
RUDOLF MARTIN
H’iii iih If lllin li II:

LEHRBUCH
DER

FISCHER

ZWEITE AUFLAGE

ERSTER BAND

3TAV





■ '





LEHRBUCH
DER

ANTHROPOLOGIE
IN SYSTEMAT1SCHER DARSTELLUNG



X.

1'



LEHRBUCH
DER

ANTHROPOLOGIE
IN SY STEMATISCH ER DARSTELLUNG

MIT BESONDERER BE R UCKSICHTIG UNG
DER ANTHROPOLOGISCHEN METHODEN

FUR STUDIERENDE, ARZTE UND FORSCHUNGSREISENDE

VON

RUDOLF MARTIN

ZWE1TE, VERMEHRTE AUFLAGE

ERSTER BAND: SOMATOLOGIE

BIBLIOTHEK

Sachgeb.:J-/H.C. Nl-IłUMO/
Standori: ' T

MIT 266 ABBILDUNGEN IM TEXT, 3 TAFELN UND
7 BEOBACHTUNGSBLATTERN

jena
YERLAG VON GUSTAV FISCHER

/

1 928



Alle Rechte vorbehalten

Printed in Germany



Vorwort zur ersten Auf lagę.
Ein erstes Lehrbuch einer nocli jungen Wissenschaft zu schreiben ist eine 

ebenso schwierige wie verantwortungsvolle und undankbare Arbeit. Wie sie 
auch ausfallen mag, es wird nie móglich sein, allen Anspriichen gerecht zu 
werden. Wenn ich mich dennoch zur Herausgabe eines solchen Buches 
entschlossen habe, so geschah es nur, weil in der Tat ein dringendes Bediirfnis 
dafiir vorlag. Zwar besitzen wir mehrere gemeinverstandlich geschriebene 
Werke iiber Anthropologie im engeren und weiteren Sinne. aber sie alle haben 
nicht den Charakter eigentlicher Lehrbiicher.

Zum Studium der anthropologischen Technik sind Brocas „Instruktio- 
nen“ und Emil Schmidts „Methoden11 bis jetzt unentbehrlich gewesen, 
aber die anthropologische Technik hat gerade in den letzten zwei Jahr- 
zehnten so bedeutende Verbesserungen und Erweiterungen erfahren, dali eine 
neue ausfuhrliche Anleitung schon lange notwendig geworden war. Der 
Mangel einer solchen machte sich besonders im akademischen Unterricht, 
bei der Laboratoriumsarbeit und bei den Instruktionen fiir Forschungsreisende 
geltend. Ich sah mich daher genotigt, in dem vorliegenden Buche der Metho- 
dik einen relativ groBen Platz einzuraumen. Denn von der Entwicklung der 
Technik hangt geradezu das Schicksal unserer Wissenschaft ab. Solange 
jeder neue Beobachter tastend sich seine eigenen Methoden ausdenkt oder 
unerfahren und kritiklos irgendeine der vorhandenen aufgreift, werden wir nie 
zuverlassige und unter sich vergleichbare Forschungsresultate erhalten. 
Die mangelnde anthropologische Schulung der meisten Forschungsreisenden 
des vorigen Jahrhunderts hat uns wertvolle Materialien fiir immer verlieren 
lassem

In dieser Hinsicht sind mir meine fast zwanzigjahrige akademische 
Tatigkeit, meine Erfahrungen im Laboratorium und auf Forschungsreisen 
auBerordentlich zustatten gekommen, und die MeBmethoden, die ich an erster 
Stelle erwahne, haben sich in jahrelanger Arbeit bewahrt. DaB ich daneben 
noch mancherlei Varianten aufzahlte, mag auf den ersten Blick ais ein 
Ballast erscheinen. Der Arbeitende aber, der die Resultate vieler Autoren, 
die sich nur zu haufig verschiedener Methoden bedienten, zum Vergleich 
beiziehen muB, wird sie ais eine groBe Erleichterung und Zeitersparnis 
empfinden. Hat sich die anthropologische Technik einmąl mehr verein- 
heitlicht, wozu dieses Buch hoffentlich beitragt, so werden viele dieser 
Yarianten iiberflussig werden und spater wegbleiben kónnen.
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Auf die Darstellung der Berechnungsmethoden ist besondere Sorgfalt 
verwendet worden. Sie konnten in dem Text des Buches selbst leider noch 
nicht die notwendige Beriicksichtigung finden, werden aber in der Zukunft 
in der Anthropologie wie in allen biologischen Wissenschaften eine gro Be 
Rolle zu spielen haben. Zwar ist die statistische Methode, wie einer unserer 
ersten Statistiker, Fr. Boas, richtig bemerkte. nicht dazu berufen, die bio
logischen Probleme ais solche zu lósen, aber sie ermoglicht uns die exakte 
Kenntnis der Zusammensetzung und des Wertes einer Beobachtungsreihe, 
und sie gibt uns Mittel an die Hand, die gezogenen SchluBfolgerungen auf 
ihre Richtigkeit hin zu priifen.

Von Instrumenten sind im allgemeinen nur die wichtigsten beschrieben 
und abgebildet worden, denn eine Aufzahlung aller bis dahin verwendeten 
Apparate gehórt nicht in ein Lehrbuch und pflegt auf den Anfanger nur 
verwirrend ■zu wirken.

Meine urspriingliche Absicht, samtliche Organsysteme in gleichmaBiger 
Ausdehnung zu behandeln, muBte ich, wenigstens vorderhand, aufgeben; 
die Herausgabe der fertigen Abschnitte hatte sonst noch um mehr ais Jahres- 
frist hinausgeschoben werden miissen. AuBerdem hat die Anthropologie sich 
bis heute ja fast ausschliefSlich mit dem Studium des Lebenden und des Skelet- 
systems beschaftigt, sq dafi zu einer zusammenfassenden Bearbeitung der 
meisten iibrigen Organsysteme iiberhaupt noch das Materiał fehlt. Zum 
Studium des Muskelsystems konnen die kiirzlich erschienenen Beitrage zur 
Anthropologie der Negerweichteile von Lotu (Stuttgart 1912) bestens ais 
Leitfaden empfohlen werden.

Wenn in dem vorliegenden Buche das erklarende Moment gegeniiber dem 
rein deskriptiven sehr in den Hintergrund tritt, so entspricht dies dem 
gegenwartigen Stand der anthropologischen Forschung. Unser Tatsachen- 
material ist noch lange nicht reichhaltig genug, um uns die Ursachen der 
meisten Bildungen aufzudecken. Voreilige Theorien bringen uns aber nicht 
vorwarts. Bei der Behandlung der einzelnen Fragen habe ich soweit ais 
móglich die verschiedenen Auffassungen beriicksichtigt, auf eine eigentliche 
Polemik aber verzichtet. Eine solche gehórt nicht in ein Lehrbuch und nicht 
vor Studierende.

Wo es vorteilhaft schien, sind die Resultate in Tabellen zusammengefaBt 
worden, die einerseits eine Ubersicht iiber die geographische Verbreitung 
einzelner Formen geben, andererseits zum Nachschlagen bei vergleichenden 
Untersuchungen dienen sollen. Die Zusammenstellung dieser Tabellen, 
die hier nur in verkiirzter Form publiziert werden konnten, hat auBerordent- 
liche Schwierigkeiten bereitet, nicht nur infolge der yerschiedenen und nicht 
immer eindeutig beschriebenen Technik der einzelnen Autoren, sondern 
auch wegen der haufigen fehlerhaften zahlenmaBigen Angaben in den Publi- 
kationen selbst, die oft nur durch einen Zufall entdeckt wurden. Da es aber 
schlechterdings unmóglich ist, alle diese Zahlen und Indices zu kontrollieren, 
so mógen noch verschiedene unrichtige Ziffern stehen geblieben sein, die 
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hoffentlich bald durch bessere, mittels einer guten und einheitlichen Technik 
gewonnene ersetzt werden kónnen.

Ferner sind gelegentiich auch rein anatomische Verhaltnisse kurz 
behandelt worden, wenn sie namlich in den Lehrbiichern der menschlichen 
Anatomie bisher keine oder nur eine ungeniigende Beriicksichtigung gefunden 
haben. Kurz erwahnt habe ich jeweils auch die wichtigsten kiinstlichen 
Kórperveranderungen, um den Forschungsreisenden auf die Bedeutung 
solcher Vorkommnisse aufmerksam zu niachen.

Autornamen sind im Text, in Klammern, meist nur da eingefiigt worden, 
wo entweder ein Autor fiir die betreffenden Anschauungen oder Resultate 
verantwortlich gemacht werden sollte, oder zu dem Zwecke. den Leser auf eine 
ausfiihrlichere Darstellung zu verweisen. Im iibrigen sind ani SchluB des 
Buches die wichtigsten Arbeiten den einzelnen Abschnitten entsprechend in 
einem Literaturverzeichnis zusammengestellt.

Was die Orthographie der anthropologischen Termini anlangt, so habe ich 
mich móglichst an ihre Abstammung gehalten, also rein griechische Wórter 
nach der griechischen Schreibweise, die jedes MiBverstandnis in der Aus- 
sprache unmóglich macht, gegeben. Die latinisierten und rein lateinischen 
Ausdriicke wurden ais solche geschrieben. Hinsichtlich der anatomischen 
Bezeichnungen habe ich mich der Basler Anatomischen Nomenklatur [B N A] 
angeschlossen, und bin nur in solchen Fallen davon abgewichen, in denen es 
aus sprachlichen Griinden geboten schien.

Die Textabbildungen beruhen groBtenteils auf eigenen Zeichnungen und 
Aufnahmen. Die meisten photographischen Bilder sind von mir selbst 
hergestellt oder fiir die Zwecke dieses Lehrbuches im Anthropologischen 
Institut der Universitat Ziirich aufgenommen worden. Wo dieselben aus 
anderen Quellen stammen, habe ich den Namen des Autors beigefiigt. 
Die Orientierung der Objekte erfolgte nach vergleichend anatomischen Prin- 
zipien. Dementsprechend ist stets die dorsale Flachę nach oben, die ventrale 
nach unten, bei den Extremitaten der proximale Teil nach oben, der distale 
nach unten gerichtet. Der Nutzen einer solchen Anordnung, die allgemein 
durchgefiihrt werden sollte, zeigt sich vor allem bei vergleichenden Unter- 
suchungen, die sich auf die ganze Primatenreihe erstrecken.

Das vorliegende Buch ist also in erster Linie fiir den angehenden Fach- 
Anthropologen und den anthropologisch vorgebildeten Forschungsreisenden 
geschrieben. Den Lehrer vollstandig ersetzen kann und will es nicht. Es ist 
yielmehr ais Hilfsmittel fiir das Laboratorium und den Unterricht gedacht, 
und bezweckt, die Vorlesungen, die ja in erster Linie anregen sollen, zu er- 
ganzen und zu erweitern. Es wird aber auch dem praktischen Arzte leicht 
yerstandlich sein, fiir den nicht nur die Rassenyariationen, sondern auch die 
Variationsbreiten der einzelnen physischen Merkmale von Wert sind. Immerhin 
war ich bemiiht, die Darstellung besonders der somatologischen, relativ leicht 
zu beobachtenden Merkmale so zu gestalten, daB auch Forschungsreisende 
ohne speziell anthropologische Yorbildung, Kolonialbeamte, Lehrer usw. 
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dadurch in den Stand gesetzt werden, einschlagige Beobachtungen anzu- 
stellen. Wie wertvoll die Mithilfe dieser Leute fiir die Gewinnung anthro- 
pologischer Materialien ist, braucht nicht hervorgehoben zu werden. Mogę das 
Buch zur Ausbreitung und zum Fortschritt der wissenschaftlichen Anthro- 
pologie beitragen.

Bei meiner Arbeit habe ich mich der mannigfachsten Unterstiitzung 
erfreuen diirfen. Vor allem habe ich meinen Schiilern zu danken, die mir 
durch ihre eigenen Arbeiten halfen, einzelne unaufgeklarte Fragen besonders 
der Technik und Methodik aufzuhellen und manche Liicken unseres Wissens 
auszufiillen. Ich kann sie nicht alle hier namhaft, machen; der Leser wird 
ihren Namen im Text des Buches und unter den Abbildungen immer wieder 
begegnen. Fiir die Darstellung des schwierigen Kapitels der statistischen 
Methoden bin ich den Herren Prof. Dr. J. Czekanowski und Dr. St. Ponia
towski, fiir die Anfertigung der drei Tafeln und mehrerer Textfiguren 
Herrn Bildhauer A. Rausch zu besonderem Dank verpflichtet.

Die Herren Dr. Th. Mołlison und Prof. Dr. O. Schlaginhaufen haben 
mir vor allem bei den photographischen Aufnahmen fiir die Zwecke dieses 
Buches ausgezeichnete Dienste geleistet, und Herr Prof. Dr. E. Fischer hatte 
die groBe Liebenswiirdigkeit, eine ganze Korrektur zu lesen und mir dabei 
manchen wertvollen Wink zukommen zu lassen. Wenn ich aber dieses 
Buch unter auBerst ungiinstigen gesundheitlichen Bedingungen uberhaupt 
habe zu Ende fiihren kónnen, so danke ich dies Fraulein Dr. St. Oppenheim, 
die mir wahrend der letzten drei Jahre eine unermiidliche und verstandnisvolle 
Gehilfin und Mitarbeiterin gewesen ist.

Auch meinem verehrten Verleger, Herrn Dr. Gustav Fischer, schulde 
ich aufrichtigsten Dank fiir die Geduld und fiir das nie versagende Interesse, 
das er mir und diesem Buche gegeniiber stets bekundet hat.

Ziirich, Anfang April 1914.
Rud. Martin.



Vorwort zur zweiten Auflage.
Es kann niemals der Zweck eines Lehr- 
buches sein, alle GesetzmaBigkeiten dar- 
zustellen, die sieli aus der Betrachtung 
des einzelnen ergeben. Diese synthetische 
Arbeit muB der Studierende selbst leisten, 
und muB in gewissem Umfang von dem 
Unterricht, der ja doch vor allem an- 
regen soli, ubernommen werden. Ein 
Lehrbuch bleibt in erster Linie ein Buch, 
in dem man Tatsachen verzeichnet findet 
und aus dem man die Grundlagen des 
Wissens kennen lernt.

Rudolf Martin.

Rudolf Martin sollte die neue Auflage seines Lehrbuches der Anthro
pologie nicht mehr erleben. Am 11. Juli 1925 schloB er fiir immer die Augen. 
Die Herausgeberin hielt es daher fiir ihre Pflicht, im Sinne des Ent- 
schlafenen in der zweiten Auflage die Form der ersten zu wahren. Ein 
groBer Teil der Aenderungen stammt von der Hand des Verfassers, wahrend 
die Bibliographie, das Sach- und Autorenregister nach dem heutigen Stand 
der Wissenschaft umgearbeitet, das Zeitschriften- und Schriftenverzeichnis 
soweit irgend móglich erganzt wurde.

Auf Wunsch des Verfassers unterzog Direktor Dr. A. Huth, Niirnberg, 
das Kapitel iiber die Methoden (S. 67—110) einer vólligen Neubearbeitung. 
Professor Dr. Th. Mollison (Miinchen) hatte die Giite, ein Kapitel iiber 
die Methoden der biologischen EiweiBdifferenzierung (S. 110—116) neu 
einzufiigen, die Anweisungen fiir die photographischen Aufnahmen einer 
Revision zu unterziehen, ferner, ebenso wie Prof. Dr. O. Schlaginhaufen, 
manche Umstellung in den bibliographischen Ziff ern (S. 1183 ff.) vorzuschlagen, 
die den heutigen Erfordernissen folgerichtig und praktisch besser ent- 
spricht. Die beiden genannten Herren hatten auch die Liebenswurdigkeit, 
einen Teil der Korrekturen zu lesen. Dr. E. Hanhart (Ziirich) hat das 
kurze Kapitel iiber Zwergwuchs und Riesenwuchs (S. 247—250) umge
arbeitet; Dr. B. OETTEKiNG(New York) las einen Teil der Korrektur und half 
bei der Durchsicht der amerikanischen Zeitschriften durch wertvolle Er- 
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ganzungen; Dr. F. Bach (Miinchen) stellte verschiedene Tabellen fiir das 
Kapitel des Wachstums zusammen, Prof. Dr. H. Obermaier (Madrid) 
anderte die geologische Chronologietabelle und die Listen der ąuartaren 
Menschenreste (S. 14 u. 16). Die Herausgeberin ist allen den genannten 
Herren, die ihr bei der schwierigen Aufgabe mit Rat und Tat zur Seite 
standen, zu grobem Dank verpflichtet, wie sie sich auch sonst der bereit- 
willigsten Hilfe einer groBen Zahl von Anthropologen dankbarst erfreuen 
durfte.

DaB von einer vollstandigen Zusammenstellung des Lehrstoffes bis auf 
den heutigen Stand der Wissenschaft nicht die Rede sein kann, bedarf wohl 
keiner Begrtindung, da die Anthropologie sich seit der Ilerausgabe des Lehr- 
buches im Jahre 1914 mehr und mehr spezialisiert hat. Dazu hatte es der 
intensiven Mitarbeit aller Fachgelehrten bedurft, die Autoritaten auf den 
einzelnen Spezialgebieten sind, was nicht den Intentionen des Verfassers 
entsprach. AuBerdem hatte sich dadurch die Drucklegung der Neuauflage 
noch lange hinausgezogen. Denn wenn wahrend des Krieges die Forschungs- 
tatigkeit ais solche und speziell in der Anthropologie durch die schicksals- 
schweren Wirren verdrangt worden war, so hat doch in den letzten Jahren ein 
frisch einsetzender Arbeitstrieb eine groBe Zahl von Neuerscheinungen auf den 
verschiedensten Gebieten hervorgebracht. Auch sind gerade der Anthro
pologie durch die Folgen des Krieges neue Aufgaben erwachsen, die praktisch 
ausgewertet werden muBten, wie die im groBen MaBstab durchgefiihrten 
Untersuchungen an Schulkindern, Studenten und Stellungspflichtigen, die 
in bezug auf Wachstums-, Entwicklungs- und auch Rassenfragen von 
groBer Bedeutung geworden sind. Ebenso sind die Fragen nach der 
rassialen Zusammensetzung der Nationen in den Vordergrund des Inter- 
esses geriickt und haben zu neuen Forschungswegen gefiihrt. Neben 
dem standig wachsenden Verstandnis fiir den biologischen Aufbau 
eines Volkes hat auch dasjenige fiir die individuelle Konstitution in hohem 
MaBe zugenommen. Diese Umstellungen mochten, mit Ausnahme der 
klinischen Konstitutionsforschungen — die heute mehr denn je auf anthro- 
pologischen Untersuchungen fuBen — zum kleineren Teil auf der Unmóglich- 
keit beruhen, ausgedehnte Forschungsreisen zum Studium fremder Rassen zu 
unternehmen, zum gróBeren aber darauf, die ethnische Zusammensetzung 
seines eigenen Stammes bis in alle Einzelheiten erforschen zu wollen. Wenn 
nun einzelne Gebiete der Anthropologie, ganz besonders die Rassenlehre, 
in diesem Lehrbuch nicht die geniigende Beriicksichtigung fanden, so liegt das 
in erster Linie daran, daB ihnen bisher die sicheren Fundamente fehlten und 
auch heute, wo die Begriffe noch keineswegs feststehen, fehlen. Es war aber 
dem Verfasser von jeher daran gelegen, in einem Lehrbuch, das fiir Lernende 
geschrieben ist, nur das zu bringen, was wissenschaftlich erprobt ist. Das- 
selbe gilt fiir den Ausbau der Sozialanthropologie, die durch die Verschiebung 
der volkischen Zusammensetzung in ein neues Licht gesetzt wurde, was sich 
im kleinen MaBstab in der mehr und mehr an Bedeutung gewinnenden 
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Familienforschung nachuntersuchen laBt. Dadurch sind der Anthropologie 
neue Forschungsmbglichkeiten gegeben. Die Erweiterung der anthro
pologischen Disziplin berechtigt aber nicht zur Umanderung der De- 
finition der Anthropologie in die „Wissenschaft von den erblichen Unter- 
schieden des Menschen", wie es heute von einigen Fachgelehrten gefordert 
wird. Abgesehen davon. daB im Sinne des Verfassers der Begriff der 
Anthropologie hierdurch viel zu eng gefaBt sein wiirde, ware dann auch 
die Zoologie folgerichtigerweise nichts anderes ais die Wissenschaft von den 
erblichen Unterschieden der Tiere. Man vergleiche dazu sein System 
der [physischen] Anthropologie (S. 3) und die Bibliographie 
der anthropologischen Wissenschaften, die aus diesem Grunde 
der jetzigen Auflage (S. 1183 ff.) beigegeben ist. Der Verfasser ware der letzte 
gewesen, sich den fórdernden Anschauungen der jiingerenForscher zuver- 
schlieBen. Aber alle inzwischen erschienenen Werke iiber die Anthropologie 
bauen entweder auf Martins Lehrbuch auf oder versuchen kritisch zu er- 
ganzen, was gemaB dem damaligen Stand der noch jungen Wissenschaft 
im Lehrbuch fehlen muBte. Wiirde heute dieses Lehrbuch der Anthropologie 
nur historisch gewertet werden kónnen. so ware dem Andenken des Ver- 
fassers durch eine Neuauflage ebensowenig gedient, wie der Anthropologie 
selbst. AuBerdem fiillt das ausgezeichnete Buch von Baur-Fischer-Lenz, 
Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene, dessen erster Band 1927 
in neuer Auflage erschienen ist, die eben besprochene Liicke aus.

Was hingegen im Lehrbuch noch immer nicht beriicksichtigt werden 
konnte, ist die Eingeweidelehre der Rassen. Auf diesem Gebiete sind 
bisher nur Einzelarbeiten erschienen (vgl. Schriftenverzeichnis S. 1191 ff.), 
die noch in keiner Weise ausreichen, einen abgeschlossenen Teil eines Lehr- 
buches zu bilden. Die Rbntgenforschung wird hier in Zukunft neben der 
Untersuchung der Konstitution, sowohl der individuellen wie der rassialen, 
wozu auch die pathologische Erforschung treten muB, neue Bahnen weisen. 
Einstweilen muBte das Gesamtgebiet der Eingeweidelehre der Rassen aus 
dem angegebenen Mangel unberiicksichtigt bleiben.

Die in den letzten Jahren veranderte und verbesserte Technik wurde 
speziell dann in das Lehrbuch aufgenommen, wenn sie der vom Verfasser 
ausgebauten Methodik entsprach, einzig aus dem Grunde, um diese moglichst 
einheitlich zu gestalten. Selbstverstandlich wurde aber auch jede von ihr 
abweichende MeBmethode erwahnt, soweit diese in der Literatur erreichbar 
war und sich bei der Messung bewahrt hatte. Von Martins Hand stammen 
dariiber folgende kurze Bemerkungen, die fiir das Vorwort der zweiten 
Auflage bestimmt waren: „Hinsichtlich der Verbesserung der Technik ist 
nicht viel brauchbare Arbeit geleistet worden. Was an grbBerem Materiał sich 
bewahrte, wurde aufgenommen. Aber technische Vorschlage, die nur auf 
Grund weniger Versuche gemacht wurden, haben keinen Anspruch darauf, 
in einem Lehrbuch Platz zu finden. Auch zwei seit der ersten Auflage diesęs 
Buches erschienene technische Anleitungen, beide in englischer Sprache, 
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geben keinen AnlaB zu sachlichen Anderungen. Hrdlićkas ,Anthropo- 
metry‘ ignoriert manche Verbesserung der letzten zwei Jahrzehnte und greift 
vielfach wieder auf altere, meist franzbsische Methoden zuriick, die einmal ihre 
Bedeutung hatten, aber heute uberholt sind, und Wilders .Laboratory 
Manuał of Anthropology1 schliefit sich eng an die erste Auflage dieses Lehr- 
buches an.“

* **

In weitgehendem Mafie hatte sich die Herausgeberin der Unterstiitzung 
durch ihre Helferinnen, I. Rudiger. C. Schneider und B. Noll zu er- 
freuen, wofiir sie ihnen aufrichtigen Bank weifi. Schliefilich gedenkt die 
Herausgeberin mit grofiter Dankbarkeit des Verlegers Herrn Dr. Gusta v 
Fischer, dessen nie versagende bereitwillige Hilfe bei der Neugestaltung 
des Lehrbuches nicht genug betont werden kann.

Miinchen, Anfang April 1928.

Stefanie Oppenheim.
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I. Abschnitt.

Allgemeiner Teil.

A. Allgemeines.

I. YVesen und Aufgabe der Anthropologie.
Die Anthropologie ist die Naturgeschichte der Hominiden in ihrer 

zeitlichen und raumlichen Ausdehnung. Damit ist festgelegt 1) daB die 
Anthropologie eine Gruppenwissenschaft ist und daB daher Menschliche 
Anatomie, Physiologie usw. ais Individualwissenschaften aus ihrem Rahmen 
ausgeschlossen sind, 2) daB sie sich nur mit der Physis der Hominiden 
beschaftigt, und 3) daB sie den ganzen Fo rmenkreis dieser zoologischen 
Gruppe ohne jede Einschrankung umfaBt.

Die Anthropologie ais die „Wissenschaft von den erblichen Unterschieden 
des Menschen“ zu bezeichnen (Lenz), ist deshalb unhaltbar, weil wir auf den 
Phanotypus ais den einzig direkt zu beobachtenden und meBbaren ange- 
wiesen sind (vgl. unten S. 10). Denn es ist durch Experimente erwiesen, 
daB ein und derselbe Erbfaktor je nach den auBeren Bedingungen verschie- 
dene Merkmale im Phanotypus bewirken, und daB dasselbe phanotypische 
Merkmal durch das Zusammenwirken ganz verschiedener Gene und AuBen- 
faktoren zustande kommen kann. Der Genotypus — obwohl an sich eine 
Realitat — bleibt fiir uns doch stets etwas Abgeleitetes, was sich der direkten 
Beobachtung entzieht. Hiiten wir uns vor dem Uberwuchern reiner Denk- 
begriffe; sie fiihren uns nicht zur Erkenntnis der Natur, sondern entfernen uns 
von ihr. AuBerdem gibt es auch eine Nachwirkung paratypischer Variationen 
im Phanotypus, die sich iiber Generationen erhalten kann (Paraphorie nach 
Siemens). Die Aufgabe der Anthropologie kann sich also nicht in der Phano- 
typenstatistik erschópfen; sie ist ihrem Wesen nach auch Erblichkeits- 
forschung. Wie viele wichtige morphologische Merkmale, z. B. die Kórper- 
grófie, hangen in ihrer indiriduellen Ausbildung in hohem MaBe von den 
verschiedensten paratypischen Momenten (leichten Modifikationen im 
endokrinen System, giinstigen oder ungiinstigen Existenzbedingungen wahrend 
des Wachstums usw.) ab. Wer will da sagen, welche KorpergroBe die geno- 
typische ist? Die ersten exogenen Einfliisse beginnen bereits mit dem 
Ubergang endokriner Reizstoffe von der Mutter auf das Kind. Nach dem 
Uberstehen verschiedener Krankheiten besonders im Kindesalter — und 
welcher Mensch bleibt davon verschont? — zeigen sich physische und 
psychische Folgezustande, die wesentliche Elemente des Phanotypus dar- 
stellen, ohne ihren Ursprung anzuzeigen. Erbbiologische Erklarungen
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miissen hier fehlschlagen. Auch iiber das Wesen der endokrinen Stórungen, 
mit denen man so viel zu erklaren versucht, sind wir in den meisten Fallen 
noch vollstandig im unklaren. Die Anthropologie ist, wie verwandte Wissen- 
schaften, besonders in letzter Zeit von der Tatsachenforschung immer mehr 
zur Ursachenforschung fortgeschritten, nicht weil sie friiher auf die letztere 
keinen Wert gelegt hatte, sondern weil erst ein Tatsachenfundament und neue 
Forschungsmethoden gefunden werden muBten. Diese sind zum Teil 
von benachbarten Wissenschaften, Zoologie und Botanik, bei denen die 
Ursachenforschung auf geringere Schwierigkeiten stóBt, ausgebildet worden. 
Von jeher hat auch der anthropologische Forscher das Bediirfnis empfunden, 
von der Kenntnis der fertigen Merkmale zur Erkenntnis ihrer Entstehung 
und ihrer Ursachen fortzuschreiten.

Die Anthropologie hat daher die Aufgabe, alle innerhalb der Hominiden 
vorkommenden ausgestorbenen und rezenten Formen hinsichtlich ihrer 
kórperlichen Eigenschaften zu unterscheiden, zu charakterisieren und in ihrer 
geographischen Verbreitung zu untersuchen, zunachst gleichgiiltig, ob es sich 
dabei um Arten, Unterarten, Varietaten oder Typen handelt. Dann versucht 
sie, die Antliropogenese zu rekonstruieren, indem sie die verwandtschaftlichen 
Beziehungen sowohl innerhalb der Hominidengruppe ais auch zu den genetisch 
nahestehenden Formen feststellt, und sie ist auBerdem bestrebt, auch die 
Ursachen aufzudecken, welche zu den verschiedenen Formauspragungen 
gefiihrt haben. In letzterer Hinsicht ist es besonders wichtig, durch familien- 
biologische Untersuchungen, die gleichsam an die Stelle des Experimentes 
treten, einen Einblick in die erblichen Anlagen zu gewinnen.

Die eben gegebene Definition der Anthropologie entspricht der modernen 
Auffassung unserer Wissenschaft, denn der Terminus Anthropologie (von 
avFp<o7toę = Mensch und kó?oę = Lehre abzuleiten) bedeutet in wórtlicher 
Ubersetzung nur „Wissenschaft vom Menschen“. Im Verlauf der wissen- 
schaftlichen Entwicklung der beiden letzten Jahrhunderte hat der Begriff 
„Anthropologie14 aber mancherlei Wandlungen durchgemacht. Philosophen 
wie Kant, Fichte, Fries, Chavannes u. a. haben unter diesem Titel all- 
gemein psychologische und padagogische Werke publiziert, wahrend fur viele 
Ńaturforscher und Mediziner, wie Magnus Hundt, Th. Kerckring, W. Cow- 
per, Teichmayer u. a. der Ausdruck synonym mit deskriptiver Anatomie 
war. Leider wird oft noch in diesem ganz veralteten Sinne die in den Mittel- 
schulen gelehrte Anatomie des Menschen ais „Anthropologie14 bezeichnet.

Der Begriff „Anthropologie14 wird aber auch heute noch ófters in doppel- 
ter Bedeutung, namlich in einem weiteren und einem eingeschrankteren 
Sinne verwendet. „Anthropologie im weiteren Sinne11 umfaBt dann nicht nur, 
wie oben angefiihrt, die Behandlung der Physis der Menschheit, sondern auch 
dereń Psyche, d. h. der GesamtauBerungen der sogenannten „Yolkerseele44. 
Halt man an diesem umfassenden Begriffe fest, so muB man das ganze groBe 
Gebiet der „Anthropologie im weiteren Sinne14 wieder trennen 1) in „physi- 
sche Anthropologie oder Rassenkunde14 und 2) in ,,psychische Anthropologie 
oder Ethnologie bzw. Vólkerkunde“. Da fur letztere Wissenschaft der 
Ausdruck Ethnologie allgemein gebrauchlich geworden ist, so bezeichnet man 
auch die physische Anthropologie ais „Anthropologie im engeren Sinne44.

Eine derartige Verwendung desselben Ausdruckes ist aber unpraktisch 
und irreleitend, und es empfiehlt sich daher in Zukunft den Ausdruck „Anthro
pologie44 stets nur im Sinne von „physischer Anthropologie44 zu yerwenden, 
wie es auch in dem vorliegenden Buche geschehen ist.

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, daB die Anthropologie innige 
Beziehungen zu einer Reihe anderer Disziplinen besitzt. Zunachst kommen 
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Menschliche Anatomie, Zoologie und Vergleichende Anatomie in Betracht, 
dann Embryologie, Physiologie, Pathologie, Psychologie, Hygiene, besonders 
Sozialhygiene, ferner fiir bestimmte Fragestellungen Geographie, Ethnologie, 
Prahistorie, Geologie und Palaontologie. Die Beschaftigung mit anthro
pologischen Fragen setzt also die Kenntnis dieser Wissenschaften, insbesondere 
der drei erstgenannten, und zwar im Umfange des medizinischen Studiums, 
voraus, doch sind auch die ubrigen Disziplinen in grbBerem oder geringerem 
Grade in den Lehrgang der Anthropologie aufzunehmen. DaB sich bei 
anthropologischen Forschungen auch gelegentliche Beziehungen zu anderen 
Wissenschaften, wie Linguistik, Nationalokonomie usw. herausbilden kónnen, 
versteht sich von selbst.

Was das Studium der Anthropologie selbst betrifft, so empfiehlt 
sich die Yerwendung des folgenden Lehrsystems.

System der Anthropologie.

I. Allgemeine Anthropologie.
Wesen und Aufgabe der Anthropologie.
Variabilitat und Yariation.
Erblicłikeit und Vererbungsgesetze.
Selektive Prozesse.
Wirkung aufierer Faktoren.
Mischung und Kreuzung.
Rassenentwicklung und Rassentod.

II. Spezielle oder systematische Anthropologie.

A. Som atologie’)•
AuBere Korperform, GróBe, Wachstum, Gewicht.
KórpermaBe und Proportionen.
Integumentalorgane: Haut, Haare, Nagel.
Augenfarbe, Farbungstypen.
Kopf- und Gesichtsform.
Einzelne Teile des Gesiehtes: Weiehteile der Augengegend, Mund- und 

Wangenregion, auBere Nase, Ohrmusehel.
B. Morphologie oder Mero 1 ogi e ;).

Kraniologie.
Gehirnschadel: Kapazitat. Allgemeine Form.
Yariation der einzelnen Knochen.
Gesichtsschadel: Allgemeine Form.
Yariation der einzelnen Knochen bezw. Abschnitte des Gesichtsschadels.
Typologie des Schadels.

Pbriges Skeletsystem: Form- und MaByerhaltnisse.
Proportionen.
Rumpfskelet.
Extremitatenskelet.

Muskelsystem.
Muskelyarietaten.

Yerda uungssystem.
Respirationssystem.
Urogenitalsystem.

AuBere Geschlechtsteile.

1) Yon dem griechischen Wort tó ad>p.a = der Kbrper, hier im Sinne von lebendem 
Kbrper.

2) Yon dem griechischen „to too owpatoę p.?'poę“ = der Kórperteil, hier im Sinne des 
isolierten Organes, das erst nach dem Tode durch Żergliederung des Kórpers der Unter- 
suchung zuganglich ist.

1*
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GefaBsystem.
Nervensystem.

Gehirn: Gewicht, Bau, Topographie.
Sinnesorgane.

C. Physiologie einschl. Psychologie.
D. Pathologie.

III. Anthropographie.
Beschreibung der einzelnen menschlichen Kassen 
Phylogenie der Hominiden.
Beziehungen zu den iibrigen Primatengruppen.
Ort und Zeit der Anthropogenese.
Die ausgestorbenen Formen der Hominiden.
Klassifikation und geographische Yerbreitung der Menschenrassen.

Diese Einteilung deckt sieli nicht ganz mit der in der menschlichen 
Anatomie gebrauchlichen. Wo sie von dieser abweicht, ist die Anderung aber 
aus praktischen Griinden, d. h. im Hinblick auf die Eigenart des Unter- 
suchungsmaterials geboten und gerechtfertigt. Zur genaueren Begriindung 
vgl. man die Bibliographie in diesem Lehrbuch.

II. Historische Lbersieht.
Eine kurze historische Ubersicht móge den Leser mit den Namen der- 

jenigen Manner vertraut machen, die am meisten zur Entwicklung der 
Probleme der Anthropologie beigetragen haben. Einige Kenntnis von den 
Unterschieden der menschlichen Varietaten, besonders soweit sie auBerlich 
feststellbar waren, hatte schon das Altertum (Hippokrates um 400 v. Chr., 
Aristoteles 384—322 v. Chr.), und die menschlichen Darstellungen auf den 
Kunstwerken der Assyrer, Babylonier, Aegypter, Griechen und Romer sind 
wertvolle Dokumente der Rassenvergleichung.

Von einer eigentlichen Gewinnung wissenschaftlicher Daten und Mate- 
rialien fremder Menschenrassen kann man aber erst seit der Zeit der groBen 
Entdeckungsreisen sprechen, die, mit Marco Polo (1273—1295) beginnend, 
im 17. und 18. Jahrhundert groBe Dimensionen angenommen hatten. Das 
Studium der von diesen Reisen stammenden Berichte und Sammlungen fiihrte 
zu den ersten Anfangen einer menschlichen Rassenlehre. So gering die 
gewonnenen Resultate auch waren, so wurden sie doch bald allgemein 
bekannt, besonders dadurch, daB Linne (1707—1778) und Buffon (1707 bis 
1788) sie in ihren groBen und weit verbreiteten Werken verwendeten. Es ist 
auch das Verdienst dieser Autoren, den Menschen in das zoologische System 
aufgenommen und eine Klassifikation der Menschenrassen aufgestellt zu 
haben.

Die tierische Abstammung des Menschen und seine Ahnlichkeit mit den 
ubrigen Primaten war zwar schon viel friiher mit gróBerer oder geringerer 
Uberzeugungskraft ausgesprochen worden, hatte man doch schon im 
Altertum zur Sektion und Praparation von Affenleichen gegriffen, um die 
innere Organisation des Menschen kennen zu lernen (Claudius Galenus 
131—201 n. Chr.). Aber erst im Jahre 1699 erschien die erste Abhandlung 
iiber die Anatomie eines Anthropomorphen (eines Schimpansen) von Edward 
Tyson (1651—1708). Auch die Frage des Polygenismus und Monogenismus, 
die durch die sich immer mehrende Bekanntschaft mit fremden Vólkern stets 
neue Anregung erhielt, wurde im 18. und 19. Jahrhundert eifrig diskutiert, 
ohne aber zu positiven Schliissen zu fiihren. Kants „Anthropologie in 
pragmatischer Hinsicht“ (1798) war nicht in biologischem Sinne zu yerwerten.
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Ueber alle bisher Genannten hinaus ging Johann Friedrich Blumen- 
bach (1752—1840), der ais der eigentliche Begriinder der modernen Anthro- 
pologie angesehen werden muB. Seine in verschiedenen Auflagen erschienene 
Abhandlung: „Uber die natiirlichen Verschiedenheiten im Menschen- 
geschlecht“ ist die erste und zugleich vollstandigste Zusammenfassung der 
damals bekannten anthropologischen Erfahrungen. Von gleicher Bedeutung 
sind seine kraniologischen Untersuchungen, die er unter dem Titel „Decades 
collectionis suae craniorum diversarum gentium illustratae“ herausgegeben 
hat, und die eine erste genaue auf Kranioskopie beruhende Beschreibung 
menschlicher Rassenschadel enthalten.

Neben Blumenbach sind dann vor allem noch zu nennen: S. Th. Sóm- 
merring (1755—1830), John Hunter (1728—1793) und P. Camper (1722 bis 
1789), welch letzterer zum ersten Małe durch Messung auf projektivischem 
Wege die Differenzen in der Ausbildung des menschlichen Gesiehtes fest- 
zustellen suchte.

Die ersten nennenswerten somatometrischen Untersuchungen hat 
Ch. White (1728—1813) im Jahre 1799 durchgefiihrt. Den mannigfachen 
Bestrebungen verdanken wir die groBen Sammelwerke eines J. C. Prichard 
(1786—1848), Nott (1804—1868) und Gliddon (1809—1857) und F. T. Waitz 
(1821—1864), die schon eine erstaunliche Menge von Einzeltatsachen ent
halten.

Im 19. Jahrhundert hat die Anthropologie ihre hauptsachlichste Ent- 
wicklung in den gelehrten Gesellschaften genommen, dereń wichtigste im 
folgenden nach den Griindungsjahren zusammengestellt sind:
1822 British Association for the advancement of Science. Section of 

Anthropology.
1839 Societe Ethnologique de Paris (1839—1848). 
1843 Ethnological Society of London (1843—1871). 
1859 Societe d’Anthropologie de Paris.
1863 Anthropological Society of London (1863—1871).
1863 Kaiserliche Gesellschaft der Freunde der Naturkunde, Anthropologie 

und Ethnologie (Anthropologische Abteilung) in Moskau.
1867 Congres International d’Anthropologie et d‘Archeologie Prehistoriąue, 

Paris.
1868 Societa Italiana di Antropologia, Etnologia e Psicologia Comparata.
1869 Berliner Gesellschaft fiir Anthropologie, Ethnologie und LTrgeschichte.
1870 Deutsche Gesellschaft fiir Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 

mit zahlreichen Lokalvereinen.
1870 Miinchener Gesellschaft fiir Anthropologie, Ethnologie und Urge

schichte.
1870 Anthropologische Gesellschaft in Wien.
1871 Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, her- 

vorgegangen aus der Vereinigung der Anthropological und Ethno
logical Society of London.

1871 Societa Italiana d’Antropologia e di Etnologia, Florenz.
1873 Svenska Sallskapet for Antropologi och Geografi, Stockholm (Gegen- 

wartiger Titel seit 1877).
1879 Anthropological Society of Washington.
1881 Societe d’Anthropologie de Lyon.
1882 Societe d’Anthropologie de Bruxelles.
1884 Anthropological Society, Tokio.
1885 Congres International d'Anthropologie Criminelle.
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1886 Anthropological Society of Bombay.
1888 Russische Anthropologische Gesellsehaft in St. Petersburg.
1889 Gesellsehaft Deutscher Ńaturforscher und Arzte (hervorgegangen aus 

den Versammlungen der Ńaturforscher und Arzte, 1822 von Oken 
begriindet).

1893 Societa Romana di Antropologia, Rom.
1893 Anthropologische Gesellsehaft der K. Militarmedizinischen Akademie 

in St. Petersburg.
1895 Societe des Americanistes de Paris.
1895 Royal Anthropological Society of Australasia, Sydney. 
1898 Niederlandische Anthropologische Yereinigung, Amsterdam. 
1900 Frankfurter Gesellsehaft fiir Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschichte.
1910 Institut Franęais d’Anthropologie, Paris.
1911 Institut de Paleontologie Humaine (Fondation Albert Ier, Prince de 

Monaco), Paris.
1918 Galton Society, New York.
1918 Sociedade Portuguesa d’Anthropologia e Etnologia Porto.
1920 Schweizerische Gesellsehaft fiir Anthropologie und Ethnologie (Soc. 

Suisse d'Anthropologie et d’Ethnologie).
1921 Sociedad Espanola de Antropologia, Etnografia y Prehistoria, Madrid.
1921 Societe d’Etude des Formes humaines, Societe de Morphologie, Paris.
1922 Julius-Klaus-Stiftung fiir Vererbungsforschung, Sozialanthropologie 

und Rassenhygiene, Ziirich.
1924 Anatomical and Anthropological Society of China.
1925 Gesellsehaft fiir physische Anthropologie.

Die Publikationen dieser Gesellschaften (s. Literaturverzeichnis) sind 
neben den Zeitschriften auch heute noch die wichtigsten Quellen fiir jede 
eingehende anthropologische Untersuchung.

Die Geistestat Darwins (1809—1882), die, wenn auch spate, Aner- 
kennung Lamarcks (1744—1829) haben auch fiir manche anthropologische 
Probleme neuen und fruchtbaren Anstofi gegeben, und durch die Vorlesungen 
eines Th. H. Huxley (1825—1895) und Carl Vogt (1817—1895) ist auch 
Interesse fiir anthropologische Fragen in weiten Kreisen geweckt worden.

Die kraniologischen Studien erfuhren neue und fruchtbare Anregung 
durch den Schweden A. Retzius (1796—1860), der ais erster auf die Rassen- 
unterschiede innerhalb der europaischen Yarietat hinwies. In Deutschland 
waren auf diesem Gebiete besonders tatig E. Huschke (1797—1858), 
G. Lucae (1814—1885), R. Wagner (1805—1864), H. Schaaffhausen 
(1816—1893), A. Ecker (1816—1887), H. Welcker (1822—1897), Rudolf 
Virchow (1821—1902), Emil Schmidt (1837—1906), Zuckerkandl 
(1849—1910), Baelz (1849—1913), Schenk (1874—1910), v. Holder. 
Um die Beschreibung des Unterkiefers von Mauer hat sich O. Schoetensack 
(1850—1912) Verdienste erworben. Den vorhin genannten Gelehrten sclilossen 
sich in der Schweiz Chr. Th. Aeby (1835—1885), W. His (1831—1904) 
und L. Rutimeyer (1825—1895) und in Osterreich-Ungarn A. v. Tórók 
(1842—1912) an. In England machten sich um die Anthropologie besonders 
James Hunt (1833—1869), George Busk (1807—1886), J. B. Davis (1801 
bis 1881), J. Thurnam (1810—1873), Sir William Fłower (1831—1899), 
J. Beddoe (1826—1911) und der schon genannte Huxley sowie A. H. Keane 
(1835—1912) und D. I. Cunningham (1850—1909) verdient. Von hollan- 
dischen Forschern sind in erster Linie zu nennen J. van der Hoeven (1801 
bis 1868), G. Sandifort (1779—1848) und G. Yrolik (1775—1859), dem
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wir die ersten Beckenuntersuchungen verdanken. Die erste groBe soma- 
tometrische Erhebung hat L. A. J. Quźtźlet (1796—1874) in Belgien durch- 
gefiihrt.

Die Forschungen K. E. von Baers (1792—1876) haben der russischen 
Anthropologie die Wege geebnet. Bedeutendes leisteten ferner besonders 
F. R. Landzert (1833—1889), A. P. Bogdanów (1834—1876) und A. Tare- 
netzky (1845—1905). In Norwegen waren vor allem C. O. E. Arbo (1837 bis 
1905) und G. A. Guldberg (1854—1908) tatig.

Den machtigsten EinfluB aber auf die Entwicklung der Anthropologie 
iibte Paul Broca (1824—1880), der Griinder des Laboratoire d’Anthro
pologie de 1’Ecole des Hautes Etudes (1871) und der Ecole d’Anthro
pologie de Paris (1876) aus. Seine Methoden und Forschungen sind 
nicht nur fiir Frankreich, sondern auch fiir das ganze Ausland maBgebend 
und vorbildlich geworden. Neben ihm haben auch Manner wie A. de Quatre- 
fages (1810—1892), A. Hovelacque (1843—1896), E. Th. Hamy (1842—1908) 
P. Topinard (1830—1911) und Juijen Fraipont (1857—1910) eine frucht- 
bare Tatigkeit entfaltet. In Italien hat vor allem Paolo Mantegazza 
(1831 -1910), in Schweden Gustaf Magnus Retzius (1842—1919) die 
Anthropologie zur Anerkennung gebracht.

In den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich die anthropologische 
Forschung von jeher fast ausschlieBlich auf das amerikanische Gebiet be- 
sehrankt. Von alteren Anthropologen nenne ich S. G. Morton (1799—1851), 
J. Aitken Meigs (1829—1879) und Jeffrys Wyman (1814—1874). 
B. A. Gould (1824 -1896), II. P. Bowditch (1840—1911) haben umfassende 
somatometrische Erhebungen teils am Soldatenmaterial des Rebellions- 
krieges, teils an Schulkindern angestellt, die heute in groBem Umfang 
durchgefiihrt werden. Bahnbrechend fiir den akademischen Betrieb der 
Anthropologie in den Vereinigten Staaten ist vor allem D. G. Brinton 
(1837—1899) geworden. Das ethnologische Bureau, seit 1877 ein selb- 
standiges Institut der Landesaufnahme unter der Direktion von J. W. 
Powell (1834—1902), hat durch Aussenden von Expeditionen und einzelnen 
Forschern sich groBe Verdienste um die anthropologische und ethnologische 
Forschung des Landes erworben. Keine einzige Richtung in der Anthropo
logie kann fiir sich eine besondere Rangstellung beanspruchen. Beobachtungen 
auf allen Gebieten sind gleich wertvoll, wenn sie in solche Zusammenhange 
gebracht werden, daB sich immer Erkenntnisse daraus ergeben.

Die noch heute lebenden und inmitten der Arbeit stehenden Forscher der 
verschiedenen Lander wird der Leser aus der Literatur kennen lernen.

III. Allgemeine Begriffe.
Zum Verstandnis des folgenden Textes ist zunachst die Erórterung 

einiger haufig gebrauchter und vielfach miBverstandener Begriffe, wie Art, 
Yarietat, Typus usw. erforderlich.

Die ganze Gruppe der Hominiden zerfallt in eine Reihe von Untergruppen, 
die auf. Grund ihrer formalen, d. h. morphologischen Merkmale mehr oder 
weniger deutlich voneinander unterscheidbar sind. Es herrscht groBe 
Meinungsverschiedenheit dariiber, ob diese Untergruppen den Wert von 
Arten oder Yarietaten im zoologischen Sinne haben, und da in der Zoologie 
der Artbegriff selbst sehr verschieden aufgefaBt wird, ist die Frage im vor- 
liegenden Falle noch besonders kompliziert. Artunterschiede bedeuten 
tiefere Unterschiede in der Genstruktur; verwandte Arten werden wohl 
haufig auch identische Gene haben.
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Von den beiden Kriterien desArtbegriffes, namlich von der scharfen 
morphologischen Unterscheidbarkeit und der physiologischen Fortpflanzungs- 
unfahigkeit mit anderen Arten, kommt fiir die Anthropologie zunachst nur 
das erstere in Betracht. I)a sich nun in der Gruppe der Hominiden, soweit wir 
heute sehen konnen, eine altere im Altpalaolithikum Europas verbreitete 
Form (Homo Neandertalensis s. primigenius)x) deutlich von den im Jung- 
palaolithikum auftretenden und von den rezenten Auspragungsformen 
unterscheiden laBt, so steht nichts im Wege, jene erstgenannte Form dem 
„Homo sapiens11 x) ais besondere Species zur Seite zu stellen und daher von 
einem „Genus homo11 zu reden.

1) Die Bezeichnung Homo sapiens (ais Species) wurde von Linne eingefiihrt zur 
Unterscheidung des mit Vemunft begabten Menschen von Homo sylvestris s. troglodytes 
(= den Anthropomorphen); sie ist gemaB den allgemein gebrauchlichen internationalen 
Nomenklaturregeln beizubehalten. Aus demselben Grunde ist auch die spater gewahlte 
Bezeichnung H. primigenius (Wilser 1897) durch die altere H. Neandertalensis (Kino 
1864) zu ersetzen.

2) Yon seiten vieler Zoologen wird der Begriff „Rasse" nicht synonym mit „Yarietat" 
gebraucht, sondern fiir die im Zustand der Domestikation befindlicheif Varietateh reserviert. 
Aber gerade deshalb ist der Ausdruck auf die Hominiden anwendbar, denn die meisten der 
heutigen menschlichen Formen stehen unter ahnlichen Bedingungen und zeigen ahnliche 
anatomische Yeranderungen, wie wir sie bei domestizierten Tieren finden. Es sei fernerauch 
noch an den ganz abweichenden Begriff der „biologischen Rasse" erinnert, der von Ploetz 
(1904, S. 7) ais „Erhaltungseinheit des Lebens" definiert wird. Ais Ergebnis der „biologischen 
Rasse" wird ihr die „Systemrasse" gegeniibergestellt: „Die europaischen Vólker betrachtet 
man ais aus yerschiedenen urspriinglichen Systemrassen zusammengesetzt" (Thurn- 
wald 1923).

Der rezente Mensch stellt aber eine einheitliche Species dar; dafiir 
sprechen auch die Erfahrungen an Bastarden (E. Fischer 1913) und die Er- 
gebnisse der Erblichkeitsforschungen. Die feststellbaren morphologischen 
Gruppen haben dann die Bedeutung von Lokalvarietaten oder Rassen.

Die verschiedenen Formengruppen von Homo sapiens fassen wir daher 
wohl richtiger im zoologischen Sinne ais ,,Varietaten“ oder „Rassen11 auf1 2). 
DaB bei den die Rasse charakterisierenden Merkmalen das Schwergewicht 
auf den erb lich en Anlagen liegt, versteht sich von selbst; denn das eigent- 
liche Wesen des einzelnen Menschen ist erblich bedingt. Aber Rasse ist nicht 
ausschlieBlich „der Inbegriff der Erbanlagen11, wie Lenz es will (Arcli. 
Rassenbiol. Bd. 12, S. 474), denn in dem eine Rasse charakterisierenden Merk- 
malkomplex stecken auch Eigenschaften paratypischer Art. Auch konnen 
vorhandene Erbanlagen ausfallen und neue entstehen, wodurch sich das 
Rassenbild notwendigerweise andern muB.

Die einer Varietat angehórenden Individuen miissen 
eine Summę von Merkmalen gemeinsam haben und sich durch 
eben diese bestimmte Merkmalkombination (Merkmalkomplex) 
von anderen Formgruppen unterscheiden lassen. Immer aber 
werden hier gelegentlich mehr oder weniger deutliche Ubergange vorhanden 
sein, von denen wir nicht wissen, ob sie urspriinglich sind, oder ob sie auf nicht 
mehr nachweisbaren Kreuzungen beruhen. Gerade diese Unmoglichkeit einer 
scharfen Abgrenzung der einzelnen Individuen ist der Grund, warum wir die 
rezenten Formen von Homo nur ais Varietaten und nicht ais Arten bezeichnen 
diirfen. Im individuellen Fali kann die Rassendiagnose also schwierig sein, 
doch wird man stets im Auge behalten miissen, daB bei einer solchen niemals 
das einzelne, unter Umstanden sehr variable Merkmal, sondern stets nur der 
ganze Merkmalkomplex fiir die Entscheidung maBgebend sein kann. Leider 
kennen wir die klassifikatorische Bedeutung der einzelnen Merkmale noch sehr 
wenig.
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In irgendeiner menschlichen Population, die wir untersuchen, interessie- 
ren uns vor allem also diejenigen Kombinationen von Merkmalen, die sich ani 
haufigsten realisiert haben und die gerade infolge dieser Haufigkeit ais 
„Typen“ auffallen. Denn es kann nicht die Aufgabe sein, einen sog. mittleren 
Typus einer Bevólkerungsgruppe zu eruieren (wozu die Berechnung der 
Mittelwerte verfiihrt), sondern die Zusammensetzung derselben aus 
Typen zu erkennen; denn die Heterogenie der heute lebenden ethnischen 
Gruppen ist eine nicht zu leugnende Tatsache. Neben den Haupttypen haben 
aber (wie in den Parlamenten) auch die Minderheiten ein Recht, gehórt, 
d. h. beriicksichtigt zu werden.

Ohne Zweifel lassen sich einzelne Formgruppen scharfer abgrenzen ais 
andere, und man hat diese daher auch wohl ais „Unterarten“ (Subspecies), 
„Hauptvarietaten“, „konstantę Varietaten“, „Yarietaten erster Ordnung“, 
„Stammrassen“, „archimorphe Rassen“ bezeichnet. Neuerdings nennt man 
diese besser charakterisierten Menschengruppen auch ,,Elementararten“'), 
die dann alle zu einer sog. „Kollektivspecies“ H. sapiens zusammengefaBt 
werden (Giuffrida-Ruggeri, E. Fischer). Eine weitere Entwicklung solcher 
Hauptvarietaten im Sinne einer sich anbahnenden Artausbildung ist im 
Menschengeschlecht wohl nicht mehr anzunehmen, da die Kreuzungen 
(Mischungen) und die Vernichtung einzelner individuenarmer Formen- 
gruppen in bestandiger Progression begriffen sind.

Neben diesen Hauptvarietaten oder ais Unterabteilungen derselben 
finden sich aber auch Individuengruppen mit weniger deutlich unterscheid- 
baren oder weniger stark ausgepragten Merkmalen („Yarietaten zweiter 
Ordnung“, „Untervarietaten“, „Unterrassen", „Rassenzweige“, „proto- 
morphe und metamorphe Rassen“), die wir im zoologischen Sinne wohl eher 
ais wohlcharakterisierte, mit bestimmter territorialer Verbreitung „geo- 
graphische Lokalformen“ oder „Typen“ aufzufassen haben. Ihre 
Entstehung ist vermutlich auf die sicher von jeher vorhandene Vagilitat, 
d. h. auf die Fahigkeit des Ortswechsels und auf die daraus resultierende, 
langere oder kiirzere Zeit dauernde, raumliche Isolierung zuriickzufiihren. 
Da die Konstanz der Merkmale bei allen Gruppen auf Yererbung beruht, 
kbnnen sich bei raumlicher Separation und Inzucht relativ reine, in sich 
geschlossene Formengruppen herausbilden, die sich durch eine auBerordentlich 
groBe Ubereinstimmung des Merkmalkomplexes bei samtlichen Individuen, 
d. h. durch eine verminderte individuelle Variabilitat auszeichnen.

Die einzelnen Merkmale scheinen sich ohne Riicksicht auf das Geschlecht 
zu vererben, trotz der deutlichen sexuellen Differenz bei allen Hominiden, 
und es ist daher sehr wahrscheinlich, daB sexuelle Auslese und Endogamie mit 
die Hauptfaktoren der Rassendifferenzierung waren. Dabei kann das einzelne 
Merkmal unter Umstanden nur deshalb das Objekt der Auslese werden, 
weil es mit anderen wichtigen Charakteren in Korrelation steht (Tsche- 
pourkovsky).

Soweit die bis jetzt vorliegenden Untersuchungen einen SchluB zulassen, 
vererben sich eine ganze Reihe menschlicher Merkmale (auch viele patho- 
logische Eigenschaften) nach den MENDELschen Regeln. Dies ist bis jetzt vor 
allem fiir Haarfarbe, Haarform und Augenfarbe, ferner auch fiir die Form der 
Nase und der Lidspalte und fiir die Breitenentwicklung der Stirn nachge- 
wiesen (Davenport, E. Fischer u. a.).

1) Elementarrassen, auch Biotypen genannt, sind kleinste idiotypisch in sich 
einheitlich gedachte Gruppen von Lebewesen (Lenz).
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Neben den erblichen morphologischen Merkmalen finden sich beim 
Menschen, wie bei allen anderen biologischen Gruppen aber auch noch solche, 
die erst wahrend des individuellen Lebens erworben werden. Sie beruhen auf 
Anpassung an das Milieu im weitesten Sinne des Wortes und treten teils nur 
beim Einzelindividuum, teils bei der Gesamtheit auf, wenn namlich gleich- 
artige Umweltwirkungen auf alle Individuen (vgl. hierzu auch S. 234ff.) 
eingewirkt haben. Man nennt solche Merkmale (im Gegensatz zu den erblich 
iibertragenen) heute vielfach „Modifikationen“; da aber auch in diesen 
Fallen wenigstens die Fahigkeit der Anpassung vererbt sein muB, konnte man 
hier yielleicht am besten von „adaptiven Emanationen eines erblichen 
Merkmales“ sprechen.

Die Umwelt kann den Organismus in doppelter Weise beeinflussen, 
indem sie entweder auf das Sonia oder auf die Erbsubstanz eine Wirkung 
ausiibt. Die erstgenannten Einfliisse, die parakinetischen, erzeugen die 
paratypischen Anderungen des Erscheinungsbildes, die sog. Paravarianten; 
die letztgenannten, die idiokinetischen, andern auch den Idiotypus und rufen 
dadurch die Idiovarianten hervor.

Fiir die Entstehung und Entwicklung der menschlichen Rassen kommen 
aber neben der Vererbung noch Ausleseprozesse positiver und negativer 
Art in Betracht. „Idiokinese und Selektion sind die beiden einzigen treibenden 
Faktoren der generellen Organismengestaltung“ (Lenz). Aber die einzelnen 
Merkmale haben eine verschiedene Bedeutung fiir die Auslese, ja diese 
Bedeutung kann auch raumlich und zeitlich schwanken; die Merkmale, 
die das Studium des Anthropologen bilden, sind von verschiedener Art und 
Bedeutung fiir Individuum und Rasse. Das erbliche Wesen ist von der 
verganglichen Erscheinung zu trennen.

Unter Vererbung versteht man die Ubertragung eines bestimmten 
Anlagekomplexes (Genotypus, Idiotypus, Erbbild) von den Vorfahren 
auf die Nachkommen (Winkler)1). Der Idiotypus (Genotypus) ist der 
Inbegriff der Ide (Gene), d. h. der Erbeinheiten. Begrifflich davon zu 
scheiden ist der Phanotypus1 2), das Erscheinungsbild des Menschen, das fiir 
die Vererbung irrelevant ist.

1) Ubereinstimmend lautet auch die schon 1916 von Siemens gegebene Definition: 
„Idiophorie (echte Vererbung) ist derjenige Vorgang, welcher die Anwesenheit gleicher 
Ide bei Yorfahren und Nachkommen bewirkt.“ Das Wort Id stammt vom griechischen 
ISśa = Gestalt, Urbild (t$toę = eigen) und soli das Eigene, das dem Typus Eigentiimliche 
(Lenz) bezeichnen. Von Weismann ist der Ausdruck in anderem Sinne gebraucht worden. 
Idioplasma (Nageli) = Erbsubstanz. — Gen kommt vom griechischen -(ifvou.ac = werden, 
entstehen (fśysasę = Entstehen, Werden, Abstammung) und bedeutet das durch die 
Geburt Gewordene, im engeren Sinne die Erbeinheit. DieExistenz der Gene ist durch die 
experimentelle Vererbungslehre erwiesen, ihre Natur aber noch unbekannt. Gene kónnen 
getrennt und gekoppelt sein.

2) Phanotypus vom griechischen <paiv<o = ans Licht bringen, erscheinen.

Phanotypus und Idiotypus sind aber keine Gegensatze. Im Phanotypus 
kommen auch und zwar vorwiegend die idiotypischen Eigenschaften zum 
Ausdruck; nur ein Teil des Phanotypus beruht auf sogenannten Modifikatio- 
nen, d. h. auf durch die Lebenslage hervorgerufenen Anderungen. Dieser 
letztere Teil des Phanotypus wird am besten ais Paratypus (Siemens) 
bezeichnet.

Das Erscheinungsbild eines Menschen setzt sich also aus idiotypischen 
und paratypischen Bestandteilen zusammen; es ist die (in der Person) 
realisierte, aber durch innere und auBere Lebenslagefaktoren veranderte und 
sich wahrend des Lebens verandernde Genstruktur eines Individuums. 
Eine Scheidung der Idiovariationen von den Paravariationen eines Indi-
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viduums ist unmoglich; nur genealogische (familienbiologische) Forschungen 
konnen die erbbiologische Bedeutung der einzelnen Merkmale aufdecken.

Viele von der Anthropologie aufgestellte Varietaten sind reine Re- 
konstruktionen, durch Analyse und Abstraktion gewonnen, also theo- 
retische morphologische Einheiten, von denen wir allerdings hoffen, daB sie 
einmal vorhanden gewesenen phylogenetischen Einheiten entsprechen oder 
wenigstens nahe kommen werden. Man wird dabei nicht vergessen diirfen, 
daB auch in jeder anderen zoologischen Formengruppe neben typischen 
weniger typische Yertreter vorkommen.

In stark gemischten Populationen die in sie eingegangenen Rassen 
restlos durch korperliche Untersuchung festzustellen, ist ein vergebliches 
Unternehmen; nur erbbiologische Forschungen, d. h. das Studium von 
Fj- und Fj-Bastarden kann hier AufschluB bringen.

Je nach der gróBeren oder geringeren Ubereinstimmung und Ahnlichkeit 
der Merkmalkomplexe zweier Gruppen werden wir wohl auch einen SchluB 
auf dereń nahere oder fernere stammesgeschichtliche Verwandtschaft ziehen 
konnen. Auch die Fruchtbarkeit bei Kreuzungen steht vermutlich in geradem 
Yerhaltnis zur Nahe der genetischen Verwandtschaft der einzelnen Gruppen, 
doch sind in diesem Punkte nur Erfahrungen von Generationen entscheidend. 
Soweit unsere bisherigen Beobachtungen reichen, sind alle heute lebenden 
menschlichen Yarietaten untereinander fruchtbar, jedoch in sehr verschie- 
denem Grade und in sehr verschiedener Kontinuitat. Die Kreuzungsprodukte 
sind neue Kombinationen der einzelnen Merkmale der Elternrassen, wobei 
stets diejenige Rasse vorzuherrschen scheint, die an sich dominantę Merkmale 
besitzt. Ein tiberwiegen einer Rasse ais solcher ist bis jetzt nicht nachge- 
wiesen, es handelt sich nur um ein tiberwiegen der dominanten Merkmale 
(Fischer). Bestandig wiederkehrende Riickkreuzungen machen auBerdem 
Beobachtungen iiber das Verhalten langerer Mischungsreihen auBerordentlich 
schwierig1). Wenn man in der Anthropologie also von relativ „reinen“ 
Typen oder Formen spricht, so darf dies nur in dem Sinne verstanden werden, 
daB man darunter „konstantę Merkmalkomplexe“ begreift. Eine wirk- 
liche Blutreinheit kann nur auf Grund vorhandener Genealogien mit 
Sicherheit nachgewiesen werden. Irgendwo „reine Rassen11 zu erwarten, 
wiirde die Homogenie ethnischer Gruppen voraussetzen.

1) Wie in solchen Fallen vorzugehen ist, zeigt die Untersuchung E. Fischers: Die
Rehobother Bastards und das Bastardierungsproblem beim Menschen. Jena, Fischer, 1913.

Von dem zoologischen und anthropologischen Begriff der „Varietat“ oder 
„Rasse11 ist der ethnologische des „Volkes“ scharf zu trennen. Samtliche 
ethnische Einheiten kleinerer oder grbBerer Gruppierung (Stamm, Clan, Volk, 
Nation) sind Rassenaggregate oder Rassenvielheiten, die sich zu ethnischen 
Einheiten verschmolzen haben. Das Entscheidende ist hier nicht wie bei der 
Rasse die morphologische Ubereinstimmung, die Blutsverwandtschaft und 
gleiche Abstammung, sondern, was die Angehórigen eines Volkes zusammen- 
bindet, ist die gemeinsame Sprache und Kultur, das historisch gewordene 
nationale Empfinden, die einheitliche Regierung, die politische Grenze u. a. m. 
In der Anthropologie hat der Begriff „Volk“ also keine Berechtigung. Am 
innigsten ist das YolksbewuBtsein an die Sprache gebunden, sie ist wenigstens 
bei den europaischen Vólkern der Kern und die Grenze vólkischen Wesens.

Bei Klassifikationsversuchen diirfen also anthropologische und ethno
logische Momente nie zusammen verwertet werden. Jede anthropologische 
Gliederung einer Bevolkerungsgruppe kann nur fiir sich bestehen und ist von 
der sprachlichen und iiberhaupt kulturellen Gliederung durchaus unabhangig.
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IV. Oi(lniiii<| der Primaten.
Auf Grund unserer heutigen Kenntnisse haben wir nun den Menschen in 

folgender Weise (s. S. 13 und 14) in die Ordnung der Primaten ein- 
zureihen.

Die Aufstellung enthalt nur die wesentlichsten Arten der aufgezahlten 
Genera; sie hat den Zweck, den Leser mit der systematischen Stellung 
derjenigen Affenformen bekannt zu machen, die im folgenden wiederholt 
genannt werden. Die Einteilung macht nicht den Anspruch, eine Stufenleiter 
der Primaten darzustellen in dem Sinne, ais ob die hóheren Formen die Stadien 
der rezenten tieferstehenden durchlaufen hatten. Unsere heutigen Kenntnisse 
geniigen noch keineswegs, einen sicheren Stammbaum der Primaten auf- 
zustellen, bei dem ja doch auf die verschiedensten zum Teil noch wenig 
studierten Merkmale samtlicher Organsysteme Riicksicht genommen werden 
niiiljte. Wir diirfen wohl die meisten lieute lebenden Genera, besonders die 
uns am meisten interessierenden Anthropomorphen, ais Endglieder melir oder 
weniger langer Entwicklungsreihen auffassen, die auf eine oder mehrere 
Stammformen zuriickfiihren. Weniger ais die Anthropomorphen scheinen 
sich die Hylobatiden spezialisiert zu haben. Engere Verwandtschafts- 
beziehungen des Menschen zu den heuteexistierenden Anthropomorphen 
sind also nicht wahrscheinlich, denn diese letzteren haben sich einseitig einem 
ausgesprochenen Baumleben angepaBt, wodurch wesentliche Veranderungen 
in ihrem ganzen Kórperbau hervorgerufen worden sind. Immerhin ist zu er- 
wahnen, daB Mensch und Anthropomorphen identische Plazentaformen be- 
sitzen (Selenka), und daB auch die Prazipitinreaktion (Friedenthal) 
fiir eine relativ nahe Blutsverwandtschaft spricht (Strauch, Uhlenhuth, 
Nuttall, Mollison). Diese letztere besteht darin, daB das Blutserum eines 
Yersuc-hstieres (Kaninchen), dem wiederholt Menschenblutserum eingespritzt 
wurde, nur im Blute des Menschen und der Anthropomorphen (sowie der 
Hylobatiden) eine Triibung, d. h. einen starken Niederschlag hervorruft. 
1 lieselbe Reaktion in schwacherem und langsamerem Grade tritt bei Catarrhi- 
nen, noch mehr abgeschwacht auch bei Platyrrhinen auf. Bei Prosimiern und 
allen ubrigen Saugern fehlt sie vollstandig, d. h. das Menschenblut-Kaninchen- 
serum bleibt bei dem genannten Versuch durchaus klar. Blutsverwandt sind 
dem Menschen daher alle Primaten, am wenigsten aber die Neuwelt- 
affenx).

Nach neueren Untersuchungen haben wir uns die allmahliche Ent- 
faltung des ganzen Primatenstammes (im Sinne der WEBERSchen 
Terminologie) ungefahr folgendermaBen vorzustellen. Im unteren Eozan 
treten zunachst Formen auf, die man ais Pseudolemuriden1 2) bezeichnet hat, 
an die sich im unteren Miozan die Lemuriden der Jetztzeit anschlieBen. 
Es ist aber immerhin sehr zweifelhaft, ob diese Formen — mit einziger

1) Auf Grund dieser Bluttransfusionsversuche in der BoRDETSchen Verwandtschafts- 
reaktion will Friedenthal den Menschen mit den Anthropoiden zu der Unterordnung der 
Anthropmorphae vereinigen. Vgl. hierzu das von Mollison bearbeitete Kapitel in diesem 
Lehrbuch S. 110—116.

2) Schlosser bezeichnet die alteste Primatengruppe ais Mesodonta, die in diePseudo- 
lemuroidini, die Palaopithecini und die Mixodentini zerfallen.

Aus den Pseudolemuroidini entwickeln sich die Hyopsodontidae, dieNotharctidae und 
die Adapidae, aus welch letzteren die eigentlichen Lemuren hervorgingen. Die Hyopso
dontidae lielien dann aus sich die Cercopithecidae, die Notharctidae aber die Cebidae und 
indirekt die Anthropomorphae und die Hominidae heryorgehen.
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Ordo der Primaten1).

Familia
cc o 

Subfamilia Genus Species

1. Hapa- 
lidae

Hapale Illig.

Midas E. Geoff.

Nycti-
pithecinae

Pithecinae

2. Cebidae

Cebinae

Mycetinae

Cercopithe- 
cinae

3. Cereopi- 
thecidae

11 Chrysothrix Kaup 2)
11 Nyctipithecus Spix.
i Callithrix E. Geoff.

Brachyurus Spix. 
Pithecia E. Geoff.

Cebus Erxleb.

| Lagothrix E. Geoff.

Brachyteles Spix. 
Ateles E. Geoff.

Mycetes Illig. (Alo u- 
ata Lacep.)

+ Oreopithecus Gerv. 
Papio Erxl. (Cyno- 

cephalus Lacep.)

Theropithecus
Is. Geoff.

Cynopithecus
Is. Geoff. 

Macacus Lacep.

Cercocebus E. Geoff.

Cercopithecus Erxl.

H. jacchus 
„ penicillatus

Al. rosalia 
„ labiatus

Ch. sciurea 
N. Azarae
C. torąuata 
„ moloch 
,, persona ta

B. melanocephalus 
P. monachus
„ pithecia 
„ satanas

C. capucinus 
„ albifrons 
„ fatuellus
„ Azarae
L. lagotrica 
„ infumatus

B. arachnoides 
A. yariegatus 
„ ater
„ yellorosus

AL seniculus
„ nigra
4- O. Bambolii 
P. babuin 
„ hamadryas 
„ maimon 
„ porcarius 
Th. gelada

C. niger

AL maurus 
„ basiotis 
„ arctoides 
„ rhesus 
„ inuus 
„ nemestrinus 
„ cynomolgus 
„ sinicus

C. collaris 
„ fuliginosus

C. talapoin 
„ diana 
„ albigularis 
„ patas 
„ callitrichus 
„ sabaeus 
„ nictitans 
„ cynosurus 
„ petaurista

1) AVeber (1904) yerwirft, der yerschiedenen Anwendung wegen, den Namen „Pri- 
mates" ais Ordnungsname und wendet ihn in begrifflich weiterer Fassung auf die beiden 
Ordnungen der Prosimiae und der Simiae an. Nur die letzteren sind in obiger Aufstellung 
enthalten. Von den ausgestorbenen Formen sind nur die wichtigsten hier aufgenommen. 
Ausftthrliches iiber dieselben findet sich vor allem bei Schlosser (1910, 1911 u. 1923).

2) Chrysothrix wird von Weber zu den Cebinae gestellt.
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1 Sub

- 
or

do F amilia Subfamilia Genus Species

+ Mesopithecus 4- M. pentelici
WAGNER 

Colobus Illig. C. guereza 
„ vellerosus
„ verus

i Semnopithe- 
cinae

Nasalis E. Geoff. Ń. larvatus
Rhinopithecus A. M.- 

Edw.
R. Roxellanae

Semnopithecus F. Cuv. S. entellus
„ maurus
,, cephalopterus
„ mitratus
„ femoralis
„ melalophus

Hylobates Illig. H. hoolok
l.Hylolia- 
tidae') '

(Gibbon) „ lar
„ leuciscus
„ agilis
„ syndactylus

+ Proplio-
pithecus
SCHLOSSER + P. Haeckeli

K + Pliopithecus Ger- + P. antiąuus
s3 VAIS

O + Dryopithecus + D. Fontani
Lartet + „ rhenanus

Gorilla Is. Geoff.:i) G. giną (gorilla)
5. Ant liro- „ castaneiceps

,. Beringeipomor- „ Diehliphae ) Simia L. Ś. satyrus4) (Orang-
utan)
+ fossilis

Anthropopithecus + A. sivalensis
Blainv. „ troglodytes") 

(Schimpanse)
„ tschego

+ Pithecanthropus + P. erectus
Dubois

6. Honii- (
nidae |

Homo + H. Neandertalensis
(primigenius)

,, sapiens

1) Ich trenne nach dem Vorgehen von Weber und Matschie die Hylobatiden ais 
besondere Familie von den Anthropomorphen ab, betone aber, daB sie den letzteren viel 
naher stehen ais den Cercopithecidae.

2) Dafiir ist auch der Name Anthropoiden oder Menschenaffen gebrauchlich.
3) Rothschild fal.it einzig Gorilla gorilla ais Species auf und unterscheidet drei bis 

vier Subspecies, namlich G. g. Matschiei, Diehli und Beringei.
4) Rothschild setzt dafiir Pongo pygmaeus L. Matschie trennt hier 14 Species, 

Rothschild nimmt dagegen vier Subspecies an, und Selenka unterscheidet acht yerschie- 
dene Rassen.

5) Matschie und Rothschild haben nachgewiesen, daB nach Linne (Systeina 
naturae 10. Auflage von 1758) der Schimpanse eigentlich ais Simia satyrus L. zu bezeichnen 
ist. Es werden ferner unterschieden: A. Schweinfurthi, fuscus, leucoprymnus unii 
chimpanse.
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Ausnahme von Tarsius1) — fiir die Stammesgeschichte cles Menschen in 
Frage konimen (Hubrecht).

1) Die Stellung von Tarsius ist noch nicht sicher, doch spricht viel dafiir, ihn von den 
Lemuren abzutrennen. Nach Schlosser (1923, Grundziige der Palaontologie) sollen 
Parapithecus und Moeripithecus, die im Oligociin des Fayum gefunden wurden, tarsiide 
Affen mit den Simiiden in Yerbindung bringen.

Von gróBter Bedeutung ist aber der Fund einer ais Propliopithecus 
bezeichneten Form im Oligozan des Fayum, die einem cebusahnlichen 
Vorstadium der Simiiden und Hominiden entspricht. Er ist (nach Schlosser) 
der Vorfahr der Hylobatiden, und dementsprechend Pliopithecus aus dem 
Miozan nur eine Ubergangsform.

Neben dem eben genannten Pliopithecus (1837 von Lartet entdeckt) 
findet man im unteren Miozan noch Oreopithecus, der zu den Catarrhinen 
fiihrt, und Dryopithecus. Im oberen Miozan (oder Pliozan) tritt dann eine 
dem Semnopithecus nahestehende Form — Mesopithecus — auf, die aber 
auch Verwandtschaft mit den Makaken zeigt. Die Siwalikfauna, die der 
gleichen Periode angehort, hat hier verschiedene Species geliefert, von denen 
zwei, Palaeopithecus und Sivapithecus, Merkmale aufweisen, die 
deutlich zu den rezenten Anthropomorphen weiterleiten.

Im Gegensatz zu dieser Auffassung yerlegt Ameghino (1906 und 1909) 
die Heimat samtlicher Primaten, einschlieBlich der Anthropomorphen, 
nach Sudamerika. Der im unteren Eozan Patagoniens gefundene Homunculi- 
tes soli die Urform der gegenwartig nur in der Alten Welt lebenden Cerco- 
pitheciden sein. Die von Pitheculites abstammenden, im oberen Eozan 
Patagoniens auftretenden Homunculiden (Homunculus, Anthropops und 
Pitheculus) betrachtet Ameghino ais die nachsten Verwandten des Menschen 
in der direkt aufsteigenden Linie, da sie in einer Reihe von Merkmalen dem 
Menschen nalier stehen sollen ais den Anthropomorphen. In Wirklichkeit 
handelt es sich aber um Cebiden. Es sind ferner von allen diesen Formen nur 
sparliche Bruchstucke vorhanden. Der sogenannte Tetraprothomo, der ais 
direkter Vorfahr des Menschen bezeichnet wird, ist nur durch ein unvoll- 
standiges Femur vertreten, das nach neueren Untersuchungen nicht einmal 
einem Primaten angehort, und Diprothomo hat sich ais eine unrichtige 
Rekonstruktion eines Homo sapiens angehórenden Schadelfragmentes 
erwiesen (Schwalbe 1910, Hrdlićka 1912).

Klaatsch leitet den Menschen direkt von einer an der Wurzel des 
Saugetierstammes stehenden Urform ab und schlieBt damit alle iibrigen Grup
pen der Primaten aus der Stammesreihe der Hominiden aus. Von dieser 
Urgruppe sollen zwei Zweige, ein Westzweig, die Pragorilloiden und die 
Praneandertaloiden, und ein Ostzweig, die Praorangoiden, abgegangen sein. 
Zu den Entwicklungsformen des ersten Zweiges werden die Australier, 
Neandertalmensch und Afrikaneger, zu denen der zweiten Homo Aurignacensis 
und die Mongolen gezahlt. In Krapina sollen die beiden Strome aufeinander- 
gestoBen sein (siehe weiter unten.)

Die systematische Stellung von Pithecanthropuserectusist durch 
die neueren Untersuchnugen nicht mehr ais fraglich zu bezeichnen. Die 
schwachen und wenig hoch hinauf greifenden Schlafenlinien beweisen, 
daB Pithecanthropus erectus keine starkę GebiBentwicklung gehabt haben 
kann Er ist diejenige Form, die den Hominiden in morphologischer Hinsicht 
am nachsten, aber doch noch unter Homo Neandertalensis steht. Jedenfalls 
ist es unrichtig, ihn ais groBen Hylobatiden zu bezeichnen. Durch den 
Stirnhóhlennachweis kommt ein GroBgibbon nicht mehr in Frage; denn 
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viele Katarrhinen, einschlieBlich Hylobatiden und von den Anthropomorphen 
Orangutan haben k e i n e Stirnhóhlen, wahrend bei Schimpanse und Gorilla 
die Sinus frontales im erwachsenen Alter stets vorhanden sind; ihr so- 
genanntes Fehlen beim Menschen ist nur ais eine Riickbildung aufzufassen, 
die gelegentlich vorkommen kann (Weinert). Sein pliozanes Alter (Dubois) 
wird heute fast allgemein bestritten und die Schicht, in der der Fund ge- 
macht wurde, in das mittlere, hóchstens in das untere Quartar verlegt. 
(Volz, Martin, Ebert und Schuster). Aus diesen Griinden ist es auch 
sehr zweifelhaft, ob wir Pithecanthropus in die direkte Alinenreihe des 
Menschen einstellen kbnnen.

V. Hominidenstamm.
In der obigen Aufstellung sind die Hominiden nur durch ein einziges 

Genus und zwei Species vertreten. Es entspricht diese Auffassung am besten 
unseren heutigen Kenntnissen. Allerdings sind wiederholt Versuche gemacht 
worden, die Species Homo Neandertalensis in mehrere Species aufzulosen, 
indem man einen H. Spyensis, H. Krapinensis (H. antiąuus nach Adloff), 
H. Mousteriensis ‘j usw. schuf. Daneben erscheint dann noch H. Heidel- 
bergensis (H. amentalis nach Gorjanović-Kramberger, Palaean- 
thropus Heidelbergensis nach Bonarelli), der bald ais gemeinsamer 
Vorfahr des Menschen und der Anthropomorphen (Schoetensack und 
Klaatsch), bald ais Ubergangsform, die von den Anthropomorphen abzweigt 
und zum Menschen fiihrt (Schwalbe), betrachtet wird.

Ohne Zweifel ist der Unterkiefer von Mauer noch primitiver ais derjenige 
des H. Neandertalensis, und da er einer alteren Periode angehórt, so wird man 
in H. Heidelbergensis vielleicht den Vorlaufer des H. Neandertalensis er- 
blicken diirfen, da man einen solchen hypothetisch in jedem Fali annehmen 
muB. Das wurde dann die Aufstellung einer weiteren Species notwendig 
machen. Vielleicht ist er aber auch der Vorlaufer eines fossilen H. sapiens, 
eine Frage, zu dereń Beantwortung die neuen Fundę beitragen durften 
(vgl. hierzu auch Ramstróm 1919 und 1921).

In jedem Fali aber ist es unzulassig, aus Einzelformen stets neue Species 
zu konstruieren, selbst die Berechtigung, solche ais typische Vertreter 
einzelner Varietaten oder Rassen aufzufassen, muB bestritten werden, 
solange die individuelle und sexuelle Variationsbreite dieser Formen nicht 
bekannt ist. Die morphologischen Unterschiede, die man an den bis jetzt 
vorhandenen stratigraphisch sicher beglaubigten Einzelfunden des H. Nean
dertalensis feststellen kann, sind nicht derart, daB sie nicht in die individuelle 
und sexuelle Variationsbreite ein und derselben Art fallen konnten. Selbst- 
verstandlich ist es nicht ausgeschlossen, daB neue Fundę uns mit weiteren 
menschlichen Arten bekannt machen.

Was nun das zeitliche Auf treten der Hominiden auf der Erde anlangt, 
so sind wir zur Entscheidung dieser anthropogenetischen Frage zunachst auf 
die Fundę von Artefakten angewiesen. Sollten sich die Eolithen wirklich ais 
von Menschenhand gefertigte Werkzeuge (Manufakte) erweisen, dann miiBten 
wir die Anwesenheit eines Hominiden in Europa schon im alteren Tertiar 
annehmen. Das Eolithenproblem ist aber weit davon entfernt, entschieden zu 
sein, und die Bedenken, die aus palaontologischen Griinden der Annahme 
einer oligozanen Menschenspecies entgegenstehen, sollen hier nicht weiter 
ausgefiihrt werden.

1) Klaatsch hat mit dem letztgenannten Terminus allerdings keine besondere 
„Art“ aufstellen wollen, doch wird sie in der Literatur yielfach in diesem Sinn gebraucht.
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Versuch einer geologischen Chronologietabelle. 
Nach H. Obermaier1).

Jiingere Steinzeit und vorgeschiclitliche Metall- 
stufenGeologische Gegenwart

Spatglazial
Cervus elaphus2) Azilien

MagdalenienRangifer tarandus

Letzte Eiszeit 
(Wiirm-Eiszeit)

Hochglazial Elephas primigenius
Rhinoceros tichorhi- 

nus
Myodes
Ursus spelaeus

Solutreen
Aurignacien

Friihglazial Felis spelaea
Hyaena spelaea
Cervus megaceros

Moustórien
Jung-Acheuleen

Letzte Zwischen- 
eiszeit

Warme Stufe Elephas antiąuus
Rhinoceros Merckii

Alt-Acheuleen
Chelleen bezw. jiin- 

geres Pramou-
stórien

Vorletzte Eiszeit 
(RiB-Eiszeit)

Kaltezeit Rangifer tarandus 
Elephas primigenius 

etc.

Kaltes Chelleen (?) 
bezw. Pramoustórien

Yorletzte Zwischen- 
Eiszeit

Warme Stufe Elephas antiąuus
Elephas trogontherii 
Rhinoceros etruscus 
Ursus aryernensis 
Machairodus

Prachelleen bezw. 
altestes Pramou
stórien

Alt-Quartiir mit hypothetischen „Eolith“-Industrien

Giinstiger liegen die Verhaltnisse fiir die Quartarzeit, aus dereń 
friihesten Perioden zwar auch noch keine Fundę vorliegen, in die wir aber 
dennoch wohl das Auftreten der Hominiden in Europa werden verlegen 
miissen. Zur Orientierung dieser fiir die Anthropogenese wichtigsten Erd- 
periode sei auf die Chronologietabelle (S. 17) und auf die folgende Listę 
der quartaren Menschenreste (S. 17—19) yerwiesen.

Listę der ąuartaren Menschenreste. 
(Stratigraphisch-chronologisch geordnet von H. Obermaier 1927)3).

A. Altpalaolithikum:
1. Prachelleen (altestes Pramoustórien):

Mauer bei Heidelberg (Baden): 1 Unterkiefer.

1) Im zentralen Europa sind das fiir die westliche Zonę charakteristische Chelleen und 
Acheuleen durch das jiingere Priimousterien ersetzt. In Siideuropa spielten sich das jiingere 
Acheuleen, Moustórien und alteste Aurignacien noch unter warmen Klimabedingungen ab.

Die neuerdings versuchte Gliederungsreduktion des Eis2eitalters auf nur zwei Glazial- 
perioden mit einer Interglazialzeit ist vom geologischen und palaontologischen Standpunkte 
aus unhaltbar (Obermaier). Vgl. Obermaier H., El Hombre Fósil, 2. Aufl. Madrid 
1925, und M. Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte (Berlin), Stichwort: Diluyial- 
chronologie.

2) Von der Fauna sind nur die fiir die betreffenden Perioden besonders charakteristi- 
schen Formen aufgezahlt.

3) Die Listę enthalt nur die wichtigeren Fundę. Weitere Fundę und Einzelheiten
besonders bei Obermaier, H., Der Mensch der Vorzeit (Berlin 1912) und El Hombre 
fósil (2. Aufl., Madrid 1925), und Boule, M., Les Hommes fossiles (2. Aufl., Paris 1923).

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. 2

K ■ • J
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2. Chellóen (?):
Piltdown (Sussex): Schadelreste mit Unterkiefer.

3. Acheulóen bezw. jiingeres Pramousterien:
Taubach und Ehringsdorf bei Weimar (Thiiringen): 1 Sehadelkalotte, 1 Unterkiefer, 

1 Kinderskelet und verschiedene Teilfunde.
Klausen-Nische bei Neu-Essing (Niederbayern): 1 Molar.
Krapina (Kroatien): Schadel- und Skeletreste von 21 Indiyiduen. 

d.Alteres Moustśrien:
Le Moustier (Dordogne): Skelet [yielleicht Jungmousterien].
La Ferrassie (Dordogne): Skeletreste von 2 Erwachsenen und 4 Kindera.
La Chapelle-aux-Saints (Correze): Skelet.
Sipka-Hóhle (Mahren): Unterkieferfragment.
Kiic-Koba-Hóhle (Krim): Skeletreste von einem Erwachsenen und einem Kind.
Muraret ez-Zuttije bei Tabgha (Palastina): 1 Sehadelkalotte.

5. Jiingeres Mousterien:
Pech de l’Aze (Dordogne): Kinderschadel.
La Quina (Charente): 1 Erwachsenenskelet, 1 Kinderschadel und zahlreiche Einzelreste.
Petit-Puymoyen (Charente): Ober- und Unterkieferfragmente.
Spy (Belgien): 2 Skelete.
La Cotte de Saint-Brólade (Jersey): 13Zahne.
Gibraltar: 1 Erwachsenen- und 1 Kinderschadel.

6. Dem Altpalaolithikum im allgemeinen gehóren an:
Neandertal (Rheinproyinz): 1 Sehadelkalotte und diyerse Skeletreste.
Malarnaud (Ariege): 1 Unterkiefer.
Arcy-sur-Cure (Yonne): 1 Unterkiefer.
Gourdan (Hautes-Pyrónees): 1 Unterkiefer.
La Naulette (Belgien): 1 Unterkiefer.
Banolas (Nordspanien): 1 Unterkiefer.
Ochos (Mahren): 1 Unterkiefer [yielleicht jungpalaolithischen AltersJ.

■ 7. Unyerwertbare Fundę:
Denise (Haute-Loire); Leyallois-Clichy und Grenelle (Umgebung von Paris); Tilbury 

(Kent); Galley-Hill (Kent); Alcolea bei Córdoba (Spanien); Olmo (Italien); Ghar 
Dalam-Hóhle (Malta).

B. Jungpalaolithikum:
1. Aurignacien:

Cro-Magnon(Dordogne): Skelete von 3Mannern, 1 FrauundKnochenteileeinesFetus. 
Combe-Capelle (Perigord): 1 Skelet.
Solutre (Sa&ne-et-Loire): 5 Erwachsenen-Skelete und Teile kindlicher Skelete.
Enzheim (Elsafi): 1 Skelet.
Paviland-Hóhle (Glamorganshire): 1 weibliches Skelet.
Camargo (Nordspanien): 1 Schadel.
Mentone-Hóhlen (Riyiera, Oberitalien):

a) Grotte des Enfants: 2 Manner-, 2 Frauen- und 2 Kinderskelete;
b) Grotte du Cayillon: 1 mannliches Skelet;
c) Barma Grandę: Skelete von 3 Mannern, 1 Frau undl jugendlichen Indiyiduum.
d) Baousso da Torre: 2 Erwachsenen- und 1 Kinderskelet.

Briinn (Mahren): 1 Skelet.
Predmost (Mahren): 14 yollstandige Skelete und 6 weitere unyollstandige.
Lautscher Hohle (Mahren): Bruchstiicke von 6 Schadeln ausgewachsener Indiyiduen 

(darunter 3 yollstandigeren); zahlreiche Teilstiicke von Skeleten Erwachsener sowie 
von 3—4 kindlichen Skeleten.

Podkumok (Kaukasien): Sehadelkalotte [Alter wahrscheinlich].
Mechta el Arbi (Algerien): Skelete von 2 Erwachsenen und 16—18 jugendlichen 

Indiyiduen [dem alteren Capsien zugehórig],
Antelias-Hohle (Syrien): 1 Unterkieferfragment, zahlreiche Knochenbruchstucke, 

Knochenteile von Feten [alteres Capsienl.
2. Solutróen:

Mittlere Klausenhohle bei Neu-Essing (Niederbayern): 1 Skelet.
3. Magdalónien:

La Madeleine (Dordogne): 1 Skelet.
Laugerie-Basse (Dordogne): 1 Skelet und 1 „Schadelbecher".
Cap-Blanc (Dordogne): 1 Skelet.
Raymonden-Chancelade (Dordogne): 1 Skelet.
Duruthy-Sordes (Landes): 1 Skelet.
Les Hoteaux (Ain): 1 Skelet.
Le Placard (Charente): 1 weiblicher Schadel und 9 „Schadelbecher".
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Mas d’Azil (Ariege): 1 Schadel.
Grotte des Hommes (Yonne): 3 Schadel [Alter wahrscheinlich].
Castillo-Hóhle (Nordspanien): 2 unvollstandige, zu „Bechem" umgearbeitete Schadel- 

kalotten.
Oberkassel (Rheinproyinz): 1 mannliches und 1 weibliches Skelet [vielleicht aurig- 

nacienzeitlich],
Balla-Hóhle (Ungam): 1 Kinderschadel.

4. Unsichere, allenfalls dem Jungpalaolithikum zuteilbare Fundę:
Egisheim (ElsaB): 1 Schadelfragment.
Halling (Kent): 1 Skelet.
Aveline’s Hole (Mendips): Reste von etwa 12 Indiyiduen.
Fiihlingen-Bonn (Rheinproyinz): 1 Schadel.
Briix (Bóhmen): 1 Schadel.

C. Epipaliiolithikum.
1. Endcapsien.

Musehelhaufensepulturen von Mugem (Portugal).
2. Azilien (Azilio-Tardenoisien):

Mas d’Azil (Ariege): 2 Skelete.
Ofnet-Hóhle (Bayem): 4 mannliche, 9 weibliche und 20kindliche Schadel. 
Kaufertsberg-Lierheim (Bayem): 1 Schadel.

3. Nordische Maglemose-Stufe:
Svardborger Moos (Seeland): 1 unyollstandiges Skelet.
Mulleruper Moos (Seeland): 1 Unterkiefer.

Wie diese Listę ergibt, sind uns aus den nach Hunderttausenden zahlenden 
Populationen friiherer Perioden nur wenige Individuen erhalten, so daB wir 
iiber die Variationsbreite der einzelnen Merkmale noch vbllig im Dunkeln sind. 
Die zufallig gefundenen Indiyiduen aber ais typische Vertreter (Durchschnitts- 
typen) ihrer Rasse anzusehen, haben wir kein Recht. Manche fossile Schadel- 
reste sind auBerdem zum Teil posthum deformiert, also in ihrer urspriing- 
lichen Form verandert, wie z. B. Galley Hill, andere aus Bruchstiicken 
zusammengesetzt, die in den Handen verschiedener anerkannter Fachleute 
zu ganz yerschiedenen Rekonstruktionen gefiihrt haben. Dafiir sind die 
Schadel von H. mousteriensis und von Piltdown warnende Beispiele.

Ferner haben alle fossilen Objekte, dereń Fundgeschichte nicht absolut 
festgestellt ist, wenigstens yorlaufig aus allen theoretischen Uberlegungen 
iiber die Abstammung des Menschen und die Klassifikationen der Menschen
rassen auszuscheiden, da hierfiir das gegenseitige Altersverhaltnis der ein
zelnen Fossilien von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Ais Vertreter der Hominiden tritt uns also im Altpalaolithikum in einer 
Reihe von Funden (die wichtigsten sind: Chapelle-aux-Saints, La Ferrassie, 
Neandertal, Spy, Krapina, Gibraltar1) und Le Moustier) Homo neander
talensis entgegen, der ais solcher im Jungpalaolithikum schon ais ausge- 
storben zu bezeichnen ist. Seine Ahnlichkeit mit den rezenten Australiern, 
auf die so oft hingewiesen wird, besteht doch nur in einzelnen Merkmalen, 
und es ist daher unmoglich, die letzteren von dem ersteren abzuleiten. Mehr 
Wahrscheinlichkeit hat die Annahme fiir sich, daB die iibereinstimmenden 
Merkmale ais Erbstiicke von einer gemeinsamen Grundform, von welcher sich 
die beiden genannten Formen nach yerschiedenen Richtungen hin entwickelt 
haben, anzusehen sind (Klaatsch). Niemals ist der fiir H. neandertalensis 
charakteristische Merkmalkomplex unter rezenten Hominiden wieder auf- 
gefunden worden. Wenn man trotzdem gelegentlich von „neandertaloiden“ 
oder wohl richtiger von „australoiden" (Sera) Indiyiduen unter den rezenten 

1) Auf Grund bestimmter Merkmale besonders der Schadelbasis trennt Sera (1909 und 
1910) den Menschen von Gibraltar von der Neandertalrasse ab. — Den Fund von Wadjak, 
zwei unyollstandige Schadel und Skeletreste in die oben angegebene Listę einzureihen, 
halt Dubois fiir yerfriiht; mit Sicherheit laBt sich nur sagen, dali der Fund wahrscheinlich 
nicht jiinger ist ais das Palaolithikum und sicher bedeutend jiinger ais die Trinil-Fauna.

2*
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Formen spricht, so kann damit nur eine Ahnlichkeit in Einzelheiten gemeint 
sein. Auf Grund unserer heutigen Kenutnisse konnen wir nur sagen, daB 
Homo neandertalensis wenigstens in Europa friih ausgestorben zu sein 
scheint.

Die Behauptung, daB neben H. neandertalensis oder sogar schon vor ihm 
Homo sapiens aufgetreten sei, ist zunachst nur eine Hypothese. Sie basiert 
auf dem stratigraphisch durcliaus unsicheren Fund von Galley Hill, der in der 
Tat neben H. neandertalensis ais die in einzelnen Punkten morphologiscli 
hbher entwickelte Form erscheint, da die vorhandenen Skeletreste dieses 
Individuums eine Reihe von Ubereinstimmungen mit H. sapiens aufweisen. 
Gerade dieser letztere Umstand aber zusammen mit der Unsicherlieit der 
Fundgeschichte und mit der sekundaren Deformation, die der Schadel erlitten, 
lassen das postulierte hohe Alter des Galley-Hill-Menschen sehr zweifelhaft 
erscheinen.

Sichere Skeletreste des f ossilen Homo sapiens treten erst im Jung- 
palaolithikum auf, und es scheint, daB hier bereits eine gewisse Rassen- 
gliederung eingetreten ist. Da einige dieser Formen wenigstens noch mehr 
oder weniger ausgepragte Eigenschaften des H. neandertalensis besitzen, oder 
sich in anderen Merkmalen zwischen diesen und den rezenten Menschen stellen, 
so hat die Annahme eines genetischen Zusammenhanges von H. neander
talensis und des fossilen H. sapiens viel Wahrscheinlichkeit fiir sich. Dagegen 
scheint ein Fortbestehen von neandertalahnlichen Formen bis ins Neolithikum 
hinein sicher, wenn sich auch selbstverstandlich nirgends mehr der ganze fiir 
den Neandertaler eigentiimliche Komplex feststellen laBt (Saller).

Die direkte Ableitung des rezenten Menschen von Homo neandertalensis 
ist jedoch bei der weitgehenden Spezialisierung des letzteren in vielen Merk
malen nicht anzunehmen (Saller). Adloff allerdings will diesen Zusammen- 
hang nur fiir den Spymenschen gelten lassen und schlieBt den Menschen von 
Krapina infolge gewisser Unterschiede im Bau der Zahne aus der Stammes- 
geschichte des rezenten Menschen aus. Andere neigen mehr dazu, die Uberein
stimmungen zwischen den genannten Spezies ais Folgen eingetretener 
Kreuzungen anzusehen und nehmen deshalb fiir den fossilen H. sapiens eine 
uns einstweilen noch unbekannte, von H. neandertalensis unabhangige 
Stammform an.

So weit unsere heutigen Kenntnisse reichen, kann man am besten zwei 
bezw. drei Rassen des fossilen H. sapiens unterscheiden: 1. die Cro-Magnon- 
Rasse, zu der wohl auch das Skelet von Combę Capelle (H. aurignacensis) 
gehórt, und die fiir das Aurignacien des mittleren und siidlichen Frankreich 
charakteristisch zu sein scheint, und 2. die Grimaldi-Rasse, die sich in der 
gleichen Periode am Nordrand des Mittellandischen Meeres festgesetzt hatte 
und zum Teil negroide Ziige zeigt. Vielleicht ist auch noch eine dritte, 
Briinn-Rasse, zu unterscheiden, die im Solutreen in Zentraleuropa ver- 
breitet gewesen sein diirfte. Die im Magdalenien auftretende Form, die durch 
das Skelet von Chancelade so ausgezeichnet vertreten ist, und die auch ais 
Laugerie-Rassebezeichnet wird, schlieBt sich zweifellos an die Cro-Magnon- 
Rasse an.

Erst am Ausgang des Jungpalaolithikum, im Azilien, tritt auch eine 
meso- bis brachykephale Rasse in Europa (Mas d’Azil) auf, die oft unter dem 
Namen Furfooz- und Grenelle-Rasse1) aufgefiihrt wird und sich noch in 
das Neolithikum fortzusetzen scheint. Woher sie gekommen, oder wo sie 

1) Die Fundę yon Grenelle und Furfooz sind zeitlieli durehaus nicht sichergestellt. 
Rutot (1910) will sie sogar in das alteste Altpalaolithikum verlegen.
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entstanden, ist noch vóllig unaufgeklart. Im Neolithikum finden wir dann 
neben anderen Formen einen interessanten sehr kleinwuchsigen Typus, 
der durch die Skelete von Chamblandes und Wauwil1) gut charakterisiert ist, 
aber vermutlich in groBer Verbreitung vorkam. Wie aus allen den genannten 
Rassen die protohistorischen Typen auf dem europaischen Kontinent und in 
GroBbritannien hervorgingen, hat vor allem Schliz (1910,1912 und 1915) zu 
rekonstruieren unternommen. Aber alle diese Versuche stiitzen sich einst- 
weilen noch auf zu wenige Merkmale, um die schwierige Frage der verwandt- 
schaftlichen Beziehungen der europaischen Menschenrassen jetzt sclion lósen 
zu kónnen.

1) Vgl. Schlaginthaufen, O.. 1925 im Schriftenverzeichnis.
2) Vgl. Haughton, S. II. 1917 und Broom, R., 1918 im Schriftenyerzeichnis.
3) Vgl. Boule, M., 1921, Keith, A., 1921 und Woodward, Smith, A., 1921, 

weinert, H., 1922 im Schriftenyerzeichnis.
4) Eine eingehende kritische Behandlung aller dieser Fundę findet sich bei Hrdlićka 

(1909 und 1912)

Kenner der anthropologischen Verhaltnisse Siidafrikas haben schon lange 
der Meinung Ausdruck gegeben, daB vor den heutigen Buschmannern, 
Hottentotten und der eigentlich negriden Bevólkerung eine oder mehrere 
andere Rassen das ganze groBe Gebiet siidlich des Sambesi besiedelt hatten. 
Shrubsall spricht von einer Pra-Buschmannrasse, die er allerdings mit den 
Strandloopers identifiziert (vgl. dazu auch Johnston 1913, Peringuey, 
Broom, Martin 1926 u. a.), wahrend Schebesta die Bergdama ais die Vor- 
buschmannrasse ansieht. Rascher ais zu erwarten war, sind die Fundę ge- 
macht worden, die einigen AufschluB zu geben vermogen: zuerstin Boskop1 2), 
dann in Rhodesia3) in der Broken Hill-Mine, schlieBlich bei Oldoway in 
Deutsch-Ostafrika, wo H. Reck menschliche Gebeine entdeckte, welchen Ent- 
deckungen seitdem verschiedene andere gefolgt sind (vgl. die Chronologie- 
Tabelle S. 18). Broom (1923) halt den Buschinann fiir den direkten Nach- 
kommen von Boskop, die Korana fiir Abkómmlinge des Broken Hill-Fundes. 
Der Fund von Oldoway wurde zum erstenmal erwahnt in der „Ulustrated 
London News" 4. IV. 1914 (vgl. Anthrop., 1914, Bd. 25, S. 595), sowie in 
verschiedenen deutschen Zeitungen. Eine genaue Bearbeitung steht 
noch aus.

Aus Asien und Ozeanien fehlen gleichaltrige menschliche Fundę, die dem 
europaischen Diluvium entsprechen. Die sogenannten FuB- und GesaB- 
abdriicke von Warrnambool (Kolonie Viktoria), welche die Existenz des 
Menschen wahrend des jiingeren Tertiars in Australien beweisen sollten, sind 
fast von allen Seiten bestritten worden. Dagegen sind aus Amerika 
eine Reihe menschlicher Skeletreste beschrieben worden, die zum Teil ais 
diluvial, zum Teil sogar ais tertiar beansprucht wurden. Die wichtigsten 
sind die folgenden:

Nordamerika4).
Calayeras bei Ataville (Kalifornien) [Schadel].
Rock Bluff am IllinoisfluB [Schadel],
Trenton (New-Jersey) entlang dem DelawarefluB [2 Schadel und 1 Femur].
Lansing (Kansas) [Skelet],
Florida an yerschiedenen Orten der Westkuste siidlich von Sarasota 

[diverse Schadel und Schadelfragmente],

Mittelamerika.
Penon de los Banos in der Nahe der Stadt Mexiko [mehrere Skeletreste].
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Siidamerika ’).
Lagoa Santa, Provinz Minas Geraes (Brasilien) [zahlreiche Reste von ca. 

30 Indiyiduen],
Frias bei Mercedes (Proyinz Buenos Aires) [Beckenbruchstiick, Wirbel, Hand- 

und FuBknochen],
Miramar [Schadel (Homo pampaeus Ameghini)].
Saladero [Fragmente eines Femur und Zahne],
Fontezuelas [Schadel und gut erhaltene Skeletreste],
Samborombón [fast yollstandiges Skelet],
Arrecifes [Schadel],
Chocori [Schadel und einige Extremitatenknochen],
La Tigra [Schadel und Extremitatenknochen],
Baradero [ganz zerdriickter Schadel und einige Extremitatenknochen], 
Monte Hermoso [ein Atlas (Homo neogaeus n. Lehmann-Nitsciie)].

Nach neueren griindlichen Nachpriifungen kann aber keiner dieser 
Skeletfunde ais einwandfrei diluvial bezeichnet werden, selbst wenn man den 
LóB, in dem die meisten lagen, fiir diluvial erklart (Ihering, Steinmann, 
Burkhardt). Morphologisch gehóren alle diese Reste zu H. sapiens und 
zeigen in den meisten Punkten groBe Ubereinstimmung mit dem Skeletbau 
der modernen Indianer. Ein einwandfreier Beweis fiir das Vorkommen einer 
geologisch alteren Menschenform in Nord- und Siidamerika ist also bis heute 
nicht erbracht worden. Der amerikanische Mensch, der somatisch eine einzige 
Rasse darstellt, und dessen Unterschiede sich erst innerhalb der neuen Heimat 
herausgebildet haben, muB yielmehr ais ein Einwanderer angesehen werden, 
der aller Wahrscheinlichkeit nach im Beginn des Diluviums iiber die Kette der 
Aleuteninseln oder iiber eine friiher bestehende Landbriicke von Asien her 
eingedrungen ist.

Ein lehrreicher Versuch, auf Grund der neuen biometrischen Methoden 
die gegenseitige Stellung der fossilen und rezenten Menschenformen zu eruieren 
ist von K. Stuart Cross (1910) gemacht worden, doch waren die ihm zur Ver- 
fiigung stehenden Materialien noch zu gering, um definitive Resultate zu er- 
geben.

Zweifellos scheint, daB die Mehrzahl der heute lebenden Menschenrassen 
ein relativ hohes Alter besitzt, so daB man sie in gewissem Sinne wenigstens 
ais „Dauertypen“ (Kollmann) bezeichnen kann. Das Alter des Menschen- 
geschlechtes ais Ganzes muB jedenfalls nach Jahrhunderttausenden geschatzt 
werden.

Ais Urheimat des Menschengeschlechtes ist bisher hauptsachlich 
das siidliche Asien (Haeckel), die ostindische Inselwelt oder Australien 
(Schoetensack), die heutige Arktika (Wilser), neuerdings auch Siid
amerika (Ameghino) und Afrika (Sergi) angesehen worden, doch sind die 
Beweise fiir alle diese Annahmen nicht iiberzeugend genug. Palaographische 
Griinde sprechen eher dafiir, die Entstehung der Hominiden nach Inner- 
asien zu verlegen (Arldt 1907, Die Entwicklung der Kontinente und 
ihrer Lebewelt, S. 212)1 2).

1) Siehe Anmerk. 4 S. 21.
2) Aber Montandon (1927) ist der Uberzeugung, daB es keine „Wiege der Mensch- 

heit“ gibt und ebensowenig „Wiegen der yerschiedenen Rassen“, denn es werden andere 
menschliche Spezies und Genera iiberall entdeckt werden. Vgl. hierzu Schwalbe- 
Fischer (1922), Die Abstammung des Menschen und die altesten Menschenformen. Kultur 
der Gegenwart, Abt. 5, S. 223 ff. Auch Hauschild (1926), GrundriB der Anthropologie, 
speziell S. 216—220.
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VI. Klassifikation der Menschenrassen.
Auf Grund dieser noch sehr diirftigen Kenntnisse ist es heute noch unmóg- 

lich, einen Stammbaum der Hominiden aufzustellen, so oft es auch yersuoht 
worden ist. In einem Lehrbuch hat ein solcher jedenfalls keinen Platz. Trotz- 
dem sind wiederholt Versuche gemacht worden, wenigstens die verschiedenen 
Auspragungsformen des Homo sapiens zu klassifizieren. Blumenbach hatte 
fiinf Varietaten: die kaukasische, mongolische, athiopische, amerikanische 
und malayische angenommen, und ihm folgen heute noch die meisten Lehr- 
biicher der Geographie. Andere Autoren stellen im AnschluB an Cuvier nur 
drei Hauptrassen auf, die nach der Hautfarbe gewbhnlich ais weiBe oder 
leukoderme, ais gelbe oder xanthoderme und ais schwarze oder melanoderme 
bezeichnet werden. Wilser (1911) móchte dafiir die Termini H. europaeus, 
H. niger s. afer und H. brachykephalus s. asiaticus einfuhren. lnnerhalb dieser 
Hauptrassen werden dem vermutlichen Alter und der Stufe der Entwicklung 
nach von Stratz (1903) dann wieder protomorphe (urspriingliche), archi- 
morphe (herrschende) und metamorphe (gemischte) Rassen unterschieden. 
Dieser Einteilung schlieBt sich auch Fritsch (1910) an, dessen Rassentafel 
vorwiegend auf geographischen Gesichtspunkten aufgebaut ist. Leider sind 
unsere Forschungen aber noch nicht weit genug vorgeschritten, um die 
genealogischen Beziehungen und Zusammenhange der einzelnen Rassen schon 
mit Sicherheit feststellen zu konnen. Boas (1908) nimmt sogar nur zwei 
fundamentale Rassen an, aus welchen die anderen Rassen ais Mutanten in 
friiheren geologischen Perioden hervorgegangen sein sollen. Es sind: 1) die 
indische Ozeanrasse (Negroiden: Afrikaner und dunkle Bewohner der Siidsee; 
Mutanten derselben: Australier und afrikanische Pygmaen); 2) die pazifische 
Ozeanrasse (Mongoloiden: Ostasiaten und Amerikaner; Mutanten derselben: 
Malayen, Aino und eventuell Europaer).

Es ist aber nicht zu leugnen, daB diese Einteilungen durchaus un- 
geniigend sind, da Homo sapiens ohne Zweifel zu den formenreichsten Arten 
der Mammalia gehórt. Von den bis jetzt vorgeschlagenen Klassifikationenx), 
die ausschlieBlich morphologische Merkmale beriicksichtigen, seien die von 
Haeckel und diejenige von Deniker angefiihrt, obwohl auch sie noch 
manche Umgestaltung erfahren miissen und einstweilen nur zur allgemeinen 
Orientierung dienen konnen. Haeckel (1908) unterscheidet 5 Species und 
12 Subspecies neben zahlreichen Yarietaten.

Haeckels Schema1 2) lautet (in verkiirzter Form):

1) Eine Klassifikation hat Giuffrida-Ruggeri (1913) gegeben. Er unterscheidet 
unter den rezenten Hominiden ein Genus mit einer Kollektivspezies, das in die folgenden 
Elementarspezies zerfallt: H. s. australis, pygmaeus, indo-africanus, niger americanus, 
asiaticus, oceanicus und indo-europaeus. Diese werden dann wieder in Yarietaten und Sub- 
rarietaten zerlegt.

2) Es braucht nicht naher ausgefiihrt zu werden, daB viele in diesem Schema vor- 
kommende Behauptungen in direktem Widerspruch zu den in diesem Buche vertretenen 
Anschauungen stehen.

1) Homo primigenius (tertiare Spczies, primordiale Menschenspezies oder aus- 
gestorbene Stammart), im siidlichen Asien entstanden, hinterlieB fossile Reste im Diluvium 
von Europa (Neander, Spyander usw.) und einzelne Auslaufer in Australien (palinander). 
Die „praneandertaloide“ Schadelform steht niiher dem Pithecanthropusahnen ais dem 
nachfolgenden Homo sapiens. Hautfarbe vermutlich dunkelbraun, Haar kymatotrich.

2) Homophaeodermus (australoide Spezies) hat die Charakterziige des H.primi
genius am treuesten bewahrt; stark dolichokephal und prognath, mit fliehender Stim und 
vorspringenden Oberaugenwiilsten, Hautfarbe dunkelbraun. Haare Schwarz, kymatotrich. 
Hauptvertreter sind die Ureinwohner von Neuholland, ferner die in Siidasien und Insulinde 
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noch verbreiteten Weddalen, denen sich dic yerschiedenen Zweige der Dravida an- 
schliefien.

3) Homo meladermus (negroide Spezies), meistens stark dolichokephal und 
prognath. Hautfarbe schwarz oder schwarzbraun. Haare stets schwarz und ulotrich 
(Trennung in Eriocomi und Lophocomi). Ais altere Primarvarietaten dieser Art sind zu 
betrachten: die Seniang und die Akkalen; an erstere schliefien sich die hbher entwickelten 
Papua und Melanesier, an letztere die Neger und Kaffern an.

4) Homo xanthodermus (mongoloide Spezies), meist stark brachykephal, oft auch 
mesokephal, seltener dolichokephal. Gesicht breit, platt, mit vorspringenden Backen- 
knochen. Haut meistens schwach behaart, mit yorwiegend gelbem Grundton. Bei den 
nordasiatischen Rassen iiberwiegt der hellgelbe, bei den alteren siidlichen Rassen (Malayen, 
Polynesier) der braungelbe, bei den óstlichen amerikanischen Rassen der rótlichgelbe Ton. 
Kopfhaare straff, glatt und grób (Lissotriche oder Enthycomi). Ais Primaryarietat sind die 
Malayen, im engeren Sinne die Promalayen in Insulinde zu betrachten, die sich aber bis 
Neuseeland und Madagaskar ausgebreitet haben. Sekundare Varietaten sind die Ural-Altaier 
und die Hyperboraer. Aus den Mongoloiden entstanden auch, yielleicht unter Beimischung 
leukodermer Elemente, die Urbewohner Amerikas.

6) Homo leucodermus (mediterrane Spezies). Schadelform sehr yariabel, meist 
mesokephal, jedoch auch in die dolichokephale und brachykephale iibergehend. Hautfarbe 
heli, Behaarung ziemlich stark, besonders Bartbehaaruńg; Haarform yorwiegend wellig 
(Kymatotriche und Euplocomi). Hautfarbe bald sehr heli (blond und rot), bald dunkler 
(briinett bis schwarz). Die Primarvarietaten sind dunkel und schliefien sich direkt an die 
Australoiden (Dravida) an. Sekundaryarietaten sind die nubische, die semitische und 
indogermanische Rasse.

Eingehender ist
Klassifikation

I. Krauses Haar, breite Nase.
Gelbliche Haut, steatopyg, kleine Statur, dolichokephal . Buschleute 

(Hottentott u. Buschmann) 
Negrito

(Negrillo u. Negrito) 
Neger

(Nigritier u. Bantu) 
Melanesier
(Papua u. Melanesier)

Dunkle Haut

die
der

Einteilung Denikers (1926, S. 361—362). 
Yarietaten von Homo sapiens (nach Deniker).

Rótlichbraune Haut, sehr kleine Sta- 
tur, mesokephal

Schwarze Haut, grofie Statur, dolicho
kephal

Braunschwarze Haut, mittlere Statur, 
dolichokephal

II. Gekrauseltes bis welliges Haar.

Dunkle Haut

Rótlichbraune Haut, schmale Nase, 
grofie Statur, dolichokephal. . . . 

Schokoladenbraune Haut, breite Nase, 
mittlere Statur, dolichokephal. . .

Braunschwarze Haut, breite bis schmale 
Nase, kleine Statur, dolichokephal.

Helle lohgelbe Haut, schmale, gekriimmte Nase mit 
plumper Spitze, brachykephal......................................

Aethiopier

Australier

Drayida

Assyrer

5

6

7

8

III. Welliges, braunes oder dunkles Haar, dunkle 
Augen.

Hellbraune Haut, dunkles Haar, schmale oder konvexe 
Nase, grofie Statur, dolichokephal..................................

Heli loh
gelbe 
Haut, 

dunkles
Haar

Grofie 
Statur, 
lang- 
liches

Ge
sicht

Adlernase, vorgewólbtes Hinter- 
haupt, dolichokephal, ellipti- 
sches Gesicht...........................

Gerade, plumpe Nase, dolicho
kephal, niedriges Gesicht. . .

Gerade, feine Nase, mesokephal, 
oyales Gesicht...........................

Indo-Afghanen

Araber od. Semiten 10

Geringe Statur, dolichokephal

Berber
Atlanto-Mittel- 

meer-Europaer
Iberer

11

12
13

1

2

3

4

9

Gelblich- /Kleine Statur, ausgesprochen brachy- 
weifie Haut, J kephal, rundliches Gesicht .... 
braunes Haar i Grofie Statur, brachykephal, langliches 

I Gesicht..............................................
West-Europaer

Adriat. Europaer

14

15
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IV. Helles, leicht 
helle Augen.

Rótlich- 
weiBe Haut

welliges oder schlichtes Haar,

Leicht welliges, blondes Haar, groBe 
Statur, dolichokephal...................

Schlichtes, flachsfarbiges Haar, kleine 
Statur, mesokephal.......................

Nord-Europaer

Ost-Europaer
V. Straffes bis leichtwelliges, dunkles Haar, dunkle

Augen.
Hellbraune Haut, stark behaarter Korper, breite konkave 

Nase, dolichokephal......................................................... Aino
Yorspringende, leicht konvexe Nase, 

groBe Statur, elliptische Gesichts- 
form, brachy- bis mesokephal. . . Polynesier

Geringe Statur, flachę, meist konkaye
Nase, vorstehende Wangenbeine, 
rautenartige Gesichtsform, dolicho
kephal ..............................................Indonesier

Gelbliche
Haut, geringe

Kórper- 
behaarung

l

16

17

18

19

20
VI. Straffes Haar.

Geringe Statur, yorspringende, gerade oder konkaye Nase, 
mesodolichokephal .

Gelbliche 
Haut

Gerade oder
Adlernase

GroBe Statur, meso
kephal ...................

Geringe Statur, bra
chykephal................

groBe Statur, brachy-Gerade Nase,
kephal, eckige Gesichtsform. . .

Siid-Amerikaner 21

Nord-Amerikaner 22

Zentr.-Amerikaner 23

Braungelbe Haut, kleine Statur, rundes, flaches Gesicht, 
dolichokephal

Gelblich- 
weiBe Haut

Gestiilpte Nase, kleine Statur, brachy
kephal ..............................................

Gerade oder konkaye Nase, geringe
Statur, meso- bis dolichokephal, 
yorstehende Wangenbeine...............

Gerade Nase, mittlere Statur, stark 
brachykephal..................................

Fahlgelbe Haut, vorstehende Wangenbeine, Mongolenfalte 
leicht brachykephal....................... ..................................

Patagonier 24

Eskimo 25

Lapplander 26

Ugrier 27

Turko-Tataren 28

Mongolen 29

Speziell fiir Europa ergeben sich unter Beriicksichtigung der Kom- 
plexion, KorpergroBe und des Langen-Breiten-Index nach Deniker (1926, 
S. 409 ff.) die folgenden sechs Rassen:

1) die nordische Rasse: blond, hellaugig, dolichokephal und groB 
(Homo europaeus verschiedener Autoren);

2) die óstliche Rasse: blond, hellaugig, leicht brachykephal (Index 
80—83,3) und klein;

3) die iberische Rasse: briinett, dunkelaugig, dolichokephal und klein 
(Homo meridionalis);

4) die westliche Rasse: briinett, Augen heli- oder dunkelbraun, sehr 
brachykephal und klein (Homo alpinus);

5) die Atlanto-Mittelmeer-Rasse: briinett, dunkelaugig, mesokephal 
(Index 75—77,7) und groB;

6) die adriatische oder dinarische Rasse: briinett, dunkelaugig, brachy
kephal (Index iiber 83,3) und groB.

Gegen die Selbstandigkeit einiger dieser Rassen sind aber Bedenken 
geauBert worden, und G. Retzius (1909) erkennt nur die folgenden drei 
Subvarietaten der Varietas europaea des Homo sapiens ais sicher fundiert an:

1) eine nordeuropaische, dolichokephale, blauaugige, groBe Rasse, 
identisch mit Linnes Homo europaeus, A. Retzius’ dolichokephalem Ger- 
manentypus, der teutonischen oder nordischen Rasse;
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2) eine mitteleuropaische, brachykephale, dunkelhaarige, dunkelaugige, 
kleine Rasse, identisch mit A. Retzius’ slawischem oder rhatischem Typus, 
dem Homo alpinus vieler Autoren;

3) eine siideuropaische, dolichokephale, dunkelhaarige, dunkelaugige und 
kleine Rasse, identisch mit Homo mediterraneus vieler Autoren.

Lappen und Finnen sind in diesen Einteilungen ais urspriinglich Europa- 
fremde, d. h. wahrscheinlich erst aus Asien Zugewanderte nicht beriick- 
sichtigt.

Die Bewertung der heute lebenden Menschenformen in phylogenetischer 
Hinsicht ist eine sehr verschiedene. Die gróBte Anzahl primitiver Eigen- 
schaften scheint die austro-melanesische Gruppe in ihrem Merkmalkomplex zu 
vereinigen. Sie ist nicht in dem Gebiet entstanden, das sie heute bewohnt, und 
hat friiher vermutlich eine gróBere Verbreitung besessen, wofiir der Fund 
von Wadjak spricht (Sarasin 1924). Ohne Zweifel bestehen Annahe- 
rungen dieses Formenkreises an Homo neandertalensis, aber nicht im Sinne 
einer direkten Abstammung dieser letzteren Form, sondern beide weisen 
vielmehr auf eine gemeinsame, altere, uns noch unbekannte Wurzel hin. 
Ungeklart ist die Stellung der primitiven Kleinstamme, die meines Erachtens 
falschlich ais eine einheitliche Gruppe betrachtet und in genetischen Zusam- 
menhang gebracht werden (Naheres dariiber unter Kummerformen).

Ein Versuch, ein System der Hominidae aufzustellen, ist von Sergi 
(1912) unternommen worden. Er unterscheidet unter den lebenden 
Hominiden 3 Genera, 11 Spezies und 41 Varietaten nnd Subvarietaten. 
Sein System ist aber so sehr mit Hypothesen durchsetzt, daB es sich zu 
einer Wiedergabe an dieser Stelle nicht eignet.

B. Anthropologische Methoden.
Jede fruchtbringende anthropologische Arbeit hat die genaue Kenntnis 

der anthropologischen Methodik nach ihren verschiedenen Richtungen hin zur 
Yoraussetzung. Zahlreiche muhsame und zeitraubende Erhebungen und 
Forschungen sind fiir die Anthropologie wertlos geblieben, ja schadlich 
geworden, einzig weil sie ohne geniigende methodische Kenntnisse unter
nommen wurden. Wie alle Wissenschaften erfordert auch die Anthropologie 
eine eingehende Schulung, die nur durch praktische Betatigung und Ubung 
erworben werden kann. Leicht erscheint eine technische Manipulation nur 
dem Unerfahrenen; die Schwierigkeiten der Technik erschlieBen sich erst dem 
geiibten und gewissenhaften Beobachter, die Schwierigkeiten der Verarbeitung 
und Interpretation der gesammelten Tatsachen meist nur dem Fachmann.

I. Methoden der Materialgewinnung.
Das Materiał, das sich dem Anthropologen zur Untersuchung darbietet, 

besteht entweder aus lebenden lndividuen oder aus Leichen oder aus einzelnen 
Kbrperteilen, die sich in verschiedenem Zustande der Konservierung befinden 
konnen. Danach werden auch die Vorschriften fiir die Materialgewinnung und 
-erhaltung verschieden sein miissen. Es sei aber hier gleich betont, was 
iibrigens schon aus der friiher gegebenen Definition hervorgeht, daB sich der 
Anthropologe nicht auf das Sammeln menschlichen Materials beschranken 
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darf, sondern daB er seine Sammeltatigkeit auf die gesamte Primaten- 
gruppe ausdehnen muB, weil er fiir die Entscheidung wichtiger Fragen auf 
das Studium dieser letzteren angewiesen ist.

1. Lebendes Materiał.
Die Untersucliung lebender menschlicher Indiyiduen aller Altersstufen 

und beiderlei Geschlechtes ist heute in gróBerem oder geringerem Umfange 
iiberall móglich und nur da mit Schwierigkeiten yerbunden, wo gesellschaft- 
liche oder religióse Vorstellungen entgegenstehen. In der Regel sind nach 
gegebenen Aufkliirungen und bei entsprechendem persónlichen Takt des 
Beobachters auch diese Hindernisse zu beseitigen. Die anthropologische 
Untersuchung weiblicher Indiyiduen, besonders in Kulturlandern, kann 
allerdings yielfach nur durch Frauen erreicht werden. Kaum eine andere 
Wissenschaft ist so sehr auf die Mitwirkung der Frau angewiesen wie die 
Anthropologie.

Bei Naturvólkern hat das Vorbild groBe suggestive Kraft; man yersaume 
daher nicht, die Untersuchung zuerst an sich selbst oder an einer yertrauten 
Person yorzunehmen. Dadurch zerstórt man Furcht und MiBtrauen und wird 
alsbald seine Beobachtungen auch an den zuerst scheuen Eingeborenen 
ausfiihren kónnen.

Bei Kultur- und Halbkulturvólkern bieten diejenigen Institutionen das 
geeignetste Arbeitsfeld fiir den Anthropologen, in denen eine gróBere Anzahl 
yon Indiyiduen angesammelt ist. Das sind in erster Linie die Schulen 
(Volks-, Mittel- und Hochschulen, Priyatinstitute, Ferienkolonien), ferner die 
Kasernen (bezw. die zum Ersatzgeschaft zusammengerufenen Rekruten), 
die Krankenhauser und Privatanstalten, die Polizeikasernen und Gefangnisse, 
die óffentlichen Hauser usw. Die Móglichkeit, in solchen Institutionen Er- 
hebungen yorzunehmen, hangt immer von der Einwilligung der zustandigen 
Behórde ab. Umfassende Untersuchungen dieser Art werden ani besten von 
Gesellschaften unternommen werden. Es sei hier nur an die yon der Deutschen 
Anthropologischen Gesellschaft in den 70 er Jahren des letzten Jahrhunderts 
ausgefiihrte Erhebung iiber die Farbę der Haut, derHaare und der Augen der 
Schulkinder, sowie an die geplante neue Untersuchung der physisch-anthro- 
pologischen Beschaffenheit der Bevólkerung des Deutschen Reiches, die 
zunachst an Rekruten durchgefiihrt werden soli1), und an die von Miinchen 
ausgehenden Schulerhebungen seit dem Jahre 1921 erinnert. In kleinerem 
Umfange sind solche Erhebungen aber auch dem einzelnen móglich. Ein 
dankbares Arbeitsfeld bietet die eigene Familie, die Yerwandtschaft im 
weitesten Sinne und der Bekanntenkreis, besonders da, wo es sich um das 
Studium der so wichtigen Vererbungsfragen handelt. Die Errichtung 
anthropologischer Biiros, wie solche schon yersuchsweise anlaBlich gróBerer 
Ausstellungen erfolgte, ist bereits an yerschiedenen Universitaten ein- 
gefiihrt. Die anthropologische Aufnahme bei Volkszahlungen ist noch ein 
Desideratum der Zukunft.

1) Auch in der Schweiz (ausgehend vom anthropologischen Institut der Universitat 
Ziirich) hat man mit der Untersuchung sowohl der Rekruten, wie der Stellungspflichtigen 
iiberhaupt, begonnen.

Yon lebenden Indiyiduen suche man auch stets Haarproben zu erhalten, 
hauptsachlich Kopfhaare, aber auch Bart-, Scham- und Kórperhaare. 
Es geniigt in der Regel eine kleine Strahne oder Locke oder einzelne Biischel, 
móglichst nahe der Kopfhaut abgeschnitten. Schlichte, straffe und wellige 
Haare sammelt man am besten in Briefumschlage, krause in kleinen Glasern 
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oder Kartonschachtelchen. Man notiere móglichst genau: Geschlecht, Alter, 
Stand und eventuell auch Name des lndividuums, von dem die Haare ent- 
nomnien wurden.

2. Totes Materiał.

A. Leichen und innere Organe. Anthropologische Beobachtungen an 
Leichen werden sich nur in Krankenhausern und anatomischen Instituten 
anstellen lassen; fiir das Studium der Varietaten des Muskel-, Gefafi- und 
Nervensystems ist man ausschlieBlich auf die Prapariersale der letztgenannten 
Institute angewiesen. Wertvoll ist dieses Materiał besonders, wenn Herkunft, 
Alter, Geschlecht, Beruf und Todesursache eines jeden Individuums fest- 
gestellt werden konnen.

Es ist aber wiinschenswert, die entsprechenden Studien nicht nur an 
Europaern, sondern auch an Vertretern primitiver Stamme vorzunehmen, 
doch ist die Konservierung ganzer Leichen auf Forschungsreisen, besonders in 
den Tropen, mit fast unuberwindlichen Schwierigkeiten yerbunden. Um so 
eher sollte jede Gelegenheit, die sich zur Erwerbung menschlicher Leichen 
f rem der Rassen bietet, wahrgenommen werden. Viel leichter ist die Beschaf- 
fung von Affenleichen, die ohne viele Miihe, und ohne viel Raum zu bean- 
spruchen, so konserviert werden konnen, daB samtliche Organsysteme noch 
nach langer Zeit sich zum Studium geeignet erweisen.

Ais einfachste Konservierungsfliissigkeit fiir ganze Leichen und 
Leichenteile empfiehlt sich der gewóhnliche, allerorts kaufliche Alkohol oder 
Spiritus. Man lege das betreffende Objekt in irgendein verschlieBbares 
Glas oder eine Zinnbiichse und iibergieBe es zunachst mit verdiinntem 
Alkohol von ca. 50—60 v. H., wechsle die Flussigkeit nach ungefahr 24 Stun- 
den und verwende dann 75—96proz. Alkohol, der, wenn er sich triibt, nach 
einiger Zeit nochmals gewechselt werden sollte. Ein weiter unten ange- 
gebener Zusatz von Glyzerin und Formol ist sehr anzuraten.

Auch Formol (Formalin), eine wasserige, 40proz. Formaldehydlósung, 
wird viel zur Konservierung verwendet. Man stelle sich eine 3 proz. Losnng 
des kauflichen Formols her. Starkere Lósungen harten zu stark und machen 
die Muskulatur hart und briichig. Selbst das Skelet wird durch Formol- 
behandlung leicht verdorben; die Weichteile lósen sich nur schwer ab und 
sogar der Knochen wird briichig. Wo es sich also yorwiegend um die Erhaltung 
und spatere Praparation der Muskulatur handelt, ist Alkoholbehandlung 
vorzuziehen.

Um aber auch die Eingeweide vor Faulnis zu bewahren, muB die Konser- 
vierungsfliissigkeit in das Innere des Kórpers gelangen konnen. Man wird zu 
diesem Zwecke mit Vorteil einen senkrechten Schnitt vom Unterrand des 
Brustbeins bis gegen den oberen Schambeinrand fingerbreit links von der 
Mittellinie der vorderen Bauchwand entlang fiihren und, falls derselbe nicht 
klaffen sollte, durch ein eingeklemmtes Stiickchen Holz offen halten.

Eine absolute Garantie der Erhaltung der inneren Organe gibt aber nur 
die Injektion, die jedoch nur von anatomisch Geschulten oder nach per- 
sbnlicher Anleitung regelrecht ausgefiihrt werden kann. Man lege zuerst die 
Arteria femoralis, Arteria axillaris und unter Umstanden auch die Arteria 
carotis durch Praparation frei, injiziere mittels einer eingebundenen Injek- 
tionsspritze so lange, bis die auBere Hautbedeckung leicht aufąuillt, und 
unterbinde dann die GefaBe. Ais Injektionsfliissigkeit hat sich ausgezeichnet 
bewahrt 96 proz. Alkohol, dem pro Liter 20 ccm Glyzerin und 1 ccm Formol 
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der kauflichen Losung beigemischt werden1). Ist man mit keiner Injektions- 
spritze ausgeriistet, so kann man sich auch mittels eines GlasgefaBes, eines 
1—2 m langen Gummischlauches und eines hebelarmartig umgebogenen 
Rohres, das bis zum Boden des GefaBes reicht, einen Irrigator bezw. Injektor 
herstellen. Am unteren Ende des Schlauches muB dann eine Glaskanule mit 
Spitze angebracht sein, die in die Arterie paBt und eingebunden wird. Yorlier 
sauge man die Flussigkeit etwas (vorsichtig) an, damit der Schlauch ais 
Heber wirkt. Das GefaB mit der Konservierungsfliissigkeit ist langsam hóher 
zu heben, damit die letztere unter zunehmendem Druck in den Kórper bezw. 
Kopf einstrómen kann.

1) Es geniigt aber auch eine einfache Alkohol-Formolmischung (9 Teile Alkohol, 
1 Teil Formalinlosung). Ebenso hat sich eine Injektionsfliissigkeit, bestehend aus % Glyze- 
rin, y3 Alkohol und % konzentrierte rohe Karbollósung (Vorsicht auf die Handel) sehr gut 
bewahrt.

2) Auch Gehime, die erst nachher fixiert werden konnen, werden in gleicher Weise 
der Leiche entnommen. Genauere Angaben finden sich bei G. Rugę, 1908, Anleitungen zu 
den Praparieriibungen an der menschlichen Leiche, 4. Aufl.

3) Hinsichtlich Gehimkonservierung vgl. besonders auch Hrdlićka 1906. Proc. 
U. S. Nat. Mus. Bd. 30, S. 245—320 b.

Gewóhnlich geniigt die Injektion durch die Arteria axillaris, um auch das 
Gehirn zu harten. Soli dieses jedoch bald nach dem Tode herausgenommen 
und besonders fiir topographische Studien verwendet werden, dann mache 
man in die Arteria carotis eine Injektion mit einer 5proz. Losung des kauf
lichen Formols. Die GefaBe, aus dcnen die Flussigkeit bei der Injektion 
auslauft, sind zu unterbinden. Nach einigen Stunden óffne man den Schadel, 
lóse sorgfaltig die Dura mater ab, und man wird das Geliirn schon so gehartet 
finden, daB es ohne Schaden herausgenommen werden kann.

Die Schadelóffnung vollzieht sich in der Weise, daB man durch einen 
Transversalschnitt und eventuell auch durch einen Sagittalschnitt die 
Kopfhaut teilt und nach den Seiten herabzieht. Dann zeichne man sich auf 
dem Schadeldach moglichst tief einen Horizontalschnitt auf und fiihre ihn 
mittels einer Knochensage sorgfaltig aus. Man achte auf die verschfedene 
Dicke der Knochenwand in den verschiedenen Regionen und verhiite ein 
Einschneiden in die Dura mater. Einzelne, stehengebliebene Knochen- 
briicken kann man mit einem kleinen MeiBel oder Hammer sprengen. Adha- 
sionen der Durą mater am Schadeldach lóst man mittels einer Schere oder 
Pinzette. Zur Offnung des Subduralraumes wird die Dura mater in der 
Medianlinie und seitlich davon mit einer Schere durchschnitten und nach den 
Seiten herabgezogen. Dann hebt man das Gehirn sorgfaltig von der Stirn- 
region an auf, durchschneidet die Nerven an der Basis moglichst nahe am 
Knochen, trennt das Tentorium cerebelli von der oberen Kante der Felsen- 
pyramide ab und schneidet schlieBlich moglichst nahe am Riickenmark quer 
durch das verlangerte Mark1 2). Wenn irgend moglich, bestimme man sofort 
das Gewicht des herausgenommenen Gehirns einschl. Pia mater, das auf einer 
Watteunterlage (von Zeit zu Zeit wenden) in der oben angegebenen Losung 
weiter gehartet wird, und in mit 60—70proz. Alkohol durchtrankter Watte gut 
eingewickelt, in einer hermetisch verschlossenen Biichse versandt werden 
kann 3). Erhalt man auf Reisen abgeschnittene Kópfe, so kann man das 
Gehirn auch auf die angegebene Weise im Schadel selbst sich harten lassen und 
erst spater herausnehmen. Diese Kopfe miissen, um Druckveranderungen an 
den sehr wichtigen Weichteilen des Gesiehtes (Nase, Lippen) zu vermeiden, 
sorgfaltigst mit Watte umwickelt und entsprechend gelagert bezw. verpackt 
werden.
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Trockene Hirnpraparate, die spater allerdings nur zum Studium der 
auBeren Topographie Verwendung finden kónnen, werden auf folgende 
Weise hergestellt. Man hartet das Gehirn zunachst 2—3 Tage lang in 
Chlorzink, legt es dann nach sorgfaltiger Entfernung der Hirnhaute 14 Tage 
lang in 96proz. Alkohol, der mehrmals gewechselt werden muB. Hierauf wird 
das Objekt 2—4 Wochen lang unter maBiger Erwarmung in Terpentin 
und nachher eine gleich lange Zeit in Olfirnis gehalten; schlieBlich laBt man es 
an der Luft trocknen. Bei dieser Behandlung nimmt das Gehirn um zirka ein 
Viertel seines Volumens ab, belialt aber durchaus seine Form bei. Zur 
Herstellung schóner Gehirnpraparate, die nicht schrumpfen und sich gut 
halten, eignet sich auch die einfache Paraffineinbettung.

Auch Praparate anderer isolierter Organe (Leber, Herz usw.) sowohl vom 
Menschen ais von Affen, werden in ganz gleicher Weise behandelt. Man 
sammle ferner auch bchaarte und unbehaarte Hautstiicke der verschiedensten 
Kórperstellen, auch einzelne Haarproben (vgl. S. 27). Will man gróBere 
Hautstiicke z. B. mit Tatauierungen trocken aufbewahren, so spanne man sie 
mit Nadeln auf einem Holz- oder Korkplattchen auf und lasse sie so trocknen. 
Wenn und wo irgend móglich, wende man seine Aufmerksamkeit auch 
kindlichem und embryologischem Materiał einschlieBlich der Eihaute zu, 
das aber der raschen Dekomposition wegen sofort in Konservierungsfliissigkeit 
gebracht werden muB.

Auch Dauerpraparate zu Lehr- und Studienzwecken werden in 
Alkohol oder Formol konserviert. Die einer Formol- und spateren Alkohol- 
behandlung unterworfenen Praparate und Weichteile kónnen auf einer 
Watteschicht, die mit etwas Formol und Glyzerin getrankt wurde, in einem 
luftdicht verschlossenen Glasgehause aufbewahrt werden und behalten dann 
ihre natiirliche Farbę (Strauch 1904). Diese Methode eignet sich besonders 
fiir die Konservierung ganzer Rassenkópfe, der Weichteile des Gesiclits und 
fiir Hautstiicke, da alle Details der Farbę, der Form, des Reliefs und der 
Behaarung erhalten bleiben.

Da das Studium der Knochenbildung und -entwicklung fiir das Ver- 
standnis der Knochenvarietaten von groBer Wichtigkeit ist, so sei hier noch 
auf die Kali-Glyzerinmethode (Schulze 1897) hingewiesen, welche 
Dauerpraparate durchsichtiger Embryonen liefert. Die mindestens acht 
Tage lang in Alkohol geharteten Embryonen oder einzelne Teile derselben 
werden in eine 3—5proz. wasserige Lósung von Kalium causticum iibertragen. 
Bei gróBeren Embryonen entferne man vorher das Gehirn durch die Stirn- 
fontanelle, ebenso die Bauch- und Brusteingeweide. Die Aufhellung dauert je 
nach der GroBe der Embryonen, nach der Dauer der Alkoholhartung und der 
Konzentration der Kalilósung ein bis mehrere Tage. Die durchsichtigen 
Embryonen, in denen nur die verknócherten Teile deutlich sind, werden dann 
in Glyzerin mit FormolzusatZ’ (Wasser 100, Glyzerin 30, Formol 2 Teile) 
konserviert.

Spalteholz (1911) hat auch eine physikalische Methode zur Aufhellung 
makroskopischer Praparate ausgearbeitet. Fiir erwachsene menschliche 
entkalkte Knochen wird die gróBte Durchsichtigkeit bei einer Mischung aus 
5 Teilen Wintergrunól und 3 Teilen Benzylbenzoat oder von 3 Teiłen Winter
grunól und 1 Teil Isosafrol erreicht. Fiir gróBere menschliche Embryonen wird 
zwischen Wintergrunól und Benzylbenzoat das Gewichtsverhaltnis 2:1, 
fiir jiingere Stadien 3:1, fiir die jiingtsen 5:1 verwendet; bei Gebrauch von 
Isosafrol anstatt Benzylbenzoat lauten die entsprechenden Zahlen 18:5, 
27:5 und 9:1.
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Um eingetrocknete Weichteile, besonders die Haut mumifizierter 
Leichen, wieder schwellen zu niachen und ein lebenswahres Aussehen dieser 
Teile zu erreichen, werden sie mit einer 1—3 proz. Lósung von Kalium 
causticum behandelt. Die Lósung muB ófters gewechselt und darf nur fiir 
Stunden (je nach der GróBe des Objektes) angewandt werden. Die auf- 
geweichten Teile kommen dann noch kurze Zeit in Wasser und zur Konser- 
vierung in eine 3 proz. Formollósung (Wilder 1904). Ich habe auch gute 
Resultate mit stark verdiinnten Lósungen von Essigsaure, die den Knochen 
nicht angreifen, erreicht.

B. Skelet. Ist die Konservierung ganzer Leichen unmóglich und 
handelt es sich darum, wenigstens das Skelet zu erhalten, so verfertige man 
entweder Rohskelete, die spater weiter behandelt werden mussen, oder man 
mazeriere an Ort und Stelle. Die Herstellung von Rohskeleten besteht 
einfach darin, daB man samtliche Weichteile mit grobem Messer von den 
Knochen entfernt. Bei kleineren Primaten kann das Skelet dabei in seinem 
organischen Zusammenhang bleiben, nur fiir Anthropomorphen und den 
Menschen empfiehlt sich eine Trennung des Kopfes und der Extremitaten vom 
Rumpfe, die naturgemaB in den Gelenken vorzunehmen ist. Das Gehirn, 
wenn nicht mehr zu konservieren, sollte durch Draht im Schadel zerstórt und 
wennmóglich, mittels Wasser herausgespiilt werden. Alle Rohskelete mussen 
mit Arsenikseife bestrichen werden.

Um die Knochen ganz von ihren Weichteilen zu befreien und sie zur 
Bearbeitung zuganglich zu machen, bedarf es aber der Mazeration. Dieseist 
auf verschiedene Weise móglich. Am einfachsten ist es, die oberflachlich von 
den Weichteilen befreiten einzelnen Knochen in mit Wasser gefiillten GefaBen 
ins Freie zu stellen. Man achte nur darauf, daB das Wasser die eingelegten 
Teile stets ganz bedeckt. Nach einiger Zeit kann man die noch anhaftenden 
Weichteile durch Reiben oder leichtes Schaben entfernen. Durch vorheriges 
Kochen wird der ProzeB beschleunigt. Zum Bleichen werden die Knochen 
dann in den Schatten gelegt und ófters mit Wasser iibergossen, wobei man nur 
dafiir zu sorgen hat, daB sie nicht von Tieren verschleppt werden konnen. 
Fett, das sich noch in den Knochen befindet, kann durch Anstreichen mit 
weiBem Ton extrahiert werden.

Ein rascheres Verfahren besteht darin, die Knochen in, wenn móglich, 
destilliertem Wasser von einer Temperatur von 30—40° R auf einem 
Ofen zu halten. Das verdunstete Wasser muB stets wieder ersetzt werden. 
Nach wenigen (6—7) Tagen pflegt die Mazeration beendet zu sein; man 
schiittet jetzt das Wasser weg und kocht die Knochen in einer heiBen Soda- 
lauge (annahernd 1 Teil Soda auf 10 Teile Wasser) oder in Pottasche einige 
Minuten lang. GróBere Knochen kann man noch langer in der heiBen Lauge 
stehen lassen. Wahrend des Kochens muB man die Knochen umruhren und 
von Zeit zu Zeit abtropfen lassen, um sie wieder in die Fliissigkeit zu legen. 
Bei Knochen junger Tiere oder bei kleinen Knochen unterlasse man das 
Kochen; die Yerseifung des Fettes vollzieht sich auch dann, wenn man die 
Knochen einige Zeit bei Zimmertemperatur in der Lauge stehen laBt. In 
anatomischen Anstalten wird die Extraktion des Fettes im Benzinofen vor- 
genommen. SchlieBlich werden die Knochen noch mit warmem Wasser 
mehrmals gereinigt, mit Pinzette und Biirste von den letzten eventuell noch 
anhaftenden Weichteilresten befreit und hierauf gut getrocknet. Ein Bleichen 
ist bei dieser Behandlung unnótig.

Vielfach wird auch die Verwendung einer 5 proz. auf 50° R erwarmten 
Kalilauge (Kalium hydricum) empfohlen, in welcher die Knochen je nach 
GróBe 15 Minuten bis eine Stunde verbleiben sollen. Hierauf sind sie in 
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warmem und spater in fliefiendem Wasser zu reinigen und schlieBlich zu 
trocknen. Besonders Skeletteile von in Alkohol oder Chromsaure geharteten 
Praparaten sind auf diese Weise noch zu mazerieren. Durch zu lange dauernde 
Anwendung von Atzkalk werden die Knochen aber zerstórt. Das Bleichen 
dunkler Knochen geschieht am besten durch Einlegen in Wasserstoffsuper- 
oxyd.

Bei der Mazeration von Leichen soli stets Geschlecht, Alter, Provenienz 
und, wenn moglich, auch Beruf genau notiert werden. Jede Leiche erhalt eine 
Nummer, die auf Blech- oder Bleiplattchen gestanzt oder auf Pergament- 
stiickchen geschrieben, an allen Teilen anzubringen ist, die getrennt der 
Mazeration unterworfen werden. Die Hand- und FuBknochen miissen, 
rechts und links getrennt, unter Umstanden sogar nach Strahlen angeordnet, 
in Tuchsackchen eingebunden werden, um ein spateres Verwechseln der 
einzelnen Teile zu vermeiden.

Die Behandlung von Mumien ist relativ einfach. Die Weiehteile sind 
gewbhnlich vollstandig eingetrocknet und lassen sich leicht abtragen. Zu 
langes Einweichen im Wasser macht aber die Knochen, besonders die Schadel, 
die im Wiistensand ganz ausgetrocknet sind, leicht rissig. Viele agyptische 
Mumien sind mit Asphalt behandelt, den man durch leichtes Erwarmen oder 
mittels Ather, Benzol oder Petroleumather Ibsen kann.

Sammeln von Skeleten. Das osteologische Materiał, das denHaupt- 
bestandteil der anthropologischen Sammlungen ausmacht, braucht aber 
gewbhnlich nicht erst durch Mazeration gewonnen zu werden, sondern liegt 
schon ais solches vor. Gelegenheit zum Sammeln von ganzen Skeleten oder 
Skeletteilen bietet sich besonders in Graberfeldern (Friedhofen), in einzelnen 
bei StraBen-, Bahn-, Kanał- und Hausbauten zufallig freigelegten Grabem, 
in Grabhugeln oder Grabkammern (Katakomben), in sogenannten Bein- 
hausern (Ossuarien), auf Schlachtfeldern, in Ruinenstadten, verlassenen 
Minen, in Felsenhohlen, Felsspalten und unter uberhangenden Felsen, 
im Geaste von Baumen, im Busch und Wiistensand sowie in Stranddiinen.

Ais Regel gilt, so viel Materiał ais moglich zu sammeln, denn je mehr 
Objekte einer Untersuchung zugrunde liegen, um so wertvoller sind die 
Resultate. Nur wenn uniiberwindliche Transporthindernisse vorliegen, 
schreite man zu einer Auslese, fiir die aber einzig der Erhaltungszustand 
maBgebend sein darf. Von Schadeln sammle man vor allem solche erwach- 
sener Individuen und bemiihe sich stets, auch den Unterkiefer und moglichst 
alle Zahne zu erhalten. Sind die letzteren herausgefallen, so befestige man sie 
sofort mit fliissigem Leim oder Zaponlack in den Alveolen. Wo sich durch 
Erfragen bei der einheimischen Bevolkerung irgendwelche zuverlassige 
Angaben iiber das Geschlecht oder das Alter einzelner Skelete oder Schadel 
gewinnen lassen, versaume man nicht, diese zu notieren. Nach Geschlecht und 
Alter genau bestimmte Skelete von verschiedenen menschlichen Gruppen 
sind ein dringendes Desideratum der Anthropologie. Bestehen Zweifel iiber 
die Zusammengehbrigkeit eines Unterkiefers zu einem Schadel, so wird man 
die Entscheidung nach folgenden Momenten treffen: Parałlele Alterserschei- 
nungen beider Teile, ZusammenschluB der Zahnreihen oder einzelner Zahne, 
Zahnabschleifungen, Formiibereinstimmung von Pfanne und Gelenkkopf, 
etwaige Asymmetrien, gleiche Textur, Erhaltung und Farbung der Knochen, 
ferner Beschaffenheit (Form, GroBe, Farbę, Abschleifung, Verwitterung) 
der Zahne.

Hat man Gelegenheit, selbst Skelete auszugraben, so gehe man mit 
groBter Vorsicht zu Werke. Spitze Instrumente, wie Pickel usw., sind bei der 
Ausgrabung zu vermeiden oder nur dann zu verwenden, wenn die sehr feste 



B. Anthropologische Methoden. 33

Oberflache oder gróBere Steine sie unentbehrlich machen. Im ubrigen beniitze 
man nur eine Grabschaufel, eine kleine Hacke, eine Mauerkelle, einen stumpfen 
Spatel, einen zugespitzten Holzstock und eine steife Biirste. Sobald Teile des 
Skeletes sichtbar werden, arbeite man nur noch mit den drei letztgenannten 
Instrumenten.

Man beachte und notiere die Bestattungsform, die Tiefe der Graber, 
die Lagerung der Leichen ais Ganzes wie der einzelnen Teile, besonders der 
Extremitaten (Riickenschlafer, Seitenschlafer, liegende und sitzende Hocker), 
das Yorkommen von Grabbeigaben und sonstigem Totenbrauche, da sie oft 
AufschluB iiber Alter, Geschlecht und Provenienz des Skeletes geben konnen. 
Handelt es sich um die Gewinnung von Skeletmaterial aus alten Hóhlen oder 
tieferen Erdschichten, so ist die Feststellung der geologischen Schichtung 
absolut notwendig. Man sistiere daher die Ausgrabung, bis ein mit der 
Stratigraphie der Gegend vertrauter Geologe die nótigen Untersuchungen 
vorgenommen hat, und halte die wichtigsten Etappen der Ausgrabung durch 
photographische Aufnahmen fest. Dabei muB besonders darauf geachtet 
werden, ob das Skelet sich in ungestórter Schicht befindet, oder ob es nicht 
erst durch Eingraben in diese hineingeraten ist, also einer jungeren Periode 
angehort. Am besten ist es, wenn der Raum es zulaBt, die Grabung von der 
einen Seite des Skeletes nicht von obenhervorzunehmen, weil der Arbeitende 
sonst leicht auf die Knochen tritt und sie zerstórt.

Man sammle die einzelnen Knochen methodisch, nach ihrer natiir- 
lichen Gliederung, Reihenfolge und Lagę. Zu diesem Zweck muB man 
eine genaue Kenntnis des menschlichen Skeletes besitzen oder sich mit 
dem Vergleich von guten Abbildungen behelfen. Dazu dienen alle ana
tomischen Atlanten1). Man uberzeuge sich stets an Ort und Stelle durch 
Abzahlen, ob man alle Knochen der betreffenden Kórperregion voll- 
standig gefunden hat, und notiere eventuell fehlende bezw. zerstórte. Bei 
jugendlichen Knochen achte man besonders darauf, auch die Epiphysen 
zu sammeln, vorausgesetzt. daB sie bereits verknóchert sind. Gips- 
abgiisse von den in situ befindlichen Knochen kann nur der Geiibte 
machen. Man verpacke stets die Knochen von Hand und FuB rechts 
und links getrennt in einzelnen Papiertiiten. Alle Knochen ein und des- 
selben Skeletes werden irgendwie mit Blei- oder Tintenstift provisorisch 
bezeichnet und erhalten schlieBlich eine gemeinsame Papierumhullung, 
um sie von denen anderer Skelete zu trennen. Hand- und FuBknochen 
sammle man im Sinne der Strahlen, die dann einzeln eingewickelt und 
bezeichnet werden. Hat man keine Zeit, das ganze Skelet zu retten, so nehme 
man auBer dem Schadel (naturlich mit Unterkiefer) mindestens noch das 
Becken und die langen Extremitatenknochen.

1) Zur Orientierung fiir osteologisch nicht geschulte Hilfskrafte dient auch eine kleine 
Publikation: Hasemann, 1904, Das menschliche Skelet, eine Zusammenstellung fiir 
Nichtmediziner zum Gebrauch bei Ausgrabungen. Berlin. — Ebenso hat Póch in dem 
Beiblatt der Mitteilungen der Zentralmission fiir Denkmalpflege, Wien, Bd. XVI, 1918, 
S. XLIII—XLVI eine entsprechende Anleitung mit Skeletabbildungen zur Hebung und 
Bergung menschlicher Skelete gegeben.

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl.

Die Knochen sind aber vielfach, besonders in Lelim oder in feuchtem 
Sand, im Kiesboden mit wechselndem Feuchtigkeitsgehalt und in grani- 
tischem Terrain aufgeweicht und briichig. Auch die Humussaure wirkt 
auflósend auf die Knochensubstanz, und ebenso kann feines Wurzelwerk die 
diinnen Knochenplatten allmahlich vollstandig zerstoren. In kalkhaltigem 
Wasser tritt gewóhnlich Fossilisation der Knochen ein. Handelt es sich um 
solch briichiges Materiał, so ist es am besten, die einzelnen Knochen mit dem 
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stumpfen Spatel sorgfaltig zu umgraben, oberflachlich zu reinigen und 
eventuell durch die Luft oder die Sonne trocknen zu lassen. Noch nicht feste 
Knochen lassen sich nicht aus der Erde heben, ohne zu zerbrechen. Dann hebe 
man sie langsam und ohne Teile abzubrechen mit der sie umgebenden Erde 
heraus, umwickle sie eventuell mit einer angefeuchteten Steifgaze-Binde und 
besorge die definitive Reinigung erst spater nach vólligem Austrocknen. 
Besonders das Herausnehmen des Schadels erfordert die gróBte Yorsicht, 
da oft einzelne Teile schon in der Erde abgebrochen oder Spriinge vorhanden 
sind, so daB der Schadel bei geringer Sorgfalt durch das Gewicht der die 
Gehirnhóhle fullenden, oft feuchten und daher schweren Erdmasse in lauter 
Fragmente zerfallt. Man wird natiirlich von wichtigeren Gruppen, besonders 
von ausgestorbenen Rassen (in Alluvionen und Hóhlen), auch alle Bruchstiicke 
von Schadeln móglichst sorgfaltig sammeln, um sie spater wieder zusammen- 
zusetzen. Die Rander der Bruchstiicke miissen intakt erhalten bleiben, 
da sonst eine nachtragliche Rekonstruktion des Schadels erschwert, unter 
Umstanden unmóglich ist. In der Erde zerdriickte und durch die aufliegenden 
Erdmassen allmahlich deformierte Schadel sind natiirlich nicht mehr in 
ihre urspriingliche Form zuriickzufiihren.

Sind die Knochen so briichig, daB sie nicht einmal aus der Erde heraus- 
genommen werden kónnen, so kann man sie auch schon in situ, vorausgesetzt, 
daB sie etwas getrocknet und gereinigt sind, durch Einpinseln mit geschmol- 
zenem Paraffin, Wallrat in kochend heiBem Zustand, fliissigem Stearin oder 
mit Spirituslack provisorisch harten, wodurch sie sich dann leichter heraus
nehmen lassen. Niemals ziehe man die Knochen mit Gewalt aus der Erde, 
da sonst unweigerlich Teile abbrechen werden. Skelete von Leichen, die auf 
Baumgeriisten oder sonst im Freien ausgesetzt waren, sind meist zerfallen oder 
von den Atmospharilien angegriffen.

Anderweitige Yeranderungen, welche die Oberflachen der Knochen, 
besonders des Schadels, in der Erde erfahren, riihren meist von Wurzeln, 
Wiirmern und Nacktschnecken her, die durch allmahliche Substanzaufnahme 
infolge Auflósung des Kalkes immer tiefer einschneidende Rinnen, gangartige 
Vertiefungen oder kleine Griibchen erzeugen. Die Farbę der Knochen 
entspricht derjenigen ihrer Lagerstatte. Schadel aus schweizerischen Pfahl- 
bauten haben gewóhnlich eine tiefbraune Farbung, wahrend eine weiBlich- 
graue Farbę fiir eine Lagerung in Kiesboden charakteristisch ist. Schadel aus 
LóB- oder Lateritboden sind gelblich und rótlich, doch muB auch an die 
Móglichkeit kiinstlicher, absichtlicher Farbung sowie an eine sekundare 
Farbung durch beigegebenen roten und gelben Ocker gedacht werden.

Bei fossilen Knochen, die unter Umstanden in gróBerer Zerstreuung in 
Alluvionen oder durch Tiere verschleppt gefunden werden kónnen, hat man 
die Zugehórigkeit auch nach dem Grad bezw. der Gleichartigkeit der Fossili- 
sation beurteilt. Um iiberhaupt das Alter von Knochenfunden zu 
bestimmen. wurde vorgeschlagen, die chemische Zusammensetzung derselben 
zu untersuchen; je alter die Knochen, um so reicher sind sie an Fluor. Im 
Verhaltnis zur Phosphorsaure enthalten tertiare Knochen 0,64, diluviale 
0,35 und rezente Knochen 0,05 bis 0,06 Teile Fluor. Die Knochen von 
Krapina ergaben ein Verhaltnis von 0,23. Diese Yerhaltniszahlen werden 
berechnet, indem man das Verhaltnis des Fluor zur Phosphorsaure mit 
0,0892 (= Verhaltnis des Fluor zur Phosphorsaure im Apatit) dividiert.

Auf die Metamorphose hat aber nicht nur die Lange der Zeit EinfluB, 
sondern auch die physikalisch-chemische Beschaffenheit der Lagerstatte, 
der Wassergehalt, die Art und die Zusammensetzung des Wassers selbst, 
die Temperatur und der Druck der iiberliegenden Schicht, so daB die chemische 
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Analyse nicht immer entscheidend sein wird. Ein bestimmtes Urteil iiber die 
Zeitdauer der Inhumierung aus dem Zustand der Knochen zu geben, ist also 
unmóglich, da sich die genannten Faktoren in mannigfacher Weise kombi- 
nieren und an zeitlich gleich lange bestatteten Knochen eine sehr verschieden 
starkę Wirkung hervorbirngen konnen.

Uber die Technik gróBerer Ausgrabungen vgl. v. Luschan 1905, S. 97, 
iiber die Erhaltung der Grabbeigaben Rathgen 1898.

Das Yerpacken von Schadeln und ganzen Skeleten geschieht ani 
besten in Papier, Holzwolle, Laub, Hen, Stroh, Sagespanen, Sagemehl u. dgl. 
Ani sichersten ist es, jeden Schadel einzeln in Papier einzupacken und dieses 
eventuell zu verkleistern. Auch zusammengehórige Knochen sollen stets von 
einer gemeinsamen Papierhiille umgeben sein. damit abfallende Teile sich nicht 
in dem Packmaterial verlieren. Es lassen sich leicht 25—50 Schadel zusannnen 
in eine Kiste verpacken, wenn nur die Zwischenraume gut ausgestopft sind. 
Um das Ausfallen der Zahne zu verhindern, kann man auch iiber diese und die 
Alveolarpartien der Kiefer ein Stiick Papier (am besten Japanpapier) mit 
Kleister befestigen.

Die vollstandige, in aller Ruhe im Laboratorium vorzunehmende 
Reinigung der gesammelten Skeletteile erfolgt am besten mit weichen und 
harteren Biirsten: Wasserbehandlung vertragen nur ganz feste Objekte. 
In die Schadelhóhle eingedrungene Erde, Wurzelwerk usw. entfernt man mit 
kleinen Haken durch das Hinterhauptsloch.

Zur definitiven llartung briichiger Skeletteile ist bisher ani ge- 
brauchlichsten eine sehr diinne, auf dem Wasserbad erhitzte Leimlósung, 
in der etwas Schlemmkreide aufgeriihrt wird. Man legt die Knochenstiicke in 
die Losung, bis sie untersinken, liimmt sie dann heraus und trocknet sie rasch 
und vollstandig. Bei dickeren Stiicken ist es vorteilhaft, dieselbe Prozedur 
nochmals in einer etwas starkeren Leim- und Kreidelosung zu wiederholen. 
Um eventuell anhaftende dickere Leimmassen zu entfernen, tauclit man die 
Stiicke in heiBes Wasser und biirstet sie rasch ab. SchlieBlich kann man sie 
auch kalt mit einer etwas verdiinnten Wasserglaslosung durchtranken. 
Andere Hartungsmittel sind: eine Leinól-Benzin-Mischung, Dammarharz, 
diinne Losung von Dammarlack in Xylol (Hansemann), Spirituslack 
(Losung von Schellack in Alkohol), oder Źaponlack, in welche die Knochen 
einige Zeit eingetaucht werden. Nach der Behandlung der Knochen mit der 
Losung laBt man sie auf FlieBpapier abtropfen und trocknen. Mit letzterem 
Mittel behandelte Knochen haben den Vorteil, nicht stark zu glanzen und 
nicht zu kleben; bei diinnen Knochen geniigt sogar schon ein Bepinseln mit der 
Losung1). Źaponlack dient neben Fischleim (Syndetikon) und der unten 
erwahnten Papiermache-Paste auch ais vorziigliches Klebemittel beim 
Zusammensetzen zerbrochener Knochen. Auch gewóhnlichen Leim kann man 
dafiir verwenden, doch hutę man sich vor Schellack. Unrichtig zusammen- 
geklebte Knochenstiicke lassen sich wieder trennen, indem man so lange 
feuchte Tuchstreifen auf die Bruchrander legt, bis die Klebemasse aufge- 
weicht ist.

1) Źaponlack oder Tauchlack in guter Qualitat kann durch Dr. Perl & Cie., Berlin, 
ScharnhorststraBe 7, bezogen oder nach folgendem Rezept selbst hergestellt werden: 

Amylacetat 70
Benzol 70
Aceton 35
Zelluloid zwischen 5 und 15 g

Man benutze einfache Zelluloidabfalle, die fast iiberall zu haben sind, und verwende die 
Losung nicht zu dickfliissig.

3*
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Fehlen einzelne Teile eines zerbrochenen Knochens, z. B. des Schadel- 
daches, so konnen sie in Fallen, wo dies notwendig ist, mittels Gips, dem man 
etwas Leim beimischt, erganzt werden. Man modelliere die entsprechende 
Partie auf Grund der Anhaltspunkte, welche die noch erhaltenen, benach- 
barten Teile liefern. Kleinere Defekte lassen sich auch mit einer steifen 
Papiermache-Paste (Papierbrei mit Leim oder konzentrierter Gummi- 
Arabicum-Lósung und kleinem Zusatz von Ocker) oder mit einer Mischung 
yon Leim und Tonerde (in die heiBe Leindósung geriihrt) erganzen. GróBere 
Offnungen im Schadel schlieBt man am besten durch Uberkleben mit Japan- 
papier. Zum provisorischen Zusammensetzen zerbrochener Skeletteile eignet 
sich auch Wachs oder Plastizinx), das jedoch nie fest wird und daher sekun- 
daren Formveranderungen ausgesetzt ist.

Jeder fertig mazerierte Knochen muB sofort bezeichnet werden. 
Fiir Sammlungsobjekte gelten hier besondere, lokal verschiedene Vor- 
schriften. Yorteilhaft ist es jedenfalls, alle Knochen desselben Skeletes mit 
gleicher Nummer zu versehen, um die Zugehórigkeit stets feststellen zu 
konnen. Bei Rippen-, Hand- und FuBknochen fugę man ein R oder L zu 
Bezeichnung der Kórperseite bei. Die Nummern sollen stets an denselben 
Stellen angebracht werden. Am Schadel wahle man das linkę Parietale, 
in der Ecke zwischen Koronal- und Sagittalnaht, am Unterkiefer die AuBen- 
flache des linken aufsteigenden Astes. Um die Aufschrift haltbar zu machen, 
muB man die zu beschreibende Stelle zuerst mit Chloroform-Kanadabalsam 
diinn iiberstreichen und einige Minuten trocknen lassen. Der Knochen selbst 
muB ganz trocken sein. Hierauf beschreibt man die Stelle mit Tusche, 
laBt auch die Schrift trocknen und uberstreicht sie mit Zaponlack. Hat 
man letzteren nicht zur Hand, so geniigt auch ein Befeuchten (nicht t'ber- 
streichen) mit Kollodium und nach dem Trocknen ein móglichst diinner 
Auftrag von Dammarlack.

Montierung und Aufstellung. Wo irgendwie gróBeres Materiał 
vorhanden ist, wird man prinzipiell trennen zwischen einer Schau- und 
Arbeitssammlung. Die erstere dient zu Demonstrationszwecken bei Yor- 
lesungen und Yortragen und zur Belehrung des Publikums, die letztere 
dagegen ausschlieBlich derForschung und wissenschaftlichen Arbeit. In der 
Demonstrationssammlung mussen die Objekte in ihrer naturlichen Lagerung 
im Raum aufgestellt werden, vorausgesetzt, daB nicht spezielle Zwecke, z. B. 
die Demonstration gewisser Bildungen an der Schadelbasis, dies unmóglich 
machen. Die Orientierung hat aber auch in solchen Fallen nach vergleichend- 
anatomischen Prinzipien zu erfolgen.

Einzelne Schadel sind stets in die Ohraugenebene zu orientieren, 
wozu sich das kleine und billige Federstativ am besten eignet. Dasselbe 
besteht aus einem Metallstab, der mit seinem unteren konischen Ende in einen 
HolzfuB beliebiger Form eingelassen werden kann.

Dieser Stab tragt eine Messingplatte mit drei Armen, auf welcher eine 
dreilappige Feder angebracht ist. Zur Aufstellung fiihrt man zunachst den 
zweilappigen Federteil durch das Foramen magnum auf die Innenflachę der 
Hinterhauptsschuppe und preBt dieselbe fest an den Hinterrand des Foramen 
magnum an. Hierauf driickt man den dritten Federlappen (z. B. mit Hilfe 
eines Schraubenziehers) in die Offnung, so daB dieser auf die Innenflache der 
Pars basilaris des Hinterhauptsbeines zu liegen kommt. Ist der Schadel auf 
dem Stativ befestigt, so wird er mittels der Spitzschraube (vgl. Fig. 1),

1) Harbutts Plastizin, gelb.
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eventuell unter leichter Nachbiegung der Messingarme, in die Horizontalebene 
eingestellt. Zu jedem Stativ werden zwei dreischenkelige Unterkiefer- 
klammern aus Draht geliefert, die den Unterkiefer beweglich, nicht sichtbar, 
und ohne Anbohrung leicht abnelimbar fixieren. Zur Darstellung der Norma 
verticalis des Schadels fiir Vorlesungszwecke wird das Stativ auch mit 
Scharnier hergestellt.

Die Montierung [ganzer Skelete sollte móglichst beschrankt werden, 
da die Knochen zusammengesetzter Skelete fiir genaue wissenschaftliche 
Untersuchungen nicht verwendbar sind. Dieselbe ist daher nur gerecht- 
fertigt, wenn es sich um die Demonstration verschiedener KórpergróBen und 
Proportionen, um die Form des Brustkorbes, der Wirbelsaule und ahnliche 
Demonstrationszwecke handelt. Ais Regel sind die Knochen einer Schau- 
sammlung einzeln zu montieren und 
zwar auf Drahten oder in kleinen 
Klammern, so daB sie jederzeit leicht 
abgenommen werden kónnen. Hand- 
und FuBknochen sind nur durch eine 
feste Klebemasse in situ zu bringen. 
Fiir die Zusammensetzung derselben 
ist die Methode der Gefrierskelete nach 
H. Virchow (1892) maBgebend. Wo 
man Drahtbindung anwenden muB, 
beschranke man sich auf die Anlage 
móglichst weniger Bohrlócher. Will 
man dieselben Knochen in verschie- 
dener gegenseitiger Stellung demon- 
strieren, so beniitze man dazu Ab- 
giisse aus Gips oder Papiermache.

Wertvolle Objekte sollten iiber- 
haupt nicht in die Schausammlung 
aufgenommen werden; dafiir geniigen 
genaue Gipsabgiisse, die ja so bemalt 
werden kónnen, daB sie von Originalen
kaum zu unterscheiden sind. Weich- Fig.l. SchadelstativfurSammlungszwecke. 
teile in feuchtem Zustand werden 
wie in anatomischen Sammlungen am geeignetsten in Glasern mit planen 
Wanden demonstriert.

In der Arbeitssammlung werden, um Raum zu sparen, einzelne Schadel am 
besten in festen, schwarz iiberzogenen Kartonschachteln von 23 cm Lange, 
16 cm Breite und einem 4 cm hohen Rand aufbewahrt, weil auf diese Weise 
abgebrochene Teile und ausgefallene Zahne nicht yerloren gehen kónnen1). 
Ganze oder defekte Skelete sowie isolierte Knochen bringe man in niederen 
Schubladen mit bestimmter Fachereinteilung oder billiger in diinnen Holz- 
kistchen ohne Deckel, die man einfach iibereinander stellt, unter. Uber- 
sichtlicher, aber auch etwas teurer, sind Kistchen, dereń eine Kopfseite aus 
einer einschiebbaren Glasplatte besteht. Ein AuBenmaB von 50 cm Lange, 
30 cni Breite und 20 cm Hóhe gestattet die Aufnahme eines ganzen Skeletes 
sarnt Schadel. Uber die Etikettierung vgl. das S. 36 Gesagte.

1) Im Hamburger Vólkermuseum bewahrt man die Schadel in schwarz lackierten Blech- 
schalen von 15,5 cm Breite und 20 cm Lange auf, in welchem sich ein schmales Holzklótzchen 
mit Yertiefung ais Unterlage fiir das Hinterhaupt befindet.
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II. Methoden der Reproduktion.
Die Reproduktion anthropologischer Objekte kann entweder eine 

rein bildliche oder eine plastisehe sein; in ersterem Falle han delt es sich 
um eine flachenhafte, im zweiten um eine kórperliche Darstellung.

1. Bildliche Reproduktion.
A. Photographie1). Die Herstellung perspektivisch richtiger, wissen- 

schaftlich verwendbarer Bilder wird nur ganz wenigen zeichnerisch Begabten 
gelingen. Tnfolgedessen ist die groBe Mehrzahl der Anthropologen genotigt, 
sich zu diesem Zwecke der Photographie zu bedienen.

1) Yon Th. Mollison iiberarbeitet.

Das photographische Bild stellt keine Parallelprojektion eines Objektes 
dar, sondern entsteht durch Strahlen, die sich im Mittelpunkt des Objektives 
schneiden. Tnfolgedessen werden die einzelnen Teile des Objektes unter 
verschiedenen Winkeln abgebildet, und die vom Objektiv weiter entfernt 
liegenden Teile erscheinen kleiner, die ihm naher gelegenen gróBer. Dieser 
Fehler des photographischen Bildes wird nun um so geringer, je gróBer die 
Entfernung des Objektes vom Objektiv (Objektweite) ist. Je gróBer man 
aber die Objektweite wahlt, um so kleiner wird das Bild. Das anthropo
logischen Zwecken dienende Bild muB aber eine entsprechende GroBe haben, 
was sich bei angenommen gleicher Entfernung nur durch ein Objektic mit 
gróBerer Brennweite erreichen laBt.

Bei photographischen Aufnahmen anthropologischer Objekte ist bis 
jetzt nicht sehr haufig nach diesem Prinzip verfahren worden. und die 
meisten publizierten photographischen Bilder sind daher fiir nachtragliche 
Messungen nicht verwertbar. Um die vorhandenen Yerzeichnungen einiger- 
maBen kontrollieren zu konnen. sollte bei jeder photographischen Repro
duktion die Objektweite und die wirklich gemessene GroBe des Objektes 
angegeben werden. Driickt man die letztere in Prozenten der ersteren aus, 
so erhalt man einen Index, der den Grad der Verzeichnung angibt. Dieser 
Index sollte bei Aufnahmen des Lebenden in ganzer Figur nicht hóher ais 
40 sein, d. h. es sollte die Entfernung des Objektives vom Objekt mindestens 
der 2%fachen GroBe des Objektes entsprechen. Wenden wir diese Forderung 
auf die Aufnahme eines aufrechtstehenden Menschen von hóchstens 180 cm 
KórpergróBe an, so wiirde eine Objektweite von mindestens 4,50 m zu wahlen 
sein. Ferner ware es wiinschenswert, wenn gerade bei der Aufnahme lebender 
Individuen in ganzer Figur eine gleiche Reduktion der natiirlichen GroBe, 
die begreiflicherweise durch die PlattengróBe bedingt ist, in Anwendung 
karne. Da es nicht ratlich ist, die Platte bis an den Rand auszuniitzen, 
empfiehlt sich bei Aufnahmen in Hochformat folgende Reduktion:

fiir PlattengróBe 9x12................................................ his natiirl. GroBe
„ „ 13x18..................................................Tis-s ,,
„ „ 18x24............................ .................. ’/»

Die dafiir erforderliche Brennweite des Objektives betragt also mindestens: 
fiir PlattengróBe 9x12........................................ 24 cm
„ ,. 13x18........................................ 34 .,
„ „ 18 x 24 ...................................... 45 „

Besser ist es, etwas gróBere Brennweiten zu verwenden, etwa: 
fiir PlattengróBe 9 x 12........................................ 28 cm
„ „ 13x18..........................................41 „
„ „ 18x24 ....................................... 54 „
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Diese Reduktionen sind leicht durchzufuhren, wenn man sich einer in 
Quadrate von 1 cm geteilten Mattscheibe bedient und wie S. 42 angegeben, 
einen MaBstab neben dem Objekt mitphotographiert. Es sind dann zur 
Deckung zu bringen:
bei Verkleinerung auf 1/u..................90 cm des MaBstabes mit 5 cm der Mattscheibe

,, „ ,, 1/12,6...........................490 ,, ,, ,, „ 8 ,, ,, ,,

„ V, ..................90 „ „ „ „ 10 „ „
Bei Yerwendung von Platten 13x18 im Querformat konnen mit Hilfe eines 
Multiplikators die drei Aufnahmen eines stehenden Menschen nebeneinander 
gemacht werden. Die verfiigbare BildgróBe betragt dann annahernd 6 X13 cm 
und die zweckmaBige Verkleinerung x/i8- Im Anthropologischen Institut 
der Universitat Miinchen wird ein ZeiB-Tessar 1:4,5 mit 30 cm Brennweite 
yerwendet zu Aufnahmen auf die dreigeteilte Platte 13 X18 in Querformat. 
Bei Aufnahmen von Brustbildern reduziere man:
fiir PlattengróBe 9x12 in Hochformat oder die dreigeteilte Platte 13x18 (Querformat) 

auf 1/5 natiirl. GróBe
„ „ 13x18 in Hochformat............................................ auf % natiirl GróBe

18x24 „ „ ..........................................„ %
Wer sieli also speziell fiir anthropologische 

Aufnahmen ausriistet, wird am besten einen 
Doppelanastigmat von der angegebenen Brenn
weite und einer wirksamen Offnung von un- 
gefahr F/6 erwerben, ein Objektiv, das dann 
allerdings nicht fiir alle landschaftlichen Auf
nahmen des gleichen Formates geeignet ist. 
Da aber, besonders auf Forschungsreisen, das 
Objektiy meist . sowohl zu Personen- wie zu 
Landschaftsaufnahmen dienen soli, so kann 
man auch einen Doppelańastigmaten wahlen, 
dessen Hinterlinse doch die annahernd doppelte 
Brennweite wie das Gesamtobjektiv bei voller 
Offnung selbstverstandlich, das Plattenformat 
auszeichnet. Eine Schwierigkeit liegt darin, 
daB eine solche Linse (Hinterlinse) die vier- 
fache Expositionszeit eines Doppelanastigmats 
der gleichen Offnung erfordert. also nur bei 
ganz guten Lichtverhaltnissen zu Moment- 
aufnahmen Lebender benutzt werden kann. 
Jedenfalls sollte die Offnung der Hinterlinse 
allein F/9, eventuell noch F/12 betragen. Eine 
praktische photographische Ausriistung fiir 
stationare Anlagen haben Bertillon und 
Chervin (1909. S. 67) angegeben.

Aufnahmen lebender Indiyiduen zu anthro
pologischen Zwecken betreffen, wie aus dem 
Yorigen schon heryorgeht, sowohl die ganze 
Figur ais auch Brustbild resp. Kopf. Um die 
fehlende Plastik, die nur das stereoskopische 
Bild geben kann, einigermaBen zu ersetzen, 
d. h. das Verstandnis der kórperlichen Ausdehnung des Objektes zu er- 
leichtern, sind zwei bis drei Aufnahmen von yerschiedenen Seiten notwendig, 
wobei die einzelnen Ansichten (Normen) senkrecht aufeinander stehen resp. 
sich decken mussen. Die ganze Figur eines stehenden, wenn irgend mog-

Fig. 2, Photographische Kamera 
von hinten mit einem Rahmen, 
der eine dreiteilige Aufnahme ge- 
stattet. 1/la nat. Gr. Aus: R. 
Martin. Anthropometrie 1925, 
Springer, Berlin.
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lich, nackten Menschen sollte stets in genauer Vorder- und Seitenansicht, 
eventuell auch in der Riickenansicht gegeben werden (vgl. Fig. 3). Fiir Brust-

A
nthropom

etrie. 
Springer, Berlin.

bilder, bei welchen die Kopf- und Gesichtsbildung das Wichtigste ist, empfiehlt 
sich eine Aufnahme genau von vorn, genau im Profil und ferner eine solche 
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mit einer % Seitenansicht, also in einer Zwischenstellung zwischen reiner 
Yorder- und Seitenansicht, weil gerade in dieser Stellung noch mancherlei
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Details der Gesichtsbildung (besonders der Wangen- undNasenregion) hervor- 
treten, welche die beiden anderen Ansichten nicht geben konnen (vgl. Fig. 4). 
Zum Zwecke der Aufnahme in der Seitenansicht kann man in einzelnen Fallen 
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das Haar hinter die Ohrmuschel streichen, um auch die letztere im Bilde 
zu erhalten. Will man den Kopf eines Lebenden, wenn wenig behaart oder 
kiinstlich enthaart, in der Norma verticalis aufnehmen, so lasse man das 
Individuum sich rittlings, mit dem Gesicht gegen die Lehne gekehrt, auf 
einen Stuhl setzen und den Kopf mit der Stirne auf die gekreuzten Arnie 
und die Stulillehne legen, in der Weise, daB die Ohr-Augenebene senkrecht 
steht. Schadel erfordern eine Aufnahme in fiinf Normen (vgl. unter Kranio- 
metrie).

Um gute und brauchbare photographische Bilder zu erhalten, sind noch 
eine Reihe weiterer MaBnahmen zu befolgen. Besonders bei Objekten mit 
groBer Langenausdehnung (lebender Mensch, lange Knochen usw.) muB 
die Mattscheibe absolut senkrecht gestellt sein, was durch ein Senkblei 
leicht kontrolliert werden kann. Ferner soli die optische Achse im Niveau 
der Mitte des aufzunehmenden Objektes liegen, beim lebenden, aufrecht 
stehenden Menschen also hbchstens in der Hohe des Nabels. Die Vorschrift 
Bertillons und Cheryins (1909, S. 98), die optische Achse in allen Fallen 
1,50 m iiber dem Boden zu halten, muB bei der yerschiedenen KorpergroBe 
der Indiyiduen ais yerfehlt bezeichnet werden.

Um die Vorder- und Seitenansicht der stehenden Figur in gleicher 
GroBe zu erhalten und um Veranderungen durch Bewegung des Objektes 
zu yermeiden, wird die Drehscheibe mit Schnappyorrichtung 
yerwendet, auf der kreuzweise sich rechtwinklig schneidende Striche mit Ól- 
farbe angebracht sind und auf der das Individuum fiir alle drei Aufnahmen 
ruhig stehen bleibt. Die Drehscheibe erlaubt, das Indiyiduum in den drei Nor
men, sogar in einer yierten, in eine Drittelseitenansicht zu photographieren. 
Die FuBachsen laBt man leicht nach auBen richten, die Arnie sollen in halb 
pronierter Stellung seitlich an den Kbrper angelegt, die Finger gestreckt 
werden. Man korrigiere vor der Aufnahme eventuelle Schiefhaltung der 
Schultern oder des Kopfes. Die Einstellung des letzteren erfolgt fiir alle 
Ansichten stets in die Ohr-Augenebene 1), was nach dem AugenmaB oder 
durch Visieren iiber die obere horizontale Kante der Kamera weg geschehen 
kann. Diese Yorschrift gilt natiirlich auch fiir die Aufnahme von Kopf- 
und Brustbildern. Der Blick ist gerade nach vorn (nicht zu hoch) zu richten. 
Blendung, die gewóhnlich zu einem Zusammenkneifen der Augen fiihrt, 
ist zu yermeiden.

1) Ausfuhrliches iiber die Ohr-Augenebene im somatometrischen und kraniometrischen 
Abschnitt dieses Buches.

Sollen an der Photographie spater Messungen ausgefuhrt werden, so, 
empfiehlt es sich, seitlich von der Figur in der Einstellungsebene einen 
MaBstab aufzustellen und mit zu photographieren. Auf Reisen kann dazu 
das in die FuBplatte gesteckte Anthropometer, dessen Skala aber gut be- 
leuchtet sein muB und dessen Schieber man auf 1 m Hohe einstellt, oder auch 
ein vorher auf seine Richtigkeit kontrolliertes BandmaB yerwendet werden. 
Im Laboratorium oder an Standorten beniitzt man besser einen MaBstab 
aus Holz etwa mit 10 cm-Einteilung, um an der Photographie die MaBe oder 
etwaige Yerzeichnungen nachkontrollieren zu kónnen. Man kann auBerdem 
eine kleine Wachstuchtafel anbringen, auf die man vor der Aufnahme eine 
Nummer oder Name, Alter, Aufnahmeort oder dergleichen mit weiBer 
Kreide aufschreibt, wodurch eine spatere Verwechslung von Platte und 
Kopie unmóglich ist. Will man Asymmetrien anthropologischer Objekte 
(Lebende, Schadel, Becken usw.) an Photographien studieren, so werden die 
zu untersuchenden Objekte in entsprechender Entfernung hinter einem
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Drahtgitter mit einer Maschenweite von 20 qcni aufgestellt und mit diesem 
photographiert.

Brustbilder werden am besten an aufrecht sitzenden Individuen, die 
ihren Riicken an eine Lehne oder einen Halter anlegen, aufgenommen. Ber- 
tillon (1909, S. 67) empfiehlt einen Stuhl mit vier beweglichen Riickenlehnen 
und einem Kopfhalter, der um eine Achse von genau 90° gedreht werden 
kannJ). Die Einstellung bei Brustbildern soli, um eine gleichmaBige Scharfe 
zu erreichen, in allen drei Ansichten auf die Wangengegend (nach Bertillon 
auf den auBeren Augenwinkel) erfolgen.

Man vermeide bei Aufnahmen im Freien, wenn móglich, direktes 
Sonnenlicht und besonders zu hohen Sonnenstand. Letzterer erzeugt bei 
ganzen Figuren unter vorspringenden Kbrperteilen starkę Schatten upd 
daher ein falsches Bild der Modellierung und laBt die Dorsalflache der FiiBe 
gewóhnlich ganz heli erscheinen. Bei kiinstlicher Lichtąuelle muB die ganze 
Figur gleichmaBig von einer Seite beleuchtet sein. Die Lichtąuelle darf 
nicht zu tief stehen, weil sonst zu starkę Schatten iiber dem Schliisselbein 
auftręten, auch nicht zu hoch, weil sonst die unteren Extremitaten zu dunkel 
werden. Aufhellen der Schattenseiten durch weiBen oder einen mit Silber- 
papier beklebten Karton ist sehr vorteilhaft.

Ais Hintergrund beniitzt man am besten mittelgrauen baumwollenen 
sogenannten Molton (ohne Falten), der waschbar sein muB; bei Zeitauf- 
nahmen kann auch ein weiBes Tuch verwendet werden, das man wahrend 
der Exposition von einem Gehilfen halten und leicht schiitteln laBt, wodurch 
ebenfalls ein gleichmaBiger hellgrauer Hintergrund entsteht, der fiir die 
verschiedenste Hautfarbung geeignet ist. In jedem Fali muB sich das In- 
dividuum deutlich vom Hintergrund abheben. Der letztere muB aber immer 
in geniigender Entfernung vom Objekt oder Individuum angebracht sein, 
so daB keine Schlagschatten auf ihn fallen. Kleinere Objekte befestige man 
mittels eines festen Klebemittels (Baumwachs) auf einer Glasplatte. Diese 
wird zwischen zwei Stangenstativen senkreclit aufgestellt und der graue 
Hintergrund in einer Entfernung von zirka 1 m hinter der Glasplatte ange
bracht. Man achte nur darauf, daB das Glas nicht spiegelt. Fiir fleckige 
Objekte (viele Schadel) liefert schwarzer Samt einen schónen Hintergrund, 
von dem sich die Objekte deutlich und plastisch abheben. Noch tieferes 
Schwarz gibt ein mit Schwarzem Papier ausgeklebter Kasten dessen eine 
Seite offen ist. Ungeeignete Hintergriinde erfordern stets spatere Abdeckun- 
gen auf der Platte, was fiir anthropologische Zwecke nach Mbglichkeit ver- 
mieden werden sollte, da dadurch die Weichheit der Kontur verloren geht 
oder durch unrichtiges Abdecken in dem UmriB direkt Fehler entstehen. 
Ist ein Abdecken dennoch notwendig, so verwendet man dazu am besten 
Neucoccin, auf die trockene Plattenschicht aufgetragen. Auf die nasse 
Schicht verdiinnt angewendet, erlaubt es auch eine verlaufende Aufhellung 
zu tiefer Schatten. Im iibrigen soli sich die Retusche auf das Beseitigen von 
Plattenfehlern beschranken.

Besonders wichtig ist die photographische Aufnahme von Schadeln 
in den verschiedenen Normen, denn nur die Photographie kann eine natur- 
getreue Wiedergahe, ein plastisches Bild eines Schadels geben. Es sind aber 
auch hier besondere VorsichtsmaBregeln zu beachten. Schon erwahnt wurde,

1) Man bcdient sich aber heute in verschiedenen Instituten eines Stuhles mit gerader 
Riickenlehne, dessen vier FiiBe vor der Aufnahme in vier kleine Vertiefungen der Prehscheibe 
eingesetzt werden (vgl. Fig. 6 und 7).
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Fig. 5.

Fig. 6.

daB die einzelnen An
sichten des in die 
Ohr-Augenebene1) 
gebrachten Schadels ge- 
nau rechtwinklig auf- 
einander gerichtet sein 
mussen. Zu diesem 
Zwecke eignet sich be
sonders der Kubus-Kra- 
niophor (vgl. die kranio- 
metrische Technik), der 
nur eine einmalige Ein- 
stellung des Schadels 
erfordert. Es braucht 
nur der Rahmen des 
Kraniophors stets in 
die gleiche Entfernung 
(Strich auf einer Tisch- 
platte) vom Objektiy 
gestellt zu werden, um 
gleich groBe und senk- 
recht aufeinander- 
stehende Ansichten zu 
erhalten. Oder man 
montiert fiir die Norma 
lateralis, frontalis und 
occipitalis den Schadel 
auf ein gewóhnliches 
Stangenstatiy und fiir 
die Norma verticalis 
und basilaris auf Ran- 
kes Kraniophor mit

1) Nur diese Ebene 
ist zu wahlen, vgl. die Be- 
griindung im kraniometri- 
schen Teil. Wenn in der 
Genfer Konferenz 1912 da
ne b en auch die Alveolo 
Kondylenebene ais zulassig 
erklart wurde, so wird da- 
durch die endlich zu er- 
hoffende Vergleichbarkeit 
photographischer Schadel- 
aufnahmen von neuem in 
Frage gestellt. Die Ohr- 
Augenebene hat sich 'aber 
seit dem Erscheinen der 
ersten Auflage dieses Buches 
in fast allen Landern durch- 
gesetzt.

Fig. 5 und 6. Photo
graphische Einrichtung zur 
Herstellung wissenschaft- 
licher Kórperaufnahmen. 
Anthropologisches Institut, 
M.unehen.
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Fig. 7. Photographische Einrichtung zur Herstellung 
wissenschaftlicher Kórperaufnahmen. Anthropologisches 
Institut, Miinchen.

Ohrnadeln1). Die sichtbaren Metallteile der Halter sollten spater auf der 
Platte nicht ganz bis zur Schadelkontur abgedeckt werden; sie stbren die 
UmriBform nicht. Man beachte. daB bei der photographischen Wieder. 
gabe eines Schadels iin der Norma verticalis und basilaris das Gesicht 
resp. die Stirne nach unten gekehrt sein muB (vgl. Vorwort zur ersten 
Auflage). Sollten die vernickelten Stabe des Kubuś durch ihren Glanz 
auf der Mattscheibe etwas stbren, so iiberstreiche man sie vorher mit einer 
5-proz. Kautschuklosung (in Benzin oder Chloroform), der man so viel 
KienruB zusetzt, bis eine 
leicht streichbare und 
deckende matte Farbę er- 
reicht ist. Dieser An- 
strich kann spater mittels 
eines Leinwandlappens mit 
Leichtigkeit wieder weg- 
gewischt werden. Der 
Glanz einelzner Schadel 
oder einzelne Glanzlichter 
auf denselben kann durch 
Betupfen mittels Glaser- 
kitts vermieden werden.

1) Der von R. Schwarz (Basel) eingefuhrte Kubuskraniophor stellt den Schadel 
automatisch in die Ohr-Augenebene ein,.

Die Einstellung erf olgt 
stets auf eine Ebene, die 
ungefiihr zwischen dem 
vordersten und hintersten 
in der betreffenden Auf
stellung sichtbaren Punkte 
des Objektes gelegen ist. 
Die optische Achse muB 
móglichst genau auf die 
Mitte des Schadels einge- 
stellt sein. Der Unter- 
kiefer wird mit den von 
auBen kaum sichtbaren 
dreischenkligen Klammern 
(s. S. 37) oder mittels 
eines stark klebenden 
Wachskissens, das der 
Dicke des Gelenkknorpels 
im Unterkiefergelenk ent- 
spricht, am Schadel be- 
festigt. Die Zahnreihen 
miissen genau aufeinander 
passen, wofiir Hócker oder Abschleifungsflachen der Molaren geniigend 
Anhaltspunkte bieten.

Hat man mit einseitiger Beleuchtung zu arbeiten, so muB die im Schatten 
liegende Schadelseite sowie das Innere der Augenhóhle durch geeignet 
aufgestellte Spiegel oder weiBe Kartons etwas aufgehellt werden.

Sarasin (1893, S. 190) empfiehlt, zunachst mit einem Objektiv von langer 
Brennweite eine Aufnahme des Schadels in zehnfacher Yerkleinerung herzu- 
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stellen. Um ein absolut scharfes Bildchen zu erhalten, muB man sich zur 
Einstellung einer Lupę bedienen. Verwendbar sind nur Platten von auBerst 
feinem Korn (Erythrosinplatten, photomechanische Platten), da bei der 
nachtraglichen VergróBerung auch dieses mitvergróBert wird und unter 
Umstanden die Scharfe der Konturen beeinfluBt. Das verkleinerte Bild 
wird dann beliebig vergróBert und hierauf genau auf % natiirlicher GróBe 
reduziert. Diese letztere Manipulation ist ziemlich zeitraubend und 
schwierig.

Eine Vereinfachung dieses Verfahrens besteht darin, daB man die 
Yerkleinerung nur annahernd auf ^io natiirlicher GróBe durchfuhrt, den 
Schadel aber derartig in einen senkrecht gestellten Holzrahmen von 25—28 cm 
lichter Weite aufstellt, daB seine mittlere Ebene mit der Ebene des Rahmens 
zusammenfallt, und daB ein móglichst genau gezeichnetes Quadrat von 30 cm 
Seitenlange genau ais Quadrat abgebildet wird. Die Aufnahme zeigt dann 
den Schadel umgeben von seinem Rahmen. Zum Zwecke der Verkleinerung 
stellt man dann das Negativ so ein, daB das Quadrat auf 15 cm Seitenlange 
gebracht wird, und man hat mit vollstandiger Genauigkeit eine Reduktion 
des Schadels auf % natiirlicher GróBe erreicht. Ist die Einstellung einmal 
fiir eine Schadelansicht erfolgt, so kann sie auch fiir alle anderen entspre- 
chenden YergróBerungen beibehalten werden ISchuttauf bei Kukenthal 
1896, S. 332).

Will man die primare Verkleinerung und spatere VergróBerung des Ob- 
jektes auf eine bestimmte Skala vermeiden, so kann man auch ein Tele- 
obiektiv verwenden, das bei groBer Objektweite eine relativ groBe Aufnahme 
ergibt. So kann bei entsprechendem Teleobjektiv bei einer Objektweite 
von 4—6 m ein Schadel noch in % natiirlicher GróBe direkt aufgenommen 
werden. Durch alle diese Methoden erhalt man Schadelbilder. bei denen die 
Yerzerrungen dem Auge nicht mehr wahrnehmbar und selbst fiir das MeB- 
instrument nicht feststellbar sind.

Es ist bis dahin immer eine photographische Reproduktion der Schadel 
in % natiirlicher GróBe angegeben worden; gute Bilder liefert auch noch 
eine Reduktion auf 2/5 natiirlicher GróBe (wie die meisten Schadelabbildungen 
in diesem Buche), wahrend eine Abbildung in % natiirlicher GróBe schon 
manche feinere Details nicht mehr erkennen laBt. Man sollte also nur, wenn 
es aus Publikationsriicksichten unbedingt notwendig ist, bis an diese Grenze 
der Reduktion gehen. Eine photographische Aufnahme von Schadeln 
direkt in natiirlicher GróBe ist z. B. von Studer und Bannwarth (1894) 
durchgefiihrt worden. Póch (1915) hat Yoigtlanders Euryskop von 
65 mm Durchmesser und 320 mm Brennweite bei einer Lichtstarke von 
1:4,8 verwendet. Er stellte den Schadel im Kubuskraniophor in die 
Ohr-Augenebene ein in einer Entfernung von 5% m bei auf 10 mm ab- 
geblendeter Linse. Er erhielt eine llfache Verkleinerung und verwendete 
sehr feinkórnige Chlorsilberdiapositivplatten, die sich fiir nachherige Yer- 
gróBerung gut eigneten.

Bei der photographischen Aufnahme anderer toter Objekte wie Becken, 
Extremitatenknochen, Weichteile usw. verfahre man nach denselben hier 
angegebenen Prinzipien. Das Mitphotographieren eines in der Einstellebene 
angebrachten MaBstabes sollte auch hier nie unterlassen werden, weil nur 
dadurch Nachmessungen am Bilde und genaue nachtragliche Yerkleinerungen 
resp. VergróBerungen móglich sind. Das Aufziehen photographischer Ab- 
ziige muB mit gróBter Vorsicht geschehen. Die meisten photographischen 
Kopierpapiere verziehen sich, besonders bei Behandlung mit der Gummi- 
walze, was starkę Yerzerrungen der aufgenommenen Objekte zur Folgę 
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haben kann. Der mitphotographierte MaBstab, dessen Yerkleinerung 
bekannt ist, dient zur Kontrolle.

Fiir Skeletstudien kommen neuerdings auch Róntgenaufnahmen 
in Anwendung. Bei diesen wird der oben (S. 38) erwahnte Fehler der verschie- 
denen Dimensionen im Bilde deshalb noch verhangnisvoller, weil an diesen 
Schattenbildern alle jene Merkmale fehlen, an denen wir sonst unbewuBt 
Tiefendimensionen zu schatzen pflegen. Im Róntgenbild sind die von der 
photographischen Platte entfernteren Teile des Objektes starker vergróBert 
ais die naher gelegenen. Da diese Verzerrungen durch einen weiten Abstand 
der Róhre (Kathode) des Róntgenapparates von der photographischen Platte 
verringert werden konnen, so ist dieser Abstand bei Aufnahmen zu anthro
pologischen Zwecken nie unter 70 cm zu wahlen und in jedem einzelnen 
Falle genau anzugeben. H. Virchow (1899) hat einen Gitterapparat kon- 
struiert, mittels dessen diese Verzeichnungen leicht gemessen, sowie Hellig- 
keitsdifferenzen verschieden tief gelegener Objektpunkte studiert werden 
konnen1).

1) Man vgl. ferner: Hasselwander 1912.

Es ist auch wiederholt der Versuch gemacht worden, durch sogenannte 
„Mittelbilder“ (Composite Photographs) einen photographischen Mittel- 
typus irgendeiner sozialen oder ethnischen Gruppe von Menschen oder 
Schadeln zu erhalten (Galton 1879, Billings 1887). Das Verfahren besteht 
darin, daB eine Anzahl von Individuen auf ein und dieselbe Platte aufge
nommen werden. Die Belichtungszeit fiir jede Individualaufnahme richtet 
sich nach der Zahl der Falle, die auf eine Platte aufgenommen werden sollen. 
Dazu ist genaue Orientierung aller Einzelaufnahmen, wobei irgendeine Di- 
mension, z. B. die innere Augendistanz ais konstantę GroBe zu behandeln 
ist. unbedingt erforderlich. Auf der Platte entsteht auf diese Weise ein Bild, 
in welchem sich die gemeinsamen Ziige der Einzelindividuen summieren 
und daher deutlicher zum Ausdruck kommen ais die individuellen Unter- 
schiede, die mit der Anzahl der Einzelaufnahmen immer mehr verschwinden 
oder wenigstens undeutlich werden. Ob aber auf diese Weise ein richtiges 
Mittelbild entsteht. ist sehr zweifelhaft, denn es kommen selbst bei kleinen 
Schwankungen in der Belichtung nicht alle Individuen gleichmaBig zur Gel- 
tung und ferner treten die letzten Aufnahmen am starksten hervor und 
bedingen oft den Gesamteindruck.

Abgesehen von den bereits eingeflochtenen Bemerkungen seien noch 
einige Ratschlage, die photographische Ausriistung fiir Forschungs- 
reisende betreffend, hier angefiihrt. Fiir Reisen in den Tropen und in 
Gegenden eines sehr wechselnden Klimas wahle man nur eine Kamera mit 
moglichst wenig Holzteilen. In jedem Fali ist es vorteilhaft, alle Holzteile 
mit Sublimat zu tranken und das Lederwerk mit Arsenikseife einzureiben, 
um es gegen InsektenfraB zu schiitzen. Das Stativ sei fest und solid. Auch 
die Kassetten (am besten Doppelkassetten) sollen nur aus Metali oder Hart- 
gummi bestehen. Sie sind stets in geniigender Anzahl (mindestens 1 Dutzend) 
mitzunehmen und auBerdem mit Einlegeralunchen zu versehen, um auch 
andere Plattenformate, auf die man gelegentlich angewiesen ist, gebrauchen 
zu konnen.

Zur Auffindung der richtigen Expositionszeit, die unter ungewohnten 
Lichtbedingungen schwer zu beurteilen ist, bediene man sich eines Expo- 
sitionsmessers. Die meisten Trockenplatten der besseren Firmen halten sich, 
wenn gut verpackt, auch unter ungiinstigen klimatischen Bedingungen 
monate-, selbst jahrelang; doch verwende man nur Platten hbchster Empfind- 
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lichkeit. Orthochromatische Platten, die in der Regel nicht so haltbar sind, 
sind nur notwendig, wenn es sich um Aufnahmen von Tatauierungen, Be- 
malungen usw. handelt.

Jede Plattenschachtel wickle man fest in Zinnfolie ein, stecke sie in eine 
Blechschachtel mit ubergreifendem Deckel und lege um den Deckelrand 
ein breites Gummiband oder einen Heftpflasterstreifen. Ferner empfiehlt 
es sich, sofern dies móglich ist, die Platten stets an Ort und Stelle zu ent- 
wickeln. Entwickelte Platten halten sich besser ais unentwickelte, und man 
hat auBerdem meist dann noch Gelegenheit, verfehlte Aufnahmen zu er- 
setzen. Man versehe sich also mit einer kompletten, aber einfachen Ein- 
richtung zum Entwickeln, die unter Umstanden im Freien gebraucht werden 
kann. Jede Platte sollte bei der Entnahme aus der Kassette mit Bleistift 
und nach dem Trocknen mit Tusche oder durch Einritzen mit einer Nadel 
sof ort bezeichnet werden, um spateren Verwechslungen vorzubeugen. Auch 
mache man sofort eine Kopie, da lange Transporte stets eine Gefahr fiir 
Glasplatten bedeuten. Man vermeide Albuminpapiere, da diese sich beim 
Aufziehen unregelmaBig verziehen. Auch Zelloidinpapiere, wenn sie mit 
Kleister aufgezogen und nur nach einer Richtung gewalzt werden, geben 
bis zu 2 Proz. Dehnung. Man ziehe daher stets mit Kollodium auf. Nur 
sogenannte Entwicklungspapiere geben dauerhafte Abziige. Am besten 
eignen sich sogenannte Gaslichtpapiere mit glanzender oder halbmatter 
Oberflache.

Die entwickelten Platten werden wieder in gleicher Weise verpackt 
wie die unentwickelten. Man lege stets Schicht- auf Glasseite ohne Papier- 
einlage und verschniire je ein Dutzend Platten zusammen. so daB sie einen 
festen Glasblock bilden, der in einer geniigenden Papierumhullung die 
Schachtel gerade ausfiillt. Die Verwendung von Films ist fiir Reisen in heiBen 
Klimaten nicht empfehlenswert.

Jeder Reisende sollte neben der Stativkamera 13:18 auch noch eine 
kleinere Handkamera 9:12, wenn móglich auch eine Stereoskopkamera zur 
Aufnahme stereoskopischer Bilder mitnehmen, um auch die Kórper in der 
Bewegung, um wichtige Kórperhaltungen und -stellungen, Beschaftigungs- 
szenen, Tanze und dergleichen aufnehmen zu kónnen. Auch stereoskopische 
Typenaufnahmen sind sehr wertvoll: sie lassen gewisse Eigentiimlichkeiten 
der Physiognomie und der Gesichtsform viel deutlicher hervortreten ais 
gewóhnliche Aufnahmen.

B. Zeiclinung in orthogonaler Projektion. AuBer dem per- 
spektivischen Bild erfordert das Studium der anthropologischen Objekte 
aber auch die Herstellung rein geometrischer Zeichnungen, die einegenaue 
Nachmessung der absoluten wahren Dimensionen des Objektes zulassen. Das 
geometrische Bild stellt also eine orthogonale Parallelprojektion des Ob
jektes dar. Fiir den Yergleich der Objekte untereinander sind diese geo- 
metrischen Bilder besonders wertvoll. da sie aufeinander gelegt oder in- 
einander gezeichnet werden kónnen.

Man hat friiher eine Reihe von Apparaten konstruiert, die das zu zeich- 
nende Objekt zunachst abformen, und von denen man dann erst sekundar 
die gewiinschte Kontur erhalt. Dazu gehóren der Profilometer, Kephalo- 
meter und die Hutmacher-Apparate (vgl. Broca 1879, S. 70), die schwer zu 
handhaben sind und fast ohne Ausnahme direkt unrichtige oder mindestens 
zu ungenaue Zeichnungen liefern. Der von Landau verbesserte HARTiNGSche 
Kephalograph konnte in die Kephalometrie keinen Eingang finden, da 
das Instrument unhandlich, schwer und kostspielig ist. Innerhalb eines 
runden Rahmens sind kleine, radiar gestellte Stabchen angebracht, von denen 
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jedes durch eine kleine Feder in seiner Lagę erhalten wird. Die Stabchen 
sind ferner numeriert und mit Millimetereinteilung yersehen1).

1) Vgl. E. Landau 1908, wo mit dem Kephalographen aufgenommene Kopfkuryen von 
Liven abgebildet sind. Einen auf dem gleichen Prinzip beruhenden Apparat, bei dem die 
Stabchen durch einen Metalldraht angedriickt und gleichzeitig auch die Ohrpunkte fest- 
gelegt werden konnen, hat 1913 Holl konstruiert. Er ist zunachst fiir Schadel be- 
stimmt, kann aber auch beim Lebenden Verwendung finden.

2) Broca (1879, S. 52) empfiehlt ein Bleiband von 10 mm Breite, Baelz (1901, 
S. 231) ein solches von 6 mm Breite.

3) Die Beschreibung dieser und der anderen hier genannten Punkte erfolgt im somato 
metrischen Teil.

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufi.

Dem gleichen Zwecke, d. h. zur Herstellung von Kephalogrammen, 
dient auch ein diinner Bleidraht oder besser noch ein ungefahr 2—3 mm 
breiter, 2 mm dicker Streifen biegsamen Bleiblechs1 2), der sorgfaltig an die 
zu zeichnende Kurve angepreBt, dann wieder abgenommen und auf Papier 
nachgezeichnet wird. Sowohl Flachen ais Kanten dieses Bleistreifens mussen 
scharf, glatt und unverbogen sein. Ferner darf natiirlich beim Abnehmen 
nicht die geringste Krummungsanderung des Bleistreifens eintreten, und 
das Nachzeichnen muB mit ganz spitzem Bleistift an der Innenflache des 
Streifens vorgenommen werden. Bei groBeren Kurven (z. B. des ganzen 
Gesichtsprofiles oder des Mediansagittalbogens des Kopfes) muB man die 
Grenzpunkte auf dem Bleistreifen mit einem Bleistifte oder mittels des Finger- 
nagels aufzeichnen, und man kann dann ferner durch Nachmessen am 
Original und an der Zeichnung sich davon iiberzeugen. ob die Bleidrahtkurve 
sich nicht verandert hat.

Empfehlenswert sind folgende Kurven:
1) der mediansagittale Kopfumfang, bestehend aus der Profillinie und 

der Kopfkontur von Nasion3) bis Inion,
2) der horizontale Kopfumfang,
3) der transversale Kopfumfang von Tragion zu Tragion iiber Bregma,
4) der horizontale Gesichtsumrifi von Tragion zu Tragion iiber die 

Jochbeine und den Nasenriicken.
Vgl. auch die von Beck (1906) verwendeten Kurven im Abschnitt der 

Somatometr. Technik.
Auf die genannte Weise lassen sich nicht nur konvexe Kurven, sondern 

auch konkave Flachen, z. B. die Kriimmung der Orbitalwande, die Kriim- 
mung der Gelenkkurven von langen Knochen usw., abformen und studieren.

Zur Messung der Kurven und Bogen der Kephalogramme dient das 
MeBradchen (vgl. kraniometrische Technik, abgebildet bei Broca 1879, S. 70).

Noch einfacher ist die Verfertigung von UmriBzeichnungen der 
Hand und des FuBes. Legt oder stellt man diese Teile flach auf ein 
untergelegtes Papier, so kann man sie mit einem genau zur Unterflache 
senkrecht gehaltenen, der Lange nach halbierten Bleistifte rings herum 
umfahren und erhalt auf diese Weise ein leidlich gutes UmriBbild. Will 
man an dem HandumriB die Fingerlangen messen, so mussen die Finger 
beim Zeichnen aneinander geschlossen sein und die Achse des Mittelfingers 
mit einer vorher aufgezeichneten Geraden zur Deckung gebracht werden. 
Genauer wird das Bild, wenn man einen halbierten Bleistift mit kantigem 
Holzschaft an den senkrechten Schenkel eines kleinen (nicht zu hohen) 
Holzwinkels bindet und denselben nach der Art eines Kathetometers senk
recht um das Objekt herumfiihrt. Da der horizontale Winkel des Schenkels 
stets die Unterflache beriihrt, ist auf diese Weise die senkrechte Richtung 
des zeichnenden Stiftes gewahrleistet. Dem gleichen Zwecke dient der Podo- 
graph von H. Virchow (1886) und der Perigraph von v. Cohausen (1875). 

4
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Uber die komplizierten Apparate zur Zeichnung von Riickenkurven speziell 
zur Skoliosometrie vgl. O. Hoyorka (1904), F. Lange, W. Schulthess, 
E. Matthias u. a.

Zur Ausfuhrung orthogonaler Projektionen gróBerer Objekte, besonders 
von Schadeln in verschiedenen Normen, eignet sich am besten der Dioptro
graph1), eine verbesserte Konstruktion des sogenannten LucAEschen 
Zeichentisches. Er liefert sowohl Kontur- ais Reliefbilder.

1) Im Prinzip entspricht der Dioptrograph dem schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts 
von Givard konstruierten Instrument, das von ihm ais „Diagraph" bezeichnet wurde. 
Vgl. M. Gavabd, Notę sur le diagraphe, 3. ód. Paris, Guyot, 1832. Er ist mit dem S. 52 
beschriebenen modernen Diagraphen nicht zu yerwechseln.

Der Apparat besteht aus einem rahmenartigen Holzgestell, das 33 cm 
hoch und 40 cm breit bzw. tief ist. Dasselbe tragt auf seiner oberen Seite 
eine Glasplatte und in gleicher Ebene mit dieser an der einen Seite ein durch 
Scharniere umlegbares Zeichenbrett mit verstellbarer Stiitze. Zwischen 
Zeichenbrett und Glasplatte ist eine sogenannte Schere angebracht, in welche

Fig. 8. Dioptrograph.

ein Aluminium-Pantograph, der auf der einen Seite einen um seine Achse 
drehbaren Diopter, auf der andern Seite eine Zeichenvorrichtung tragt, 
eingelassen werden kann. Der Diopter (Orthograph) hat Tubusform, besitzt 
oben eine enge Visieróffnung und unten ein Fadenkreuz, ist ausziehbar und 
kann daher dem Auge des Zeichnenden angepafit werden. Die zu zeich 
nenden Objekte werden auf ein durch Stiftbolzen in verschiedene Hóhe 
stellbares Objektbrett gelegt. Heben sich die Rander des Objektes nicht 
scharf von dem blauen Untergrund des Brettes ab, so wird einfach je nach 
Bediirfnis weiBes oder schwarzes Papier untergelegt. Die dunkle, dem 
Zeichnenden zugekehrte Seite des Objektes kann man nótigenfalls durch 
ein schief gestelltes weiBes Papier, einen mit Silberpapier iiberzogenen 
Karton oder eine Glanzblechscheibe erhellen. Das Holzgestell des Apparates 
sollte mit einer Klammer (Eisen- oder Holzzwinge) an der Tischplatte be- 
festigt werden, damit es sich wahrend des Zeichnens nicht yerschieben 
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kann. Ist der Tisch hoch, so stellt man sich auf einen Schemel, damit man 
bequem in den Diopter sehen kann.

Man fixiert nun mit dem einen Auge durch den Diopter das zu zeich- 
nende Objekt und fiihrt denselben mit der rechten Hand ruliig und gleich- 
maBig, aber fest auf die Glasplatte gepreBt in der Weise iiber die Platte, 
daB die Fadenkreuzmitte des Diopters den ObjektumriB schneidet. Man 
drehe wahrend der Bewegung stets den Diopter in diesem Sinne. Die Glas
platte ist gelegentlich mit Alkohol zu reinigen, damit der Diopter glatt und 
leicht dariiber gefiihrt werden kann. Da die, Visieróffnung und Faden
kreuzmitte verbindende, Gerade senkrecht auf der Glasplatte steht, so 
erhalt man mittels der Zeichenvorrichtung auf einem auf dem Zeichenbrett 
aufgespannten Blatt Papier genau den ObjektumriB, den man mit dem 
Diopter umfahren hat. Entwirft man direkt. oder iibertragt man spater die 
Zeichnung auf Millimeterpapier, so wird das nachtragliche Abmessen und 
der Vergleich verschiedener Zeichnungen bedeutend erleichtert.

Der Dioptrograph erlaubt aber nicht nur UmriBbilder, sondern auch eine 
detaillierte geometrische Zeichnung des ganzen Schadels, da man mit dem 
Diopter ja nicht nur die UmriBkontur, sondern auch alle Bildungen des 
Flachenreliefs, wie Nahte, Kanten, Vorspriinge, Zahne usw. nachfahren 
und auf diese Weise zeichnen kann. Will man wahrend des Zeichnens an 
einer Stelle die Kontur unterbrechen, so kann man die Zeichenvorriclitung 
durch leichte Drehung eines am Diopter angebrachten Ringes hochheben 
und auch fiir langere Zeit durch eine Klammer in dieser Lagę erhalten. Je 
nach Einstellung des entsprechend eingeteilten Pantographen kann die 
Zeichnung direkt in %, %, im 1-, 2- und 3fachen der natiirlichen GroBe 
hergestellt werden1). Zur Zeichnung von Schadeln verwende man den im 
kraniometrischen Abschnitt beschriebenen Kubuskraniophor, der je nach 
der aufzunehmenden Norm gedreht und mit zwei Haken unten am Holz- 
gestell befestigt wird.

Der Dioptrograph wird auch in gróBerem MaBstabe mit rechteckiger 
Grundflache (66 cm lang, 36 cm hoch und 40 cm tief) zur Zeichnung langer 
Knochen, Wirbelsaulen usw. hergestellt.

Einneuer Dioptrograph stammtvonMoLLisoN(1926)2). (Vgl. Fig. 9a 
u. b, S. 52.) Auf dem urspriinglich LucAEschen Zeichentisch mit einer 
Glasplatte sind zwei parallel iibereinander liegende angebracht, wobei das 
Objekt so dicht wie móglich unter der unteren Glasplatte liegt. Der Dioptro
graph besteht aus dem Zeichengestell und dem Diopter, das auf drei kurzeń 
FiiBchen ruht. Das Gestell (aus Hartholz und vernickelten Messing- 
staben) kann fiir Transport und Reise zerlegt werden. Objekttrager 
ist eine Aluminiumplatte mit vier zugehórigen Stiften; auf diese wird das 
Objekt mittels Plastilin befestigt. Auf der unteren Platte wird mittels 
Heftpflaster oder Leukoplast eine Gelatinefolie von der Starkę Nr. 6 fest- 
gehalten, auf die mit dem Federhalter gezeichnet wird. Das Okular des 

1 Diopter hat eine Offnung von etwa 1 mm, sein Objektiv einen Durchmesser 
von 45 mm; dieses ist mit einer Scheibe aus diinnem Spiegelglas verschlossen, 
die auf ihrer Innenseite einen eingeschliffenen und geschwarzten Kreis von 
etwa 2,5 mm Durchmesser besitzt, der genau zentriert ist. Bei vorschrifts-

1) Ungleich alte und ungleich groBe Schadel, die miteinander yerglichen werden 
sollen, hat z. B. Bolk (1915) mittels des Pantographen aui die gleiche Grundlinie 
gebracht (z. B. auf genau 100 mm Lange).

2) Vgl. Anthrop. Anz., Jahrg. 3, II. 2, S. 111—116.
4’ 



52 AUgemeiner Teil.

matSigem Verfahren decken sich die Zeichnungen Strich auf Strich bei 
Kontroli wiederholung.

Handelt es sich darum, von Objekten, hauptsachlich von Schadeln 
und anderen Skeletteilen, UmriBzeichnungen in bestimmten Ebenen 
zu erhalten, so bedient man sich des Diagraphen (Perigraphen). Die 
Diagraphentechnik bedarf besonders im Hinblick auf die kraniographischen 
Aufnahmen einer eingehenden Beschreibung. Damit der Schadel, um den 
es sich hier in erster Linie handelt, in einer unveranderlichen Lagę bleibe, 
und damit die zu zeichnenden Schadelkurven einander genau parallel laufen

Fig. 9 a. Dioptrograph nach Mollison.

oder senkrecht aufeinander stehen, ist es notwendig, ihn in einem Schadel- 
halter, z. B. dem Kubuskraniophor zu fixieren.

Der Diagraph oder Perigraph1) selbst besteht aus einem auf einer 
ovalen FuBplatte genau senkrecht befestigten graduierten Doppelstahl- 

1) Altere Formen von Diagraphen (Perigraphen) sind von A. von Cohausen (1876), 
Lissauer (1885), Rieger (1886) und Klaatsch (1903) beschrieben worden. Es wurde 
yersucht, die Nachteile, die diesen Apparaten anhaften, bei dem oben beschriebenen In
strument zu yermeiden. Dieser Diagraph ist zu beziehen von P. Hermann, Rickenbach & Sohn 
in Ziirich. Eine wesentliche Verbesserung des KLAATSCHschen Perigraphen hat Wetzel 
(1911) yorgenommen.
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lineal, an welchem zwei głeichlange, mittels Fliigelschrauben in jeder ge- 
wiinschten Hohe feststellbare horizontale Querarme angebracht sind. Der 
obere um seine Achse drehbare Ann, der sogenannte Weiser, hat die Form 
einer geschweiften Stahlnadel, wahrend der untere abgekrópfte Arm, der 
Schreiber, an seinem freien Ende eine senkrecht gerichtete Metallhiilse mit 
Bleistifthalter tragt. Dieser letztere ist mittels einer kleinen Schraube 
beliebig yerstellbar und zum Scharfen des Bleistiftes leicht herauszunehmen. 
Da die Spitze der Stahlnadel in jeder Hóhenlage der beiden Arme stets 
senkrecht iiber der Spitze des Bleistiftes steht, so wird jede Kurve, welche 
die obere Nadel an der Schadeloberflache beschreibt, durch den Bleistift 
auf einem untergelegten Papier genau aufgezeichnet. Die neue Form des 
Diagraphen wird mit geraden Stifttragern ausgefiihrt.

Zur Ausfuhrung von Kranio- 
grammen (Schadelumrissen wie Dia- 
graphenkurven) wird der Kubus- 
kraniophor mittels zweier Klemm- 
schrauben auf einer Granit-, Marmor- 
oder Glasplatte1) von ca. 75 cm 
Seitenlange festgeschraubt, die ihrer- 
seits durch 4 Kalandrierschrauben 
horizontal gestellt werden kann, und 
hierauf der Diagraph um den Kranio- 
phor so herumgefiihrt, daB die obere 
Nadel in einer bestimmten Ebene 
der Schadeloberflache entlang streicht. 
Dabei soli die Spitze der Nadel móg
lichst senkrecht auf die Schadelwand 
gerichtet sein. Landau (1908) hat 
die eben beschriebene Methode inso- 
fern geandert, ais er auf den Kubus- 
kraniophor eine Glasplatte mit Holz- 
rahmen legt, auf welchem das Zeichen- 
papier mit ReiBnageln befestigt wird. 
Die Zeichnung wird daher statt auf 
der Marmorplatte oberhalb des Kubuś 
ausgefiihrt, wozu es nur einer Um- 
stellung der beiden Arme und 
einer Erhóhung des Diagraphen bzw. 
einer Yerlangerung seines vertikalen 
Stahllineals bedarf. Uber die Kurven- 
systeme selbst vergleiche man das 
Kapitel iiber kraniographische Technik.

Statt des Dioptrographen und Diagraphen wird auch, besonders in 
Frankreich, der von Broca erfundene Stereograph (eine Verbesserung 
des urspriinglichen Kraniographen) yerwendet. Senkrecht zu einer FuB- 
platte ist ein Zeichenbrett gestellt, das von einem galgenfórmigen Metall- 
gestell iiberragt wird. An diesem ist der rahmenartige, in einem Scharnier- 
gelenk bewegliche und durch ein Gegengewicht leicht zu fiihrende Zeichen- 
apparat aufgehangt. Die untere Seite des Rahmens ist offen; die senkrechten 
Seitenarme desselben tragen an ihrem unteren Ende rechtwinklig dazu 
gestellte Hiilsen, in die ein Bleistift, bezw. ein Zeichenstift eingefiihrt werden

1) Wetzel (1911) empfiehlt eine Glasplatte von 18 mm Dicke, dereń ebene Flachę 
durch Atzung mittelfein angerauht wird, um das aufgelegte Papier leichter festzuhalten.
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kann. Da diese Stifte in einer Ebene liegen und senkrecht zur Flachę des 
Zeichenbrettes gestellt sind, so wird jede Stellung des Zeichenstiftes durch 
den Bleistift auf einem auf dem Zeichenbrett aufgespannten Blatt Papier 
markiert werden. Stellt man daher auf die FuBplatte einen auf einem Kra- 
niophor fisierten Schadel und umfahrt an demselben irgendwelche Linien 
oder Konturen mit der Spitze des Zeichenstiftes, so erhalt man auf dem 
Papier eine geometrische Zeichnung des eingestellten Objektes. Da aber 
der Zeichenstift auch in seiner Hiilse horizontal verschiebbar ist, so kann 
man mit dem Stereographen nicht nur UmriBbilder zeichnen, sondern auch, 
in gleicher Weise wie beim Dioptrographen, alle Details der Schadelflache 
zur Darstellung bringen. Alle diese Zeichnungen sind naturlieh nicht perspek- 
tivisch, sondern streng geometrisch. Die Konstruktion des Stereographen 

ist aber derart, 
daB er nur bei 
exaktester Aus- 
fiihrung wirklich 
geometrisch ge- 
naue und wissen- 
schaftlich brauch- 
bare Bilderliefert. 
Eine eingehende 
Beschreibung des 
Apparat.es findet 
sich bei Broca 
(1861 u. 1865)!)2).

Fiir man che 
Zwecke konnen 
auch Schatten- 
risse von Knochen 
(z. B. eines Unter- 
kieferastes) ver- 
wendet werden. 
Um sie herzu- 
stellen, bringt 
man in der Dun- 
kelkammer den

Fig. 10. Diagraph. Knochen in der ge-
wiinschten Ebene 

móglichst dicht vor einem photographischen Papier (Gaslichtpapier) an, 
und beleuchtet kurz mit einer punktfórmigen Lichtąuelle (kleinen Bogen- 
lampe) aus einer Entfernung von etwa 6 m oder mehr. Dabei konnen 
Ebenen mit angeklebten Stricknadeln bezeichnet werden (Mollison).

Abdriicke. Nicht nur UmriBbilder, sondern auch Abdriicke gewisser 
Kórperteile sind fiir die anthropologische Forschung von Wert. Besonders das 
Hautleistenrelief der Palma und Planta kann auf diese Weise dem Studium 
leicht zuganglich gemacht werden. 1 2

1) Einen ahnlichen Apparat — Stereograph-Planimeter genannt — hat Tedeschi 
(1900, S. 139, Taf. VI, Fig. 37) beschrieben.

2) Weidenreich (1926) hat den GuNTHER-METzschen Zeichenapparat der Firma»Leitz 
(Wetzlar) dahin umgebaut, daB er auch fiir „osteologische Praparate aller GróBen brauch- 
bar ist“. Bei gro Beri Objekten sind Verkleinerungen bis 1/3, bei kleineren Objekten Ver- 
gróBerungen bis zum 15fachen móglich. Verzeichnungen treten ein, wenn die Punkte 
nicht in einer Ebene liegen. Beim Ineinanderzeichnen von Konturen und Kurven, die 
auf gleiche YergróBerung gebracht werden sollen, leistet er nach W. gute Dienste.

Apparat.es
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Fiir FuBabdriicke empfiehlt sich die Verwendung beruBter Flachen. 
Man schwarzt einen glatten Karton entsprechender GroBe iiber einer einen 
feinen RuB liefernden Gasflamme und befestigt ihn auf einer vollkommen 
ebenen Stelle des FuBbodens. Dann setzt das zu untersuchende Individuum 
seine vorher peinlich gereinigte und getrocknete FuBsohlenflache ruhig und 
mit leichtem Druck auf den Karton auf, hebt sie, ohne hin und her zu rut- 
schen, langsam auf und setzt sie dann auf einen daneben liegenden weifien 
Karton. In gleicher Weise muB bei seitlich umgekipptem FuB neben dem 
ganzen Abdruck noch ein Spezialabdruck des auBeren FuBrandes hergestellt 
werden, da sich die Hautleisten bis auf die Seitenflachen ausdehnen. So er- 
halt man je zwei Hautleistenabdriicke auf Schwarzem bezw. weifiem Grund. die 
man durch vorsichtiges Fixieren mit Schellackfixativ unverwischbar macht.

Fiir Hand- und besonders Fingerabdriicke verwendet man mit 
Erfolg eine polierte Kupferplatte oder einen Lithographenstein, den man 
mittels einer kleinen Walze oder Reibrolle (Satinierrolle der Photographen) 
mit einer gleichmaBig diinnen Schicht von Druckerschwarze oder Farbę 
iiberzieht. Auf diese setzt man dann Innenhand und Fingerflache (eventuell 
auch die FuBsohle) mit leichtem Druck auf und driickt die aufgenommene 
Farbę auf einen weifien Karton in der vorhin angegebenen Weise ab. Handelt 
es sich nur um die Abdriicke der Fingerbeeren, so driickt man einen Finger 
nach dem andern ab, indem man sie sowohl auf dem Farbstein ais auf dem 
weifien Karton oder Papier von einer Seite nach der andern abrollt. Will 
man auch einen Abdruck der Hohlhand und der Konkavitat der Sohle 
erhalten, so betupft man die vertieft liegenden Stellen vorher etwas mit 
Farbę und legt unter die Mitte des Abdruckpapiers eine kleine Unterlage 
aus Watte, die jenen Konkavitaten entspricht. Wichtig ist es auch, die Hand 
nach der ulnaren Seite hin abzurollen, um auch einen Abdruck des Klein- 
fingerballens zu erhalten. Neuerdings wird dem Lithographenstein ein 
entsprechend grofies Farbkissen. das sowohl Hand- ais FuBabdriicke 
gestattet und das mit schwarzer Anilinfarbe getrankt wird1), vorgezogen 
(Galton, Schlaginhaufen). Es ist besonders auch auf Reisen bequem 
mitzufuhren. Die beschmutzten Hautstellen lassen sich nachher leicht 
mit Sandseife oder Terpentin reinigen. Auch ein mit Hektographentinte 
impragniertes Papier kann verwandt werden, das angefeuchtet und durch 
den FuB belastet auf einem unterlegten Blatt Papier einen einigermafien 
scharfen Abdruck liefert. Ein Vorteil dieser Methode liegt darin, daB dabei 
der abzubildende Kórperteil nicht beschmutzt wird; fiir das Studium der 
Leistenfiguren sind die Abdriicke aber nicht fein genug (Muskat).

Ein anderes Verfahren ist von W. Fischer (1904) angegeben worden. 
Man bereite zunachst ein Blatt weifien Papiers, indem man es energisch 
und gleichmaBig mit einem Wattebausch, der mit einer Losung von Kalium 
ferrocyanat. (1:100) getrankt ist, iiberwischt und dann trocknen laBt. In 
getrocknetem Zustand bleibt es unbeschrankte Zeit haltbar. Hierauf reinige 
man mittels Seife, Alkohol und Ather sorgfaltig die Hautflache. Der so 
gereinigte Kórperteil wird dann mit einer Losung von Liq. ferri sesquichlorati 
(1:1000) befeuchtet und in dem feuchten Zustand auf das vorbereitete Papier 
aufgesetzt und wieder abgehoben. Auf diese Weise entsteht ein Abdruck 
in Berlinerblau, der ohne weiteres haltbar ist, aber ebenfalls die Leisten
figuren nicht so deutlich wiedergibt wie die Abdriicke mittels des Farbkissens.

Ein geeignetes Aufnahmeblatt fiir Hand- und FuBabdriicke ist auf 
S. 211 abgebildet.

1) Durch P. Hermann, Rickenbach & Sohn kann man Hand- und FuBabdruckuten- 
silien mit 100 Beobachtungsblattern nach Schlaginhaufen beziehen (vgl. auch S. 211).
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Die Daktyloskopie bildet heute einen wesentlichen Bestandteil des 
gerichtlichen Identifizierungsverfahrens und sollte jedem Anthropologen 
gelaufig sein.

2. Plastische Reproduktion.
Abgiisse. Zum Abformen irgendwelcher Kórperteile des Lebenden 

sowie von toten Objekten eignet sich am besten der Gips. Man yerwende 
fiir den AbguB (Hohlform oder Matrize) nur einen guten Modellgips, fiir den 
AusguB feinsten Pariser Gips (Alabastergips). Besonders bei Gesichts- 
abgiissen von Lebenden bediene man sich eines ganz reinen Gipses bester 
Qualitat; da alle schlechteren Sorten sich stark erwarmen und unter Um
standen Brandwunden erzeugen kónnen. Schlechter Gips bindet auBerdem 
unvollkommen und wird nicht hart. Um den Gipsbrei zum AbguB zuzu- 
bereiten, fiillt man ein gewólbtes Blech- oder Emaillebecken mit hohem 
Rand annahernd bis zur Halfte mit kaltem W asser. Hierauf streut man mit 
einem Blechlóffel oder durch die Finger der Hand so lange von dem Gips- 
pulver auf das Wasser, bis das erstere nicht mehr yersinkt, sondern trocken 
aufzuliegen beginnt. Dann riihrt man sorgfaltig mit flachem Lóffel oder 
Spatel die ganze Masse so lange um, bis eine rahm- oder honigartige Kon- 
sistenz erreicht ist. Yorteilhaft ist es, den Gipsbrei fiir den AbguB durch 
Zusatz von etwas Ocker leicht gelblich zu farben, weil man dann den AusguB 
beim AusmeiBeln leicht vom Negatiy unterscheiden kann. Will man das 
Erstarren des Gipses beschleunigen, so fugę man etwas Kochsalz oder Alaun 
(5—6 Proz.) dazu; Leim oder Kleisterwasser, auch Bier, yerlangsamt da- 
gegen diesen Prozefi. Nachtragliches Verdiinnen des Gipses mit Wasser 
nimmt ihm seine Bindekraft. Damit der Gips seine Fahigkeit des raschen 
Erstarrens bewahre, muB er in gut geschlossenen BlechgefaBen aufbewahrt 
werden.

Yor dem Auftrag des Gipsbreies muB der abzuformende Kórperteil 
entsprechend vorbereitet werden. Man yerfertige am besten Halb- oder 
Reliefformen. Am wichtigsten sind in dieser Hinsicht fiir den Anthropologen 
die Gesichtsmasken, die direkt vom Lebenden abgenommen werden. 
Totenmasken, d. h. Gipsabgiisse von Leichen, sind fiir anthropologische 
Zwecke von viel geringerem Wert, weil die schlaffen Hautdecken der Leiche 
durch die Schwere der AbguBmasse stark zusammengedriickt und besonders 
bei Riickenlage verschoben werden. Dadurch zeigen Totenmasken die 
Leichenphysiognomie in noch verstarktem Mafie, d. h. sie geben die Gesichts- 
ziige des Lebenden nur mehr oder weniger entstellt wieder, und es muB ais 
verfehlt bezeichnet werden, nach Totenmasken direkt Portratbiisten her- 
zustellen.

Auch die Gesichtsabgiisse Lebender kónnen, besonders wenn der AbguB 
zu schwer gemacht wird, die Physiognomie leicht verandern; am haufigsten 
kommt ein leichtes Abwartsriicken der Nasenspitze und dadurch eine Ver- 
anderung des Nasenriickenprofils und eine geringe Abflachung der Lippen 
vor. Durch leichten Gipsauftrag lassen sich aber auch diese unbedeutenden 
Modifikationen yermeiden.

Um einen GesichtsabguB herzustellen, setze man das betreffende 
Individuum beąuem auf einen Stuhl oder eine Kiste mit stark geneigter 
Ruckenlehne (Brett). Um Kopf und Hals lege man ein zusammengewundenes 
etwas angefeuchtetes Tuch, das die Grenzen des Abgusses bestimmt. Oben 
nehme man noch einen Teil der Stirnhaare mit, seitlich lege man die Grenze 
an den Vorderrand des Ohres, unten unter den Oberrand des Kehlkopfes. 
In die Ohren bringe man ein wenig Watte. Man kann anstatt des Tuches 
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auch einen Karton in bestimmter Form ausschneiden und um das Gesicht 
herumlegen.

Behaarte Stellen (Stirn, Haargrenze, Augenbrauen, Augenwimpern 
und Bart) mussen tiichtig mit Vaselin eingefettet werden; nicht behaarte 
Stellen óle man nicht, da das feinere Hautrelief sonst verloren geht. Starkere 
Bartę miissen nach Einlage von Wattebauschen ganz mit Schmierseife, 
Schmalz oder Ton iiberstrichen und plastisch modelliert, unter Umstanden 
sogar unterbaut werden, daniit sie nicht durch die Schwere des Aufgusses 
zusammengedruckt werden. Verwendet man Ton, so ist noch ein Uberzug 
mit Ol oder Schmierseife notwendig. Will man diese ganzen Prozeduren 
vermeiden, so kann man auch stark eingeóltes, diinnes, sich leicht anschmie- 
gendes (japanisches) Seidenpapier iiber die behaarten Stellen legen, doch 
wird man dann auf die feinere Modellierung verzichten mussen. Man warne 
das Individuum vor irgendwelchen Bewegungen der Gesichtshaut, vor dem 
Zusammenkneifen des Mundes und der Augen, vor Schluckbewegungen usw., 
da sonst der Gesichtsausdruck unnaturlich wird und die Gipsform leicht 
Risse bekommt.

Hat der Gipsbrei die oben angegebene rahmartige Konsistenz erreicht, 
so bringt man ihn langsam mittels eines Loffels oder Pinsels, mit der Stirn 
beginnend, iiber das Gesicht, vorsichtig darauf achtend, daB keine Luft- 
blasen entstehen und daB alle Hautteile mit dem Gips in Beruhrung kommen. 
Die Lochflache der Nase laBt man der unbehinderten Atmung wegen am 
langsten frei. Ein Einfiihren fester Róhrchen in die Nasenlócher ist unnótig. 
Sollte etwas Gipsbrei in die Nase kommen. so kann er leicht durch starkere 
Exspiration oder mittels eines Spatels entfernt werden. Man instruiere den 
AbzugieBenden vorher in diesem Sinne und verabrede mit ihm gewisse 
Zeichen mit der Hand, durch die man sich verstandigen kann. Ist das Gesicht 
mit einer 4—10 mm dicken Gipsschicht uberzogen, so verstarke man die 
Maskę durch Auftragen groBerer Mengen, bis sie ringsum ca. 25—30 mm 
dick ist.

Erwarmt sich die Masse und ist bereits etwas erstarrt, so laBt man das 
Individuum leichte Bewegungen mit der Gesichtshaut ausfiihren, wodurch 
letztere sich an vielen Stellen von dem Gipse lóst. Gleichzeitig suclit man 
von auBen her zunachst am Rande, indem man mit den Fingern die Haut 
etwas zuriickschiebt, durch Hebeln und Hin- und Herheben die Maskę an 
allen Seiten zu lósen, bis sie sich schlieBlich von unten nach oben ganz ab- 
nehmen laBt.

GefaBe, Instrumente und Pinsel sind nach dem AbguB sofort zu reinigen.
Schwieriger ist das Abformen von Kórperteilen, die eine ringsum 

geschlossene Form erfordern, z. B. der Hand oder des FuBes. Hier 
muB man Teilformen herstellen, die spater zum Zweck des AusgieBens 
wieder zusammengesetzt werden. Um z. B. eine Hand abzugieBen, nimmt 
man ein Brettchen oder einen festen Karton entsprechender GróBe ais Unter- 
lage und umgrenzt ihn 5—6 cm hoch mit Ton oder mit nassen, zusammen- 
gewickelten Tuchern; hierauf fiillt man bis zu einer Hóhe von 3 cm Gipsbrei 
ein, bepinselt auch die Palma ganz diinn mit Gipsbrei und laBt riun die Hand 
so weit in die Masse einlegen, daB die letztere bis zur weitesten Ausladung 
des Profiles reicht, d. h. daB nur noch die obere Handhalfte frei und sichtbar 
bleibt. Hierauf lege man, von der Handwurzel beginnend, einen starken, 
aber doch geschmeidigen, eingeólten Seiden- oder Zwirnfaden so um die Hand 
herum, daB er sich iiberall dem Kontur anschlieBt und am Handgelenk noch 
10 —20 cm lang frei heraushangt. Dann óle man den meist behaarten Hand- 
riicken leicht ein, iibergiefie ihn ebenfalls mit Gipsbrei und reiBe, wenn der 
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Gips etwas zu erstarren beginnt, den Faden seitwarts rings herum heraus. 
Auf diese Weise zerschneidet man die Gipsform in zwei Teile. Das Abheben 
der Form erfolgt wie oben beschrieben, eventuell unter Zuhilfenahme eines 
stumpfen MeiBels. Spater fugę man die beiden GuBstiicke zusammen und 
umwickle sie mit einem starken Bindfaden. Zum Zweck des AusgieBens 
muB die kleine Spalte noch mit Ton ausgestrichen werden. damit kein Gips- 
brei herausdringen kann. Der AbguB eines FuBes erfordert eine dreiteilige 
Form, namlich eine FuBplatte und zwei Seitenstiicke. Die Trennungslinie 
fiir die letzteren lauft vorn iiber die Hóhe des FuBriickens und die vordere 
Schienbeinkante, hinten iiber Wadę, Achillessehne und Ferse. FuBabgiisse 
macht man am besten am freigehaltenen FuB, weil durch die Belastung der 
Gipsbrei leicht unter dem FuB weggetreten wird.

Abgiisse der Hand und des FuBes geben auBer den allgemeinen Form- 
verhaltnissen auch ein schónes Bild des Hautleistenreliefs und sind daher 
auch fiir die Erforschung dieser Verhaltnisse von groBem Wert.

Das AbgieBen von Kórperteilen mit vielen Uberschneidungen ist schwie- 
riger. Hier bedient man sich sogenannter Keilformen, d. h. einer Reihe 
von AbguBstiicken, die nacheinander hergestellt werden, ein Yerfahren, 
das sich nur sehr umstandlich beschreiben laBt und das man sich praktisch 
bei einem Kunstformer aneignen muB. Abgiisse des vollstandigen Kórpers 
konnen nur von ganz Geiibten ausgefiihrt werden. Gipsformen kann man, 
besonders fiir Reisen, transportabler und weniger zerbrechlich machen, 
wenn man wahrend des AbgieBens in den Gipsbrei Hanfstrahne einlegt. Man 
achte nur darauf, daB sie nirgends zutage treten. Von allen abgegossenen 
Kórperteilen notiere man sich genau die Hautfarbe (auch die Haarfarbe) 
zum Zweck einer spateren naturgetreuen Bemalung der Ausgusse.

Eine vorziigliche technische Anleitung zum Abformen hat A. Poller 
(o. J.): „Kurze Anleitung zum Abformen am lebenden und toten Menschen, 
sowie an leblosen Gegenstanden“1) gegeben. Nach seiner Methode ist es 
móglich, mittels neuer Abformungsmassen (Negokoll, Hominit und Celerit) 
Kórperteile und ganze menschliche Kórper samt dem feinsten Hautrelief 
naturgetreu wiederzugeben.

1) Druck und Yerlag „Apotela" Chemisch-technisches Laboratorium Wien XVIII, 
WaliringerstraBe 116.

Yon den gewonnenen Negativen, Matrizen, konnen nun Gipsausgiisse, 
Positive, hergestellt werden, aber erst, nachdem der Gips ganz erstarrt und 
erkaltet ist. Damit sich die beiden Formen voneinander lósen, ist es not- 
wendig, das Negativ etwas mit Schmierseife oder diinnem Ol einzufetten 
oder in eine starkę Sodalósung (Sodium carbonatum) einzutauchen. Dann 
fiillt man das Negativ unter bestandigem Hin- und Herbewegen mit ziemlich 
dunnfliissigem rahmigen Gipsbrei und laBt denselben erstarren. Will man 
einen AusguB (z. B. eine Gesichtsmaske) spater aufhangen, so lege man 
vor dem Erstarren eine Drahtóse ein. Nach einer halben Stunde sprengt 
man dann das Negativ mittels des MeiBels vorsichtig in Stiicken ab (soge- 
nannte verlorene Form). Der AusguB sollte an der Riickseite durch Ein- 
ritzen in frischem Zustande bezeichnet werden, und muB dann an der Luft 
austrocknen.

Gipsabgiisse, vor allem solche von Knochen, kann man sehr hart 
machen, wenn man sie 5—10 Minuten lang in fliissigen Schwefel legt, dem 
eine Mischung von Pech und Antimonsulfid zugesetzt ist, um ihnen eine 
natiirliche Farbung zu geben. Man bereite sich eine Mischung von 5 Teilen 
Pech und 0,2 Antimonsulfid, von der man dem Schwefel einen kleinen Teil 
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beifiigt. Die Trankung mit Kaliumborat und Barythydrat (v. DECHENDsches 
Yerfahren) ist nicht empfehlenswert, weil es sich hier um eine wasserige 
Lósung handelt, die die Konturen beeinfluBt. Zur Konservierung von Gips- 
positiven, durch die auch eine Reinigung mit Wasser ermóglicht wird, kann 
man auch eine 4-prozentige Lósung von Zaponlack verwenden. Die Gips- 
abgiisse miissen aber absolut trocken sein, und werden dann einfach in die 
Lósung getaucht oder mittels weichen Pinsels mit derselben bestrichen. 
Ansammlungen von Fliissigkeit in den Tiefen werden durch Aufsaugen 
mittels eines reinen leinenen oder baumwollenen Lappens entfernt. Der 
Pinsel ist nach Gebrauch mehrmals in kleineren Mengen Amylacetat auszu- 
spiilen. Etwa auftretendes Glanzen verschwindet nach kurzer Zeit (Rath- 
gen 1904).

Will man mehrere Abgiisse anfertigen, so ist es notwendig, von dem 
gewonnenen Positiv ein Leim- oder Schellacknegativ anzufertigen. Zur 
Herstellung einer solchen elastischen Leimform bedecke man das auf ebener 
Unterlage liegende Positiv lose mit Tópferton, der zu 3—5 cm dicken Platten 
ausgeschlagen ist und glatte die Schicht an der AuBenseite. Dann formt 
man dariiber aus dickem Gipsbrei einen festen Gipsmantel, nimmt ihn nach 
dem Erstarren ab und entfernt den Ton vom Positiv und aus der Gipsschale. 
Die beiden letzteren werden dann mit Leinólfirnis eingepinselt. Am hóchsten 
Punkt der Gipsschale macht man ein geniigend groBes GuBloch und an den 
Seiten mehrere kleinere Luftlócher. Ehe man zum AusguB schreitet, werden 
dann Positiv und Gipsschale wieder eingefettet, in die richtige Lagę iiber- 
einander gebracht und an der Fugę mit Ton bedeckt.

Der in einem Wasserbad bis zu mittlerer Dicke eingekochte maBig 
warme Kólnerleim (nur gute Qualitat) wird hierauf durch das GuBloch 
vorsichtig eingegossen und die Luftlócher mit Ton geschlossen, sobald der 
Leim auszuflieBen beginnt. Dann fiille man so lange Leimmasse ein, bis sie 
im GuBrohr stehen bleibt1).

1) Eine sehr geeignete Leimmasse wird auch in folgender Weise hergestellt. Ein 
Kilo Leim in Tafeln wird 2 Stunden im Wasser ąuellen gelassen; diese Masse muB dann 
abtropfen und iiber Nacht in einer bedeckten Schale stehen. Am andern Tag wird sie 
eingeschmolzen und noch 700 g Glyzerin und 160 g Gelatine blattweise trocken zugesetzt. 
Die so gewonnene Masse ist sehr fest und elastisch.

Nach 12 Stunden kann das Ganze auseinander genommen, die Fett- 
schicht durch Auspinseln mit Talgpulver entfernt und die Leimform einige 
Małe gefirniBt werden. Hierauf ist sie zur Herstellung von mehreren Gips- 
positiven verwendbar. Nicht mehr gebrauchte Leimformen kónnen zer- 
schnitten und von neuem eingekocht werden. Kleinere Knochen taucht 
man einfach in Leim oder Gelatinelósung ein, laBt diese Masse erstarren 
und schneidet sie nachher in zwei oder mehrere Stiicke auseinander. Im 
Innern wird die Leimform dann mit Firnis uberzogen, wieder zusammen- 
gesetzt und mit Gipsbrei ausgegossen.

Fiir anthropologische Zwecke sehr brauchbar ist statt des Gipsabgusses 
auch ein Gelatine-Glyzerin-AbguB (Methode Cathcart-Ritschel 
1890). Die AusguBmasse wird aus ordinarer Gelatine hergestellt, von der 
man ungefahr ein Viertel der zu verwendenden Masse kurze Zeit in Wasser 
quellen laBt. Diese verfliissigt man auf dem Wasserbad und fiigt blattweise 
die iibrige Menge Gelatine bei. Ist die ganze Masse geschmolzen, so gibt 
man ungefahr die gleiche Gewichtsmenge Glyzerin hinzu, bis die Masse 
sich wie dicker Sirup gieBen laBt.

Den europaischen Fleischton erreicht man dadurch, daB man pulve- 
risiertes Zinkoxyd mit Glyzerin in einer Reibschale anreibt und so viel Zin- 
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nober beifiigt, bis ein hell-rosafarbener Ton erreicht ist. Von dieser Mischung 
fiige man iedoch nur so viel dem Gelatine-Glyzerin bei, bis dieses eine weiB- 
lichgelbe Farbung zeigt. Uberfarbung gibt ein ganz unnatiirlich rotes 
Inkarnat.

Vor dem AusgieBen stelle man, um Blasenbildung móglichst zu ver- 
meiden. die Masse einige Minuten vom Feuer, iiberziehe dann damit die 
Gipsform zunachst mittels eines groBen Pinsels und gieBe erst spater das 
Ganze aus. Erst nach vollstandigem Erkalten kann der GelatineabguB 
herausgenommen werden. Solche elastischen Gelatineabgiisse kann man 
mit nicht deckenden Aquarellfarben vollstandig ebenswahr bemalen. Sie 
mussen unter Glas aufbewahrt werden und haben nur den einen Nachteil, 
daB sie durch Verdunsten des Wassers etwas schrumpfen, also fiir Messungen 
nicht verwendbar sind. Man kann den Schrumpfungsprozefi vermindern, 
wenn man in den Kern des Ausgusses ein festes Materiał, z. B. Hirsekórner, 
einfiigt.

Abgiisse des Gebisses stellt man am besten mit den von den Zahn- 
arzten gebrauchten metallenen Abdrucklóffeln her, die man mit einer pla- 
stischen Masse — Gips, Kerrsche Masse oder Stents (letztere aus Amerika ein- 
gefiihrte Abdruckmassen) — gefiillt hat. Man driickt die Masse fest in den 
Ober- bezw. Unterkiefer ein und macht von dem dadurch erhaltenen Negativ 
durch AusgieBen mit Gips ein Positiv. Will man solchen GebiBabgiissen 
ein lebenswahres Aussehen geben, so daB die Zahne deutlich hervortreten, so 
bestreicht man die Weichteilflachen mit folgender Farblósung: Man menge 
etwas BleiweiB und eine bedeutend geringere Menge Zinnober (Vermillon) mit 
guter Gummi-arabicum-Lósung, bepinselt damit den gut ausgetrockneten 
AbguB und iiberstreicht ihn nach einigen Stunden mit Spirituslack.

Handelt es sich darum, den AbguB eines Hohlraumes (Schadelhóhle, 
Orbita) oder irgendeines verborgenen Kanales, dessen Form, GróBe und 
Durchmesser man studieren móchte, herzustellen, so bedient man sich dazu 
wieder am besten einer Leim- oder Gelatinelósung. Gips kann nur in den- 
jenigen Fallen verwendet werden, in welchen die Masse leicht herauszu- 
nehmen ist. Man muB auch hier vor dem AusguB zunachst die gróBeren 
Offnungen mit Ton schlieBen und die kleineren Offnungen und die Poren 
mittels eines Pinsels mit einer Kollodiumschicht iiberziehen. Dann bestreicht 
man die ganze Innenflache mit Ol oder Seife, damit die AusguBmasse nicht 
daran festhaftet. Ist die letztere erstarrt, so nimmt man sie sorgfaltig, bei 
sehr kompliziert gebauten Hohlraumen unter Umstanden sogar in Stiicken, 
die wieder zusammengesetzt werden konnen, heraus. Der AusguB wird seine 
Form nicht mehr verandern und kann lange, am besten in Ol, aufbewahrt 
werden.

Ausgiisse konnen auch zweckmaBig mit dem gewóhnlichen Koch-Agar- 
Agar, das sehr rasch erstarrt, gemacht werden (Adachi 1904, S. 396). Sollen 
z. B. Ausgiisse der Orbita hergestellt werden, so schlieBt man zuvor Spalten 
und gróBere Lócher mit Plastizin und erlióht auch dammartig den Orbital- 
rand mit der gleichen Masse. Agar-Agar laBt man 2 Stunden in Wasser 
ąuellen, erwarmt es, bis ein ganz dicker gleichmaBiger Brei entsteht, den 
man bis nahe zum Erstarren erkalten laBt. Diese Masse gieBt man dann 
rasch und vorsichtig in die Orbita bis iiber den eigentlichen Rand hinaus. 
Nach dem vólligen Erstarren konnen iiberschiissige Teile leicht mittels 
eines kleinen Messers abgetragen werden.

Um den AusguB ganz heraus zu bekommen, driickt man etwas auf die 
obere Flachę desselben, wodurch sich die Masse von den Wanden der Orbita 
loslóst. Hierauf fahrt man mit einem kleinen stumpfen Spaten (Griffende 
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eines Skalpells) dicht an dem auBeren Orbitalrand in die Orbita hinein, ohne 
einen Druck auf die Masse selbst auszuiiben, wodurch sich der AusguB ganz 
von selbst unbeschadigt heraushebt. Zur spateren Orientierung des Aus- 
gusses kann man vor der Herausnahme vier Punkte durch schwarze Tupfen 
markieren. Man kann selbst Achsen durch den durchsichtigen AusguB 
legen, indem man in der gewiinschten Richtung eine Nadel durchsticht, 
auf dereń Ende einen Tropfen roter Tinte aufsetzt und die Nadel langsam 
herauszieht. Es folgt die Tinte infolge der Kapillaritat der Nadel und zieht 
eine deutliche rotę Linie. Solche Ausgusse geben die feinsten Details des 
abgegossenen Hohlraumes bezw. seiner Wandungen wieder. Agar-Agar- 
ausgusse konnen nur in Flussigkeit aufbewahrt werden; es empfiehlt sich 
daher, davon ein Agar-Agar- oder ein Gipsnegativ und dann ein Gipspositiv 
herzustellen. Zu diesem Zweck ist das Agar-Agarpositiv vor dem GuB mit 
Ol oder dicker Seifenlósung (ohne Schaum) zu bestreichen. Orientierungs- 
linien kann man durch aufgebundene feine Faden auch auf das Negatic 
und das definitive Positiv iibertragen.

Um sich iiber die Querschnittsform langer Knochen an ganz 
bestimmten Stellen zu orientieren, legt man um den Knochen einen Wachs- 
ring, der spater mit Gips ausgegossen wird (Fischer 1906, S. 184). Man 
schmilzt in einem Schalchen gelbes Wachs mit etwa x/5 Teil Paraffin, knetet 
die erkaltete Masse (maBig erwarmen bis zur Knetbarkeit) zu einem un- 
gefahr 2 cm breiten, 3—4 mm dicken und 5—10 cni langen Bandę, das man 
dann an der bestimmten Stelle fest um den Knochen ais geschlossenen Ring 
anpreBt. Den oberen und unteren Rand dieses Ringes schneidet man mit 
dem Messer glatt und eben. Hierauf halt man den Knochen einige Minuten 
in recht kaltes Wasser, schneidet den Ring an zwei einander gegeniiber 
liegenden Seiten mit scharfem Messer durch, lbst die beiden Halbringe 
sorgfaltig los und vereinigt sie dann wieder mittels eines heiBen Spatels zu 
einer Hohlform. Die letztere wird auf eine Glasplatte aufgeklebt und mit 
Gipsbrei gefiillt. Ehe dieser erstarrt, glattet man mit dem Messer die obere 
Endflache. Die Grenze zwischen Gips- und Wachsring gibt dann genau die 
Knochenkontur einer bestimmten Stelle und kann auf Pauspapier natur- 
getreu nachgezogen werden. Noch einfacher ist es, die Gipsform herauszu- 
nehmen, sorgfaltig mit Glaspapier eben zu schleifen und auf lichtempfind- 
liches Papier zu legen, wodurch man ein absolut genaues und meBbares Bild 
des Knochenąuerschnittes erhalt.

Es sei hier noch kurz ein Wort iiber die Technik der Rekonstruktion 
menschlicher Kópfe und Biisten beigefiigt. Nachdem man die Dicke der 
Weiehteile von Kopf und Gesicht an mehreren Stellen durch Messungen 
wenigstens fiir Europaer festgestellt hat (s. weiter unten), so sind solche 
Rekonstruktionen mit einiger Annaherung an die Wirklichkeit durchzu- 
fiihren. Man setzt zunachst auf den Schadel selbst oder auf einen AbguB 
desselben an den Stellen, dereń Hautdicke bestimmt ist, kleine Tonklótzchen 
der betreffenden Hóhe auf und iiberzieht dann nach den dadurch gewonnenen 
Anhaltspunkten mit einer plastischen Masse allmahlich den ganzen Schadel. 
Die feinere Modellierung der Weiehteile, das physiognomische Detail wird 
aber immer mehr oder weniger willkiirlich bleiben, denn iiber die Form und 
Gestaltung der Nase (besonders in ihrem unteren Abschnitt), des Mundes, 
iiber GroBe und Aussehen der Lidspalten, der Ohrmuschel usw. kann uns der 
Schadel niemals AufschluB geben. Die Lange der Lidspalte z. B. steht in 
keinem konstanten Yerhaltnis zur Orbitalbreite. Auch wird man bei der 
Rekonstruktion prahistorischer Typen nicht auBer acht lassen diirfen, 
daB wir die Dicke der Weiehteile jener Bevólkerung nicht kennen. Ais 
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Beispiele solcher Rekonstruktionsversuche sei auf Kollmann (1898), 
Merkel (1900) und Eggeling (1913) hinsichtlich der Kritik derselben auf 
Schmidt (1898) verwiesen (vergl. hierzu ganz besonders v. Eickstedt 1925). 
Die Methode kann auch fiir die Identifizierung eines Schadels mit Toten
masken oder Abbildungen von Wert werden (Welcker 1883; v. Froriep 
1913).

III. Methoden der Messung und Beschreibung.
Einteilung. Obwohl die technischen Anleitungen fiir die anthropo

logische Untersuchung der einzelnen Teile des menschlichen Kórpers not- 
wendigerweise verschieden und gegebenen Ortes eingehend zu beschreiben 
sind, so lassen sich doch einige allgemeine Gesichtspunkte, die in allen 
Fallen bei der Vornahme anthropologischer Erhebungen beobachtet werden 
miissen, hier im Zusammenhang behandeln.

GemaB der friiher (S. 3 u. 4) gegebenen Einteilung der Anthropologie 
zerfallt auch die technische Anleitung in zwei Abschnitte, je nachdem es 
sich um die Bearbeitung lebenden oder toten Materials handelt. So unter- 
scheidet man also somatologische und morphologische (merologische) 
Methoden. Es ist ferner klar, daB diese Beobachtungen je nach Zweck und 
Móglichkeit entweder beschreibender Natur sind oder der Anwendung 
irgendwelcher MeBinstrumente bediirfen. Demgemafi trennt man in eine 
somatometrische und eine somatoskopische Technik.

Die Somatometrie umfaBt die Summę aller jener Messungen, durch 
die wir die quantitativen, d. li. metrisch zuganglichen Merkmale des lebenden 
menschlichen Kórpers ziffernmaBig feststellen kónnen. Eine wichtige 
Unterabteilung derselben bildet die Kephalometrie, worunter man die 
Messung des Kopfes des Lebenden, d. h. des noch mit Weichteilen um- 
kleideten Schadels versteht. Auch die Nekrometrie1) = Leichenmessung 
gehórt hierher, sofern es sich noch um das Studium des ganzen, noch nicht 
sezierten Kórpers handelt.

1) ó vaxpóę = der tote, entseelte Korper.

Im Gegensatz zur Somatometrie beschaftigt sich die Somatoskopie 
mit der Aufnahme der qualitativen Merkmale des lebenden Menschen wie 
der Farbę der Haare, der Augen, der Haut usw.

Unter den morphologischen oder merologischen Methoden kommt in 
erster Linie die Osteometrie in Betracht, von der die Kraniometrie im 
Hinblick auf ihre Entfaltung heute den gróBten Raum einnimmt. Daneben 
gewinnt aber auch die Kranioskopie immer mehr an Bedeutung.

Auswahl der Mafie. Im Prinzip unterscheidet sich die anthropo
logische Methodik nur insofern von der in allen Naturwissenschaften, vor 
allem auch in der Zoologie und vergleichenden Anatomie gebrauchlichen, 
ais in ihr die Messung gegeniiber der einfachen Beschreibung mehr in den 
Yordergrund getreten ist. Dies hat seinen Grund darin, daB es sich in der 
Anthropologie meist um sehr feine Unterschiede handelt, die festzustellen 
und exakt zu beschreiben weder unser Auge noch unser Sprachschatz aus- 
reichen. Die durch Messung gewonnenen absoluten und relativen Mafizahlen 
bilden also einen Ersatz fiir mangelnde sprachliche Ausdriicke, sie sind eine 
kurzgefafite Charakteristik bestimmter Kórperverhaltnisse und auBerdem 
genauer ais einfache Beschreibungen, in denen das subjektive Moment stets 
eine groBe Rolle spielt. So wichtig aber die Messung ais solche fiir die Anthro
pologie ist, so verwerflich istes, blindlings darauflos z u mes sen, 
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eine Unsunime von Messungen auszufii li ren und ebenso 
viele Za li len w er te anzusammeln, die nicht imstande 
sind, morphologische Yorstellungen z u vermitteln.

Fiir die Aufnahme und Ausfiihrung irgendeines MaBes kommen daher 
mehrere Gesichtspunkte in Betracht.

Jedes MaB hat einer bestimmten Fragestellung zu geniigen und muB 
fiir sich allein oder in Beziehung zu anderen MaBen ein wichtiges kbrperliches 
Merkmal oder Yerhaltnis moglichst genau zum Ausdruck bringen. Handelt 
es sich darum, die Unterschiede zwischen einzelnen menschlichen Gruppen 
gegeniiber anderen Gruppen der Primaten festzustellen, so wird man die 
charakteristischsten Merkmale der zu vergleichenden Formen durch Messung 
festzulegen haben. Nur ein MaB, das in einer relativ einheitlichen Gruppe 
geringen Schwankungen unterworfen ist, kann ais ein „charakteristisches 
Merkmal" oder sogenanntes „Rassen merkmal" angesehen werden. Wir 
gehen dabei von der Annahme aus, daB die Gleichheit oder Ahnlichkeit der 
kórperlichen Merkmale ais Beweis fiir die genetische Zusammengehbrigkeit 
ihrer Trager aufgefaBt werden darf (vgl. S. 9—11), doch muB die Móglichkeit 
von Konvergenzen zugegeben und im einzelnen Falle gepriift werden.

Jedes MaB muB innerhalb einer relativ einheitlichen Gruppe in bestimm- 
ter Korrelation zu anderen MaBen stehen, so daB Variationen des einen 
MaBes bestimmte Variationen des anderen entsprechen. Je enger diese 
Korrelation, desto genauer erkennen wir die Variationen innerhalb einer 
Gruppe, um so gróBer ist der klassifikatorische Wert des betreffenden MaBes. 
Alle Teile eines Organismus stehen in einem gegenseitigen Abhangigkeits- 
verhaltnis. Das Individuum ist ein Unteilbares (individum = unteilbar) 
(Rautmann 1923).

Vorzuziehen sind stets solche Messungen, die von anatomisch festen 
Punkten ausgehen und MaximalmaBe darstellen. So bilden bei langen 
Knochen die Knochenenden die natiirlichen Ausgangspunkte der Messung.

Brauchbare Resultate ergeben nur solche Messungen, die nach facli- 
mannischer Anleitung und Ubung von verschiedenen Beobachtern absolut 
gleich ausgefiihrt werden, so daB der mógliche individuelle Fehler auBer 
Betracht gelassen werden kann.

Die Messungen am Lebenden haben sich auf das praktisch Erreichbare 
zu beschranken; MaBe, die AnstoB erregen, sind zu vermeiden. Aus prak- 
tischen Griinden ist es auch wichtig, nur solche MaBe einzufiihren, dereń 
Abnahme nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, da fiir die Losung der meisten 
anthropologischen Fragen Massenuntersuchungen notwendig sind.

Soviel ais móglich soli bei allen Messungen darauf Riicksicht genommen 
werden. daB die MaBe einen Vergleich des Lebenden mit dem Skelet zu- 
lassen. Wo durch die Hautbedeckung Unterschiede bedingt sind, miissen 
Umrechnungskoeffizienten festgestellt werden.

Technische Verschiedenheiten. In den den einzelnen Abschnitten 
dieses Buches vorangestellten technischen Anleitungen sind jeweils die MaBe 
aufgezahlt und beschrieben, die in dem betreffenden Kapitel behandelt 
werden. Die Beschreibung der MeBtechnik erscheint vielleicht etwas breit, 
aber die Erfahrung hat gelehrt, daB man moglichst wenig der persónlichen 
Initiative und Auslegung iiberlassen darf, wenn ein genaues und gleicli- 
fórmiges Arbeiten erreicht werden soli. Wo, wie in der Anthropometrie, 
infolge mangelhafter Schulung und grober Empirie noch so unklare Yor
stellungen und so viele MiBverstandnisse bestehen, kann nur von einer 
griindlichen Behandlung des Stoffes eine Besserung erwartet werden. Dazu 
kommt, daB heute leider noch groBe Yerschiedenheiten in der Technik vor- 
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handen sind, die bei vergleichenden Studien unbedingt beriicksichtigt 
werden mussen. Es muBten daher bei jedem Mafi audi die gebrauchlichsten 
Varianten angegeben werden, die zum Teil yielleicht veraltet sind, aber bei 
wertyollen Untersuchungen Anwendung gefunden haben.

Um die Technik móglichst iibersichtlich zu gestalten, wurde jedes 
MaB mit einer Nummer yersehen. Sich sehr nahe stehende Mafie, sowie 
solche von sekundarer Bedeutung erhielten eine kleine Ordnungszahl an- 
gefiigt, wahrend reine Varianten durch angehangte Buclistaben charakte- 
risiert wurden. Es wird in kiinftigen Publikationen daher eine ausfiihrliche 
Beschreibung der Technik nicht mehr notwendig sein, da eine Aufzahlung 
der Nummern geniigt, um den Leser iiber die gewahlten Mafie zu orientieren. 
Vollstandig neue Messungen konnen an geeigneter Stelle durch Anbringung 
neuer Ordnungszahlen zu den bereits yorhandenen Ziffern hinzugefiigt 
werden.

Die aufgestellten und empfohlenen Mafie sollen ferner kein starres, 
unabanderliches Mefischema darstellen, sondern dasselbe enthalt eben nur 
an erster Stelle diejenigen Mafie, die sich bisher aus yerschiedenen Griinden 
ais die geeignetsten zur Charakteristik gewisser menschlicher Formyerhalt- 

nisse erwiesen 
haben. Es liegt 
im Interesse 
der Wissen
schaft, daB 
diese Mafie
móglichst all- 
gemein ange-

____________ i____________________ :______________ nommen und

den, damit die Resultate der einzelnen Untersucher yergleichbar werden. 
Dariiber hinaus wird aber jede Untersuchung besondere Anforderungen 
stellen, hinsichtlich derer dem einzelnen Arbeiter grófite Freiheit gelassen 
werden mufi. Nur die Forderung ist allerdings aufzustellen, daB jedes 
neu eingefiihrte MaB in seinem Modus procedendi genau beschrieben und 
nach der Seite seiner Notwendigkeit und Brauchbarkeit hin begriindet 
werde. Die Reihenfolge der Mafie in der technischen Anleitung entspricht 
praktischen Griinden (vgl. S. 67).

Art der Mafie. Die quantitativen Merkmale des menschlichen Kórpers 
sind zunachst absolute oder Grófienmerkmale. In erster Linie kommen 
lineare Mafie in Betracht, die wieder in direkt geradlinige, in projektiyisch 
geradlinige (Sehnen) und in Kurven (Bogen) zerfallen. Unter einem direkten 
MaB yersteht man die kiirzeste Entfernung zweier Mefipunkte yoneinander, 
unter einem projektivischen MaB dagegen die kiirzeste Entfernung der 
senkrechten Projektion zweier Punkte auf einer bestimmten Ebene (Fig. 11).

Da im menschlichen Kórper viele Mafie teils direkt, d. li. ohne Riicksicht 
auf eine Ebene, teils projektiyisch genommen werden konnen, und da die- 
selben meistens yerschieden und daher nicht yergleichbar sind, so ist bei 
jedem Mafie stets anzugeben, auf welche Weise es genommen wurde.

Die am Kórper festzustellenden Kurven sind meist Konvexitaten 
yerschiedener Lange, ferner Umfange und nur seltener Konkavitaten. Die 
Gewichtsbestimmung spielt sowohl beim ganzen Kórper ais bei einzelnen 
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Organen eine Rolle; Flachen- und Volumessungen sind bis jetzt nur in be- 
schranktem Mafie und nur in der Morphologie zur Ausfiihrung gelangt.

Jedes Mafi, d. h. jedes Grófiennierkmal, kann nur mit einer relativen 
Genauigkeit bestimmt werden, und zwar hangt die GroBe des Beobachtungs- 
fehlers bei jeder Messung von der Genauigkeit des Instrumentes, der Be- 
obachtungsgabe und Schulung des Untersuchers und der morphologischen 
Beschaffenheit des Objektes selbst ab. Fiir einige Mafie des Kopfes und 
Schadels sind die zulassigen wahrscheinlichen Beobachtungsfehler an den 
entsprechenden Stellen dieses Buches angegeben.

Wichtiger noch ais die absoluten sind die relativen oder Formmerkmale, 
die in Winkeln und Indices bestehen. Die ersteren kommen nur fiir be- 
stimmte Kórperteile in Betracht, die letzteren finden eine mannigfache 
Verwendung. Ausfiihrliches dariiber S. 69.

Orientierung: Terminologie. Um eine einheitliche Terminologie 
in der Mefitechnik zu gewinnen, ist es notwendig, von der aufrechten Kórper- 
haltung des Menschen auszugehen. Danach unterscheidet man drei Di- 
mensionen oder Ausdehnungen: eine vertikale, eine sagittale und eine 
transversale. Es lassen sich ferner nach diesen Dimensionen verschiedene 
Ebenen, die rechtwinklig aufeinander stehen miissen, sowohl durch den 
ganzen Kórper wie durch einzelne Teile desselben legen. So spricht man von 
Horizontal-, Frontal- und Sagittalebenen; unter den letzteren ist die Median- 
sagittalebene, auch schlechthin Medianebene genannt, die wichtigste, da 
sie den Kórper in zwei bilateral symmetrische Teile trennt.

Bei den Mafien wird die vertikale Ausdehnung ais Hohe, die ho- 
rizontal-transversale ais Breite, und die horizontal-sagittale ais 
Lange, in einigen Fallen auch ais Tiefe bezeichnet. Sollen Verwirrungen 
yermieden werden, so wird man strenge an diesen Bezeichnungen festhalten 
miissen. Nur fiir die Extremitaten, fiir einzelne isolierte Teile wie die Ohr- 
muschel und die inneren Organe, ist der Sprachgebrauch davon abgewichen; 
hier sind auch MiBverstandnisse viel weniger móglich.

Was die Bezeichnung der Lageverhaltnisse der einzelnen Organe oder 
Organteile zueinander bezw. zur Hauptachse des Kórpers anlangt, so bediene 
man sich der iiblichen anatomischen Termini.

Zur eigentlichen Orientierung des Kórpers dient die Haupt- oder Prin- 
zipalachse, die der Langenausdehnung des Rumpfes entspricht und die beim 
aufrecht stehenden oder gestreckt liegenden Menschen mit der Hauptachse 
der unteren Extremitat zusammenfallt. Die Lagę gegen den vorderen bezw. 
oberen Abschnitt des Rumpfes wird ais kranial (rostral), diejenige gegen das 
hintere bezw. untere Ende ais kaudal bezeichnet. Legt man durch die Haupt
achse die Medianebene, so beniitzt man beim Menschen wie bei allen bilateral 
gebauten Tieren zur relativen Lagebezeichnung fiir die nahen Teile den 
Terminus medial, fiir die ferneren lateral, im speziellen dextral = rechts- 
warts und sinistral = linkswarts. Um die relative Beziehung zur kranio- 
kaudalen Prinzipalachse auszudriicken, yerwendet man die Termini pro- 
ximal = naher der Hauptachse und distal = entfernter der Hauptachse. 
Diese Ausdriicke sind also nicht fiir die einzelnen Abschnitte der Extremi- 
taten, sondern auch fiir die rings um die Hauptachse des Kórpers oder eines 
Organes liegenden Regionen verwendbar.

Beschreibung. Auch die qualitativen Merkmale bediirfen einer 
genaueren Prazision ais dies bisher iiblich war, denn gerade bei ihrer Be- 
urteilung spielt die natiirliche Veranlagung und Schulung eine wichtige 
Rolle, so daB man hier mit einem grófieren subjektiven Beobachtungsfehler 
rechnen muB ais bei den metrischen Aufnahmen. Eine gróBere Sicherheit
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kann nur durch die Aufstellung von Schemata erreicht werden, welche die 
Variationen eines einzelnen Merkmals in bestimmten Abstufungen wieder- 
geben und die Beschreibung so prazisieren, daB sie von der individuellen 
Auffassung moglichst unabhangig wird. Werden die einzelnen Stufen eines 
Schemas in steigender Entwicklung mit fortlaufenden Nummern bezeichnet, 
so kann man auch die deskriptiven Merkmale der rechnerischen Verarbeitung 
zuganglich machen. Addiert man z. B. die Nummern eines Schemas, die in 
einer Individualreihe festgestellt wurden, und dividiert durch die Anzahl 
der Falle, dann erhalt man eine dem arithmetischen Mittel entsprechende 
mittlere Entwicklungsstufe, die das betreffende Merkmal in der untersuchten 
Gruppe besitzt.

Das Beobachtungsblatt. Die metrischen und deskriptiven Auf
nahmen werden in sogenannte Beobachtungsblatter eingetragen. Die friiher 
gebrauchliche Methode, Massentabellen anzulegen, d. h. die MaBe von 
mehreren Individuen in die vorgezeichneten Rubriken eines einzelnen Blattes 
einzutragen, hat sich nicht bewahrt und ist hóchstens fur Spezialunter- 
suchungen, die nur weniger MaBe bediirfen, zu empfehlen. Bei allen groBeren 
Erhebungen beniitze man Individualbeobachtungsblatter, die also 
stets nur die Aufnahme eines Individuums enthalten. Die Verwendung 
solcher Einzelblatter ist deshalb so vorteilhaft, weil dieselben zum Zwecke 
des spateren Studiums und der rechnerischen Verarbeitung nach den ver- 
schiedensten Gesichtspunkten wie Alter, Geschlecht, soziale Stellung usw. 
gruppiert werden konnen. Dieser praktische Grund erfordert auch eine 
bestimmte Anordnung. Zunachst ist die metrische von der deskriptiven 
Aufnahme getrennt zu behandeln. Ferner miissen alle MaBzahlen an die 
oberen und unteren Rander des Beobachtungsblattes zu stehen kommen, 
um die spateren Berechnungen zu erleichtern. Zu letzterem Zwecke werden 
alle Beobachtungsblatter derart iibereinander gelegt, daB nur noch die 
MaBzahlenreihen frei bleiben, wodurch dann die gleichen MaBe samtlicher 
Individuen in senkrechten Kolonnen untereinander zu stehen kommen. 
Man achte daher schon beim Einschreiben der MaBe darauf, daB die Dezi- 
malen in gleichmaBigen Abstanden aufgeschrieben werden, da sonst das 
Addieren der Zahlenreihen erschwert wird1). Alle MaBe sollen auf Millimeter 
genau abgelesen und in das Beobachtungsblatt eingetragen werden ■).

1) A. Kaufmann (1913, S. 404) erwahnt, daB nach dem Vorgang von Stscherbina 
ahnlich angeordnete Ziihlkarten in der russischen statistischen Praxis yerbreitet sind.

2) Die in England leider immer noch haufig gebrauchliche riickstandige Verwendung 
von FuB, Zoll, bzw. Unze erschwert die yergleichende Benutzung englischer Arbeiten 
auBerordentlich. Eine Umrechnungstabelle findet sich bei Welcker 1866, Arch. 
Anthrop. I, S. 269.

3) Diese Beobachtungsblatter konnen in beliebiger Anzahl durch den Verlag dieses 
Buches oder durch dessen Yermittlung bezogen werden.

Muster solcher Beobachtungsblatter, die alle nach demselben Prinzip 
und in gleicher GroBe (400 mm: 265 mm) angelegt werden sollten, sind 
diesem Buche beigegeben1 2 3). Sie beruhen auf einer vieljahrigen Erfahrung 
und enthalten eine empfehlenswerte Auswahl der in der Technik erwahnten 
MaBe unter den entsprechenden Nummern; Umanderungen der letzteren 
gestatten die Aufnahme von Varianten, wahrend in die leeren Kolonnen 
weitere MaBe eingetragen werden konnen. (Vergl S. 121.)

Eine Beschrankung der Messungen ist schon aus praktischen Griinden 
geboten. Ferner verdecken zu viele MaBe nur das Wesentliche des Kbrper- 
baues; denn der menschliche Kbrper ist kein Kristall, zu dessen Form- 
bestimmung komplizierte Messungen und Berechnungen notig sind, sondern 
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ein auf dem Wege einer langen stammesgeschichtlichen Entwicklung ge- 
wordener Organismus, der eine wunderbare Plastizitat besitzt.

Die Reihenfolge, d. h. die Anordnung der Mafie auf den Beobachtungs- 
blattern ist so getroffen worden, daB die einer gleichen Kategorie angehórigen 
Mafie beisammen stehen, daB die topographisch benachbarten Mafie sich 
kontinuierlich folgen und dafi im Interesse der Zeitersparnis ein wiederholter 
Wechsel der Instrumente yermieden wird. Das gleiche strebt v. Eickstedt 
in seiner Mafitafel (1926) an, auf die aber trotz yieler Yorteile hier nicht 
naher eingegangen wird, weil sie in einigen Punkten noch yerbesserungs- 
bediirftig erscheint. Es ist daher vorteilhaft, die angegebene Reihen
folge bei den metrischen Aufnahmen ein fiir allemal beizubehalten. 
Die durch Berechnung zu gewinnenden Mafie und die Indices sind durch 
ein bestimmtes Zeichen kenntlich gemacht. Ob samtliche auf dem Be- 
obachtungsblatt enthaltenen Messungen ausgefiihrt werden konnen, hangt 
meist von aufieren Umstanden ab. In vielen Fallen wird man sich mit einer 
engeren Auswahl begniigen mussen, zu welchem Zwecke die allerwichtigsten 
und notwendigsten Mafie durch einen schwarzen Strich kenntlich gemacht 
sind. Kann eine Messung nicht durchgefiihrt werden, oder bestehen Zweifel 
in die Richtigkeit einer gewonnenen Zahl, so ist sie mit einem Fragezeichen 
zu versehen, um sie bei der Berechnung eventuell ausschliefien zu konnen. 
Man vergesse nie, dafi der Begriff des Messens den 
Begriff der Genauigkeit einschliefit. Je geringer die ab- 
solute GróBe eines Mafies, um so gewissenhafter mufi die Messung 
ausgefiihrt werden. Man lasse sich iibrigens stets geniigend Zeit zur Messung, 
da nur in Ruhe und in nicht ermiidetem Zustand zuverlassige Resultate 
zu erzielen sind.

DaB nur solche Zahlen wissenschaftlich yerwertet werden diirfen, die 
von geiibten und nicht voreingenommenen Beobachtern herriihren, ist 
selbstverstandlich. Um die unbedingt notwendige Ubung zu erreichen, 
kontrolliere man seine Messungen wiederholt und zu yerschiedenen Zeiten 
an den gleichen Indiyiduen bezw. Objekten und yersuche seinen persónlichen 
Fehler kennen zu lernen. In jedem Fali sind zur Erlernung der anthro- 
pologischen Technik praktische Studien unter fachmannischer Leitung 
unerlafilich; die Beschreibung der einzelnen Messungen kann das praktische 
Arbeiten wohl unterstiitzen, aber niemals ersetzen. Nicht auf die Kenntnis, 
sondern auf die richtige Handhabung der Methoden und Instrumente kommt 
es an.

IV. Statistisehe Methoden x).
Zweck anthropologischer Untersuchungen. Die anthropo

logische Untersuchung bezweckt die móglichst genaue Feststellung der 
quantitativen und qualitativen Merkmale des menschlichen Kórpers, ihrer 
gegenseitigen Beziehungen und ihrer Abhangigkeit von yerschiedenen 
inneren und aufieren Faktoren, z. B. Alter, Geschlecht und Umwelt. Die Unter
suchung selbst hat an den einzelnen Indiyiduen anzugreifen, aber ihr letztes 
Ziel ist nicht die Kenntnis des Individuum, sondern der morphologischen 
Gruppen und dereń Stellung zueinander. Wenn auch die neueren Anwen- 
dungsgebiete der Anthropologie (Familienkunde, Eugenik, padagogische 
Anthropologie, Sozialanthropologie usw.) das Einzelwesen starker beriick- 
sichtigen ais friihere Zeiten, so mufi es doch zur Gewinnung von Bewertungs-

t) Der Abschnitt „IV. Statistisehe Methoden" wurde von A. Huth in engster An- 
lehnung an das MARTiNSche Yorbild neu bearbeitet.

5* 
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maBstaben immer wieder in Beziehung gesetzt werden zu der betreffenden 
morphologischen Gruppe.

Notwendigkeit statistischer Methoden. Zu diesem Zweck 
miissen die gesammelten Materialien sachgemaB recłinerisch verarbeitet 
und graphisch dargestellt werden. Allein die statistischen Methoden liefern 
die geeigneten Daten (Żabien, Parameter) zur Charakterisierung der ein
zelnen Aggregate und ihrer gegenseitigen Beziehungen1). Da aber nun alle 
diese Parameter von den zufalligen MerkmalgróBen der untersuchten Ein- 
heiten (Indiyiduen) abhangig sind, so wird der Berechnung derselben die 
Wahrscheinlichkeitsrechnung zugrunde gelegt. Ihre genaue mathematische 
Begriindung fiillt in das Gebiet der hóheren Mathematik, ihre praktische 
Anwendung aber ist jedem móglich, der eine gute Kenntnis der elementaren 
Grundbegriffe besitzt.

1) Es darf nicht unerwahnt bleiben, daB sich rein rechnerisch Differenzen zweier 
Gruppen ergeben kónnen, die in Wirklichkeit nicht bestehen und die nur durch die Zusam
mensetzung der einzelnen Gruppen, d. h. durch eine verschiedene Auslese bedingt sind. 
Je umfangreicher und je homogener die Gruppen sind, desto seltener wird man einer der- 
artigen Tiiuschung unterliegen.

2) Der erste Index (Verhaltnis der Schadelbreite zur Schadellange) wurde im Jahre 
1842 von Anders Retzius in die Anthropologie eingefiihrt.

Die anthropologische Statistik ist ihrem Wesen nach Variationsforschung 
und bedient sich daher der Methoden der KollektivmaBlehre. Fechnek 
(1897) yersteht unter einem Kollektivgegenstand einen Gegenstand, der 
„aus unbestimmt vielen nach Zufall variierenden Exemplaren besteht, die 
durch einen Art- oder Gattungsbegriff zusammengehalten werden11. Dies 
trifft auf anthropologische Untersuchungsobjekte zu. Die Verwendung der 
statistischen Methode muB aber stets eine sinngemaBe sein, denn sie liefert 
an sich nur mathematische GesetzmaBigkeiten und Zusammenhange, die 
biologisch die mannigfachsten Deutungen zulassen.

Bedeutung graphischer Darstellungen. Es ist von groBer 
Wichtigkeit, die aus einer anthropologischen Untersuchung gewonnenen 
Resultate graphisch darzustellen, weil eine solche Darstellung in der Regel 
das Resultat mit einem einzigen Blick iiberschauen laBt. Die graphischen 
Methoden empfehlen sich also nicht nur fiir den Arbeitenden selbst, um einen 
Einblick in die Zusammensetzung seines Materials zu bekommen, sondern 
auch fiir die Veróffentlichung der Arbeit, um anderen in ubersichtlicher 
Form die Resultate mitzuteilen.

1. Das einzelne lndividuum.

a) Bereehnungsmethoden.
Relative Merkmale. Die yerschiedenen an den Indiyiduen zu 

gewinnenden quantitativen und qualitativen Merkmale sind oben S. 67 
bereits behandelt worden. Die relativen oder Formmerkmale bediirfen aber 
noch einer weiteren Betrachtung.

Gewinnung von Indices. Die absoluten Zahlen, die man durch 
' die Messung erhalt, sind abhangig von der allgemeinen GróBenentwicklung 

der untersuchten Objekte und haben daher ais solche nur eine beschrankte 
Bedeutung. Ferner geben diese Werte auch keine Vorstellung von der 
allgemeinen Form einer Flachę oder eines Kórpers, da sie nur die Ausdehnung 
nach einer Raumdimension zum Ausdruck bringen. Infolgedessen setzt 
man die einzelnen Dimensionen eines Kórpers zueinander in Beziehung, 
indem man aus je zwei Zahlen eine Verhaltniszahl (Index) berechnet1 2). 
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In der Regel wird, um móglichst Indices unter 100 zu erhalten, das grófiere 
MaB = 100 gesetzt, d. h. das kleinere MaB in Prozenten des gróBeren aus- 
gedriickt. Will man also das Verhaltnis eines kleineren MaBes k zu einem 
gróBeren Mafie g berechnen, so multipliziert man k mit 100 und diyidiert 
durch g. Der Quotient ist der gesuchte Index.

g
Ubertragen auf zwei Dimensionen des Kopfes lautet die Formel:

Bedeutung der Indices. Solche Verhaltniszahlen sind nur aus 
gleichartigen MaBen zu gewinnen; am gebrauchlichsten sind diejenigen, 
die zwei gerade Linien, zwei Kurven oder eine Kurve und eine Gerade in 
Beziehung bringen. Zwei rechtwinklig aufeinander stehende Geraden geben 
nattirlich nur die Vorstellung der Ausdehnung einer Flachę (nicht eines 
Kórpers) und sie lassen die Kontur der Flachę, die zwischen den vier MeB- 
punkten gelegen ist, ganz auBer Betracht. Dies wird vielfach iibersehen. 
Schadel von gleichem Langenbreitenindex konnen z. B. auch schon deshalb 
verschiedene Konturform haben, weil die Lagę der gróBten Breite eine sehr 
verschiedene sein kann (Sergi, Frassetto). Oft kann man aber durch eine 
Kombination zweier Indices weiteres leisten. So gibt ein Vergleich des Langen- 
breitenindex mit dem trans versalenFrontalindex schon eine bessere Vorstellung 
von der Form des Schadels in der Norma verticalis ais dies der Langenbreiten- 
index allein zu geben imstande ist. Ebensowenig sagt ein Vergleich zwischen 
Kurve und zugehóriger Sehne etwas iiber die A r t der Kriimmung aus, wenn 
es sich wie beim menschlichen Kórper um unregelmaBige Kurven handelt, 
sondern nur annahernd iiber die GróBe der Kriimmung. Da jeder Index 
durch die absolute GróBe beider Mafie beeinfluBt wird, so bleibt aber auch 
die Kenntnis der absoluten Żabien wichtig, weil wir nur durch diese erfahren 
konnen, welches MaB im individuellen Fali den gróBeren Ausschlag gegeben 
hat. Beim Langenbreitenindex z. B. unterliegt die ais MaBeinheit gewahlte 
Schadellange selbst groBer Schwankung. Das absolute MaB der Lange 
beeinfluBt aber dereń Verhalten zur Breite. Darum sind Indices unter- 
einander nur yergleichbar, wenn sie der gleichen Langenklasse angehóren - 
oder es muB eine Korrektur auf ein festes LangenmaB (z. B. die mittlere 
Lange einer Gruppe) yorgenommen werden. (Johannsen A. f. R. 07.4. S. 182).

Indices aus MaBen verschiedener Potenz. Es ist selbstver- 
standlich, daB nur Indices aus Werten derselben Potenz gebildet werden 
diirfen. Soli ausnahmsweise eine Beziehung zwischen zwei MaBen ver- 
schiedener Dimensionen ausgedriickt werden, dann sind die Mafie vorher 
auf dieselbe Potenz zu bringen. Beispielsweise móchte man yielfach das 
Kórpergewicht, das fiir das nicht bestimmbare Kórperyolumen, also fiir ein 
dreidimensionales MaB, eintritt, vergleichen mit der KórpergróBe oder mit 
dem Brustumfang, also mit eindimensionalen MaBen. Bei einem derartigen 
Vergleich muB man entweder die dritte Wurzel aus dem Kórpergewicht 
ziehen, wie es Livi getan hat, oder aber die KórpergróBe in die dritte Potenz 
erheben, wie es von Rohrer vorgeschlagen wurde. Alle empirisch gewon- 
nenen Indices, die dieser Forderung der Dimensionsgleichheit nicht ent- 
sprechen, konnen nur ais mehr oder weniger praktische Notbehelfe ange- 
sehen werden; fiir ernste Forschung kommen sie nicht in Betracht. Hierher 
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gehórt z. B. der Konstitutionsindex von Pignet, der cni und kg addiert! 
(Vergl. auch Lehrbuch S. 175).

Indexfehler. Da der Wert der individuellen Indices in hohem MaBe 
von der GroBe des Beobachtungsfehlers abhangig ist, und da kleine Anderun- 
gen in den absoluten Zahlen den Index schon um Einheiten verschieben 
konnen, so tauscht die Bereehnung einer oder mehrerer Dezimalen nur eine 
Genauigkeit vor, die in Wirklichkeit gar nicht besteht. Eine Entscheidung 
dariiber, ob eine Dezimale anzugeben ist, gibt die Beriicksichtigung des 
wahrscheinlichen Beobachtungsfehlers, d. h. desjenigen Fehlers, innerhalb 
dessen Grenzen bei mehrmals wiederholten Messungen sich die Halfte der 
Messungsresultate befindet. Zur Bereehnung dieses Beobachtungsfehlers 
E(I) des Index

, _ a \ 100 
1_ b

oder kurz des Indexfehlers besitzen wir die Formel:
E(I) = + 100 V«2b2+J2a2

b2
wobei E(a) = ± a und E(b) = ± |3 die wahrscheinlichen Beobachtungsfehler 
zweier MaBe a und b darstellen (Poniatowski).

Rechenbeispiel. Bei einem 12jahrigen Miinchener Knaben (Yater 
Altbayer, Mutter Frankin) ergab sich

grbBte Kopfbreite a = 156 mm
grbBte Kopflange b = 177 mm.

Jedes MaB wurde lOmal genommen und dabei ein wahrscheinlicher Be
obachtungsfehler a = 0,4 mm bei der gróBten Kopfbreite und ein wahr
scheinlicher Beobachtungsfehler p = 0,6 mm bei der groBten Kopflange 

gefunden. Der Langenbreitenindex ist dann 88,136.
Der Indexfehler bctragt

■ ]00-V63M772 + Oy2’.1562 , 100-V50f2,T+ 8760,8
W + 17?2 - 17?2

100-V13773,4
1772 + 0,37461.

Der wahre Index liegt also zwischen den Grenzen 88,136 — 0,375 = 87,761 
und 88,136 + 0,375 = 88,511.

Tnfolgedessen hat es keinen Sinn, mehr ais eine Dezimalstelle anzugeben; 
es ist vielmehr empfehlenswerter, uberhaupt jede Dezimale wegzulassen. 
Mit der Bezeichnung Langenbreitenindex = 88 ist ein Wert, der zwischen 
87,8 und 88,5 schwanken kann, genau genug festgelegt.

Genauigkeitsfehler. Da bei der vorhandenen Yariationsbreite der 
einzelnen MaBe die einzelnen mittleren wahrscheinlichen Indexfehler ein 
und desselben Index verhaltnismaBig nur sehr wenig variieren, so berechnet 
man aus diesen einen arithmetischen Mittelwert, der ais Genauigkeits
fehler (G) bezeichnet wird. Diese Genauigkeitsfehler sind (nach Berech
nungen von Poniatowski) bei denjenigen Indices der Technik, dereń nor- 
male Variationsbreite heute schon annahernd bekannt ist, angegeben.

Dezimalen beim Index. Ais Regel fur das Schreiben der indivi- 
duellen Indices gilt das Folgende. Betragt der Genauigkeitsfehler mehr ais 
5 Einheiten einer Dezimalstelle, so wird die erste ungenaue Stelle zur voran- 
gehenden genauen abgerundet, wenn der Genauigkeitsfehler dagegen we- 
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niger ais 5 Einheiten einer Dezimalstelle betragt, ist auch diese erste unge- 
naue Stelle anzugeben (Poniatowski). Will man, ohne Riicksicht auf 
Genauigkeitsfehler, besonders bei ausgedehnteren Berechnungen alle Dezi- 
malen wegfallen lassen, so schlage man die Zahlen bis einschlieBlich 0,499 
zur vorhergehenden, diejenigen von 0,500 ab zur nachfolgenden Index- 
einheit. Wenn nicht ganz besondere Griinde vorliegen, wird man besonders 
bei Massenuntersuchungen den Genauigkeitsfehler stets unberiicksichtigt 
lassen und auf alle Dezimalen verzichten.

Einteilung der Indices. Die Mehrzahl der in der Anthropologie 
gebrauchlichen Indices ist nach dem Yorgange Brocas in drei Gruppen 
geteilt worden, von denen die mittlere ein mittleres Yerhaltnis beider Maile 
zu einander, die beiden andern aber die Extreme darstellen. Diese drei 
Klassen sind von Broca ais mikrosem (klein), mesosem (mittel), und me- 
gasem (groB) bezeichnet worden, doch hat man im Laufe der Zeit fiir die 
einzelnen Indices besondere bezeichnendere Terminologien geschaffen. 
Gelegentlich sind diese Gruppen auch noch in Untergruppen zerlegt worden. 
Der Umfang der einzelnen Klassen ist nach der Variabilitat des Index ein 
verschiedener und die Festsetzung der Klassengrenzen stets eine mehr oder 
weniger willkiirliche. Die Termini der Klassen haben das Verhaltnis dem 
Erfahrungseindruck entsprechend zu charakterisieren, d. h. es darf z. B. 
nicht eine Form hoch genannt werden, wie es geschehenist, die dem Eindruck 
nach eher niedrig ist.

Kritik der Indexeinteilung. Eine jede Indexeinteilung bedingt 
also kiinstliche, d. h. willkiirliche Einschnitte und Grenzen. wahrend die 
Formen sich langsam und stetig andern; sie stórt den FluB der allmahlichen 
Formiibergange, schafft Kontraste, die in Wirklichkeit nicht bestehen, und 
hat daher keinen eigentlichen systematischen Wert. Infolgedessen dient 
die Gruppenbezeichnung (Terminus) nur zur allgemeinen Orientierung, 
sie geniigt aber nicht zur Charakterisierung, sondern es ist in erster Linie 
stets der Indexwert ais solcher zu beriicksichtigen. Wo es sich um Grenz- 
werte handelt, sind die sprachlichen Ausdriicke der Klassentermini, weil 
irreleitend, iiberhaupt zu verwerfenx).

Proportionen. In gleicher Weise erfolgt die Berechnung der Pro- 
portionen, durch welche das Verhaltnis eines Teiles zum Ganzen zum 
Ausdruck gebracht wird. Ais YergleichsgróBe wird am haufigsten die Kór- 
pergróBe gewahlt, d. h. diese = 100 gesetzt und in ihr irgend eine Korper- 
dimension ausgedriickt. So spricht man dann von einer relativen Armlange, 
relativen Rumpflange usw. Es miissen also zur Berechnung solcher Pro
portionen die EinzelmaBe durch das MaB der KorpergroBe dividiert werden. 
Da die KorpergroBe aber ein komplexes MaB ist, auf dessen absoluten Wert 
die Langenentwicklung der unteren Extremitat einen groBen EinfluB ausiibt, 
ist es zweckmaBig, besonders wo es sich um relative Entwicklung einzelner 
Dimensionen des Rumpfes (Umfang, Durchmesser) oder um.die Massenent- 
wicklung innerer Organe handelt, auch die Stammlange (Sitzhohe) oder 
noch besser die Lange der vorderen Rumpfwand ais VergleichsmaB heranzu- 
ziehen, d. h. die einzelnen Dimensionen in Prozenten einer dieser beiden

1) Poniatowski (1911) hat gezeigt, zu welchen Tritgschlussen die Anwendung der 
Indexklassifikation auf Mittelwerte fuhren kann. Er verlangt daher die ganzliche Abschaf- 
fung dieser Einteilungen und empfiehlt, die bisherigen Termini nur zu gebrauchen, um 
gewisse Richtungen zu bezeichnen, also ganz in dem Sinne, in welchem Anders Retzius von 
Dolichokephalie und Brachykephalie gesprochen hatte. Dieser sehr berechtigte Vorschlag 
kann aber erst befolgt werden, wenn die neueren biometrischen Methoden sich in der 
Anthropologie Bahn gebrochen haben.



72 AUgemeiner Teil.

Langen auszudriicken. In gleicher Weise konnen GesichtsmaBe in Prozenten 
der ganzen Gesichtshóhe ausgedriickt werden, Teile der Extremitaten in 
Prozenten der ganzen Extremitat usw. Neuerdings gebraucht man auch 
kombinierte Indices, z. B. das Verhaltnis der mittleren Rumpfbreite zur 
KórpergróBe. also

Akromien- + Beckenbreite
2 ■ KórpergróBe

oder das Verhaltnis der mittleren Stammbreite zur KórpergróBe. also 
Akromien- + Hiiftbreite

2 ■ KórpergróBe
Rechenbeispiel. Bei einem 12jahrigen Miinchener Knaben ergab 

die Messung folgende Zahlen:
KórpergróBe........................................... 148,0
Stammlange............................................. 72,9
Lange der vorderen Rumpfwand . . . 40,4
Armlange................................................. 67,9
Spannweite...............................................153,4
Beinlange................................................. 83,4
Akromienbreite......................................... 31,6
Beckenbreite............................................. 23,7
Hiiftbreite................................................. 26,6
Brustumfang bei ruhigem Atmen. . . 70,5
Transversaler Brustdurchmesser . . . 23,1
Sagittaler Brustdurchmesser...................16,6
Morphologische Gesichtshóhe................... 10,7
Hóhe der Nase...................................... 5,1
Ilandlange................................................. 15,5

Aus diesen Angaben lassen sich unter anderem folgende Verhaltniszahlen 
berechnen:

a) Relative MaBe1):

1) Wenn nicht ausdriicklich etwas anderes bemerkt ist, gelten relatiye MaBe immer 
relatiy zur KórpergróBe.

Relative Stammlange.....................................................................49,3
Relative Lange der vorderen Rumpfwand.................................. 27,3
Relative Armlange........................................................................ 45,9
Relative Spannweite.................................................................... 103,8
Relative Beinlange...................... 56,3
Relatiyer Brustumfang bei ruhigem Atmen.............................. 47,6 usw.

b) in Prozenten der Stammlange:
Lange der vorderen Rumpfwand in Prozenten der Stammlange

c) in Prozenten der Lange der vorderen Rumpfwand 
(kurz ais Rumpflange bezeichnet)'

Armlange in Prozenten der Rumpflange............................... 168,0
Beinlange in Prozenten der Rumpflange............................... 206,2
Brustumfang bei ruhigem Atmen in Prozenten der Rumpflange 174,4 
Transyersaler Brustdurchmesser in Prozenten der Rumpflange ” n 
Sagittaler Brustdurchmesser in Prozenten der Rumpflange . 
Akromienbreite in Prozenten der Rumpflange.......................
Beckenbreite in Prozenten der Rumpflange...........................

d) Teile in Prozenten des Ganzen ausgedriickt:
Hóhe der Nase in Prozenten der morphologischen Gesichtshóhe 
Handlange in Prozenten der Armlange...................................

e) Kombinierte Indices:
Verhaltnis der mittleren Rumpfbreite zur KórpergróBe. . . 
Yerhaltnis der mittleren Stammbreite zur KórpergróBe. . .

55,5 usw.

. 206,2

57.2
41,1
78.3
58,7 usw.

47,7
22,9

18.7
19.7

usw.

usw.
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Rechenhilfen. Zur Erleichterung der Ausrechnung von Indices und 
Proportionen bediene man sich des einfachen Rechenschiebers1), der Grell- 
schen Rechentafel, der von Bogdanów nach den Baremes anthropolo- 
giques von Broca veróffentlichten Listen oder der FuRSischen Indextabelle 
(Fischer, Jena). In den beiden letztgenannten Tabellen sind die Nenner 
der Indices in der oberen Horizontalreihe, die Zahler in der vorderen Verti- 
kalreihe aufzusuchen; das beiden Reihen gemeinsame Fach enthalt den 
verlangten Index.

1) Sehr praktisch ist die Handrechenwalze „Loga“ von Daemen-Schmidt in Ziirich, 
die in ihrer Skalenlange einem Rechenschieber von ca. 2 m Lange entspricht. Ein von 
Waterston (1899) konstruierter „Osteometric Index Calculator11 dient demselben Zweck. 
Das Ablesen der Indices diirfte aber ziemlich anstrengend sein. Unter den gróBeren Rechen- 
maschinen ist ;,Odhners Arithmometer" das beste und billigste Modeli. Es wird von der 
Maschinenfabrik W. T. Odhner in St. Petersburg, Tarakanowski Per. N. 4, geliefert. Eine 
ausgezeichnete Rechenmaschine ist die „Brunswiga", System Trinks, Type MR, herge
stellt von der Firma Grimme, Natalis & Co., A.-G., Munchen, HohenzollemstraBe 99. 
— Vergl. auch Pirquet, System der Ernahrung I, S. 64.

2) Eine gute Einfuhrung gibt Auerbach F., 1918, Die graphische Darstellung. 
A. N. u. G. S. 437.

Ruckberechnung der absoluten MaBe aus den relativen. 
Will man nur die relativen KórpermaBe publizieren, so muB mindestens 
immer auch das VergleichsmaB (KórpergróBe, Stammlange oder Lange der 
vorderen Rumpfwand) angegeben werden. Es kann dann jedes absolute 
MaB leicht berechnet werden, es ist namlich:

.. . „ „ Relatives MaB \ absolutes YergleichsmaBAbsolutes Ma 13 —------------------------- ttwa---------------------

graphisch dargestellt werden, dann miissen

b) Graphische Darstellung1 2).

Relative MaBe. Soli das gegenseitige Verhaltnis mehrerer Merkmale 
eines einzigen Individuum 
die verschiedenen Merk
male auf ein und dieselbe 
feste GroBe bezogen sein, 

Fig. 12. Darstellung von MaBen relativ zur KórpergróBe. St. — Stammlange; R. = 
Rumpflange; A. = Armlange; Sp. = Spannweite; B. = Beinlange; Br. = Brustumfang.

Fig. 13. Darstellung von MaBen relativ zur Rumpflange. A. = Armlange; B. = 
Beinlange; Br. = Brustumfang; T. B. = Transversaler Brustdurchmesser; S. B. = Sagittaler 
Brustdurchmesser; Akr. = Akromienbreitef Bek. = Beckenbreite.



74 AUgemeiner TeU.

um untereinander yerglichen werden zu konnen1). Dies ist bei allen rela- 
tiven MaBen der Fali. Man setzt das VergleichsmaB einer Einheitsstrecke 
gleich und stellt alle iibrigen Merkmale im gleichen MaBstabe dar, entweder 
in Saulenform oder ais wagerechte Strecken. Ais Beispiel sei die erste Form 
fiir die 6 oben angefiihrten relatiy zur KórpergróBe berechneten MaBe ge- 
wahlt, die zweite fiir die 7 in Prozenten der Rumpflange angegebenen MaBe1 2).

1) Infolgedessen sind die Methoden von Fi.indeks Petrie (1902), Thomson (1902), 
Hambruch (1906) und Mollison (1910) nicht zu empfehlen. Beim Auftragen der Merkmale 
auf Radien hat man keinen einheitlichen MaBstab fiir oie yerschiedenen Merkmale: es ist 
nicht zulassig, von irgend welchen wiUkurlich angenommenen Werten auszugehen. 1 cm 
bedeutet fiir die Schadellange etwas ganz anderes ais fiir die Schadelbreite oder gar fiir die 
KórpergróBe; eine Indexeinheit beim Langenbreitenindex besagt etwas ganz anderes ais eine 
Einheit beim Alveolarindex usw.

2) Ausdriicklich sei darauf hingewiesen, daB eine Verbindung der Endpunkte der 
aufeinanderfolgenden Saulen bzw. Strecken unzulassig ist, weil es sich ja nicht um all- 
mahliche Veranderungen einer mathematischen Funktion handelt, sondern um yerschiedene 
auf eine YergleichsgróBe bezogene Merkmale.

Absolute MaBe in der Ebene. Aber auch die absoluten MaBe 
konnen in besonderen Fallen zur graphischen Darstellung gelangen; dann

38,5

namlich, wenn es sich um verschiedene Ausdehnungen eines und desselben 
Kórperteiles handelt. Dies ist besonders am Rumpf der Fali: Man setzt 
an die senkrecht aufgetragene Lange der vorderen Rumpfwand oben wag- 
recht nach rechts und links je die halbe Akromialbreite an, unten ebenso 
je die halbe Trochanterbreite (= gróBte Hiiftbreite) und erhalt so ein cha-

Erwachsener (J. Erwachsene $. Achtjahriger <J. 
Fig. 15. Darstellung des Gęsichtsschadels.

rakteristisches Bild der Breitenentwicklung des Rumpfes. (Fig. 14). In ahn- 
licher Weise ist eine Darstellung des Gesichtsschadels móglich; die morpho
logische Gesichtshóhe wird in 4 gleiche Teile zerlegt. Im ersten Viertel tragt 
man nach beiden Seiten je die halbe Unterkieferwinkelbreite ab, im dritten 
Yiertel ebenso je die halbe Jochbogenbreite. Allerdings ist dieses Verfahren
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nicht ganz exakt, weil die Hóhenlage der Gonia und der Zygia individuellen 
Schwankungen unterworfen ist; die Yierteilung der morphologischen Ge- 
sichtshóhe stellt also nur eine Annaherung an die wirklichen Verhaltnisse 
dar (Fig. 15).

Absolute Mafie im Raum. Endlich kónnen noch drei aufeinander 
senkrecht stehende Mafie in Parallelperspektive aufgetragen werden, so daB 
ein Quader entsteht. Diese Darstellung eignet sich beispielsweise fiir den 
Rumpf (Lange der vorderen Rumpfwand, sagittaler und transversaler 
Brustdurchmesser) und fiir den Gehirnschadel (Ohrhóhe des Kopfes, grófite 
Kopflange und grófite Kopfbreite). Es wird auf diese Weise der dem Rumpf 
bezw. dem Gehirnschadel umschriebene Quader gezeichnet (Fig. 16 u. 17).

Fig. 16. Der dem Rumpf umschriebene Quader. (Dieselben Indiyiduen wie in Fig. 14.)

Achtjahriger <J.
(Dieselben Indiyiduen wie in Fig. 15.)

Erwachsener Erwachsene ?.
Fig. 17. Der dem Gehirnschadel umschriebene Quader

2. Die Gruppe.

Die Charakteristik einer Gruppe kann entweder in Bezug auf ein 
Merkmal oder in Bezug auf eine Kombination von Merkmalen erfolgen.

A. Einzelmerkmale.

a) Berechnungsmethoden.
Die Bearbeitung der gesammelten Beobachtungen wird je nach der 

gestellten Aufgabe und dem Zweck der Untersuchung sehr verschieden 
sein miissen, doch handelt es sich dabei immer um eine Zusammenfassung 
der Einzelfalle und um eine statistische Yerarbeitung des gesammelten 
Materialsr).

1) Vgl. dazu Czuber 1921, Collier 1921, Yule, v. Eickstedt 1921.
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Sichtung des Materials. Ais erste Regel gilt, das Materiał zu 
sichten, weil nur Gleichartiges zusammen rechnerisch verarbeitet werden 
darf, wo es sich um die Ermittlung typischer Verhaltnisse oder Durchschnitts- 
werte handelt. So wird man zunachst alle pathologischen Falle ausscheiden. 
DaB in der Anthropologie, wie in jeder Statistik, zur Feststellung irgend- 
welcher Verhaltnisse nicht nur die positiven, sondern auch die negativen 
Verhaltnisse zu beriicksichtigen sind, ist selbstverstandlich. Ferner sind die 
Normalen nach dem Geschlecht zu scheiden und es sind Jugend- und Alters- 
formen von den Individuen mittleren Alters abzutrennen. Die beiden ersten 
Gruppen haben naturlich wieder fiir sich Bedeutung.

Die Bildung von Altersgruppen1). Wo es sich um Wachstums- 
vorgange handelt, wird man die Objekte bzw. Individuen nach Jahrgangen, 
wenn irgend móglich sogar nach kleineren Zeitstufen (Halbjahren oder 
Monaten) gruppieren miissen. Man muB bewuBt unterscheiden zwischen 
Schuljahr, Altersjahr und Lebensjahr. Unter Altersjahr versteht 
die statistische Wissenschaft die Zahl der vollendeten Jahre, unter Lebensjahr 
dagegen dasjenige Jahr, in welchem ein Individuum in einem bestimmten 
Zeitpunkt steht. Die Geburtstage bilden die Marksteine fiir die jeweils 
erreichten Altersjahre. Mit dem ersten Geburtstag hat das Kind also sein 
erstes Altersjahr erreicht: Es ist ein Jahr alt. Aber vom Tag der Geburt bis 
zum ersten Geburtstag steht es bereits in seinem ersten Lebensjahr. Mit 
dem ersten Geburtstag tritt es in sein zweites Lebensjahr.

1) Eine ausfiihrlichere Darstellung dieses Absatzes findet sich in Martin, R., 1924, 
Richtlinien fiir Kórpermessungen, S. 31—36.

2) Nach dem Vorgang der Psychologen (William Stern) bezeichnet man das Alter 
nach vollendeten Jahren und Monaten und setzt dazwischen einen Strichpunkt. 6; 11 
bedeutet also, daB das Kind 6 Jahre und 11 Monate vollendet hat, daB es also im letzten 
Monat des 7. Lebensjahres steht. Infolgedessen rechnen die 7jahrigen, wie oben angegeben, 
von 6;9 bis 7;2 und nicht, wie unter anderem auch Martin in seinen Richtlinien S. 33 
angibt, von 6; 10 bis 7; 3.

Fiir anthropologische Zwecke sind Schuljahre und Altersjahre un- 
brauchbar, es kommen ausschlieBlich Lebens jahre in Frage. Dabei werden 
die Kinder von n ± 6 Monaten ais n-jahrig, also ais 7jahrige Kinder solche 
von 6;6 bis 7;5 bezeichnet. Bildet man Halbjahresstufen, dann gelten die 
Kinder von n ± 3 Monaten ais n-jahrig, also rechnet man

6;9—7;2 = 7jahrig,
7;3—7;8 = 7%jahrig usw.1 2).

Gruppierung nach anderen Gesichtspunkten. AuBer nach 
dem Alter lassen sich nach verschiedenen anderen Gesichtspunkten Gruppen 
bilden, so insbesondere

nach dem Gesundheitszustand (auf Grund arztlicher Untersuchung); 
nach der sozialen Lagę (Berufsschichten, Gesellschaftskreise usw.;

Gegeniiberstellung von Industriebevolkerung und landwirtschaftlicher 
Berólkerung usw.);

nach der Gebiirtigkeit bzw. nach dem Wohnort (Stadt und Land); 
nach der Abstammung (Stammeszugehórigkeit);
nach irgend einem KórpermaB oder einer Verhaltniszahl (um Zusammen- 

hange zu erforschen) usw.
Bilaterale Merkmale. Die bilateralen Merkmale ein und desselben 

Individuum diirfen nicht gleichzeitig, d. h. zur Bereehnung derParameter 
(s. unten) einer und derselben Gruppe verwendet werden, da die Unterschiede 
zwischen den beiden Korperseiten eines Individuum nicht den Unter- 
schieden zwischen verschiedenen Individuen gleichwertig sind. Will man 
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sich nicht auf die Merkmale einer Kórperseite beschranken, was in den 
meisten Fallen genugen diirfte, so ist es am richtigsten, fiir jedes Individuum 
einen Mittelwert aus beiden Kbrperseiten zu berechnen und dann fur die 
aus solchen Mittelwerten gebildete Gruppe die Parameter zu bestimmen. 
In Fragen der Asymmetrie, oder wo es sich um qualitative Merkmale (z. B. 
Muskelvarietaten) handelt, wird man natiirlich beide Kbrperseiten der 
Indiyiduen untersuchen und einzeln fiir sich behandeln.

Parameter. Um ein Aggregat, d. h. eine aus Indiyiduen zusammen- 
gesetzte Gruppe, in seinen Yerschiedenheiten im Baum und in seinen Ver- 
anderungen in der Zeit iiberschauen zu kónnen, werden gewisse Zahlen 
(Parameter oder HilfsmaBe) berechnet, die ein Urteil iiber die erwahnten 
Yerschiedenheiten und Veranderungen gestatten.

I. Die einzelnen Gruppencharakteristika 
(statistische Koeffizienten).

Am wichtigsten sind:
1. Die Individuenzahl (n).
2. Die Mittelwerte:

a) das arithmetische Mittel (M),
b) der Zentralwert (C),
c) das Dichtemittel (D).

3. Die Abweichungen:
a) die durchschnittliche Abweichung (e),
b) die stetige Abweichung (5).

4. Der Yariationskoeffizient (v bezw. w).
5. Die Zuwachsraten.

1. Die Individuenzahl (n = numerus) wird gefunden durch ein- 
faches Abzahlen aller beobachteten Einzelfalle (V = Varianten).

2. Die Mittelwerte. Fiir die Anthropologie geniigt in fast allen Fallen 
a) das arithmetische Mittel (M), auch Mittelwert schlechthin 
oder Durchschnitt gęnannt1).

1) In England wird meistens A (= average, niean) fiir den Mittelwert gebraucht. 
Da aber auf dem Kontinent ganz allgemein (iibrigens auch von dem englischen Statistiker 
Yule) M dafiir yerwendet wird, ist diese letztere Bezeichnung auch hier beibehalten worden

Berechnung des arithmetischen Mittels. Unter dem arith- 
metischen Mittel versteht man den Durchschnittswert aller beobachteten 
Einzelfalle, von dem aus die Summę der Abweichungen unter Beriicksich- 
tigung des Vorzeichens gleich Nuli wird. Um das arithmetische Mittel zu 
finden, addiert man alle Einzelwerte V15 V2, V3.......................V„ und
diyidiert durch die Indiyiduenzahl n.

n
Im Hinblick auf die spater notwendig werdenden Berechnungen, fiir die 

die Aufstellung einer Haufigkeitsreihe notwendig ist, empfiehlt es sich aber, 
auch das arithmetische Mittel aus dieser zu berechnen.

Die Haufigkeitsreihe. Um die Haufigkeitsverteilung festzustellen, 
werden die Indiyiduen in einer Freąuenz- oder Haufigkeitsreihe angeordnet. 
Dies geschieht dadurch, daB man die Zahl der Indiyiduen (Yarianten) be- 
stimmt, welche die gleiche MaBeinheit aufweisen, wobei man vom niedrigsten 
getundenen Wert zum hóchsten fortschreitet. Man darf dabei die MaB- 
einheiten (Klassen) nicht zu klein wahlen; beispielsweise empfiehlt sich fiir 
KorpergroBe und Brustumfang die Einteilung in Zentimeter- fiir das Ge- 
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wicht in 500 g-Klassen. Bei der KórpergróBe fallen also in die KlassengróBe 
162 alle Individuen von 161,5 bis 162,4 cm; beim Gewicht in die Klassen
gróBe 59 alle Individuen von 58,8 bis 59,2 kg, in die KlassengróBe 59,5 alle 
Individuen von 59,3 bis 59,7 kg. Ais Beispiel sei ein Ausschnitt aus einer 
Haufigkeitsreihe fiir den Langenbreitenindex von 711 Miinchener Stu- 
denten gegeben:

Klasse KlassengróBe Freąuenz
75,8—76,2 76,0 6
76,3—76,7 76,5 8
76,8—77,2 77,0 5
77,3—77,7 77,5 12
77,8—78,2 78,0 16
78,3—78,7 78,5 

usw.
22

Reduktion der Haufigkeitsreihe Fiir manche Berechnungen 
sind die Haufigkeitstafeln, die auf Grand des Urmaterials aufgestellt wurden, 
zu ausgedehnt. Man kann sie reduzieren, d. li. auf einen kleineren Raum 
zusammenziehen, indem man mehrere KlassengróBen zu einer einzigen 
zusammenzieht. FaBt man z. B. je 2 cm der KórpergróBe zu einer Klassen- 
einheit zusammen, d. h. hat man eine Reduktionsstufe von 2 cm gewahlt, 
so wird die Yerteilungstafel auf die Halfte verkleinert. Man vergleiche 
dazu die Bemerkungen von Rautmann, 1921, S. 25.

Abgekiirztes Verfahren zur Berechnung von M1). Aus der 
Haufigkeitsreihe erhalt man das arithmetische Mittel, indem man die ein- 
zelnen Freąuenzen mit den entsprechenden KlassengróBen multipliziert, 
die gefundenen Produkte addiert ) und die Summę durch die Individuenzahl 
n dividiert.

1) Andere Methoden zur Berechnung von M siehe bei Czuber, 1921, Die statistischen 
Forschungsmethoden, und bei Witzig, 1924, Mali und Zahl im Bereiche der Lebenserschei- 
nungen.

2) Zur Erleichterung der bei anthropologischen Berechnungen so haufigen und er- 
miidenden Additionen bediene man sich der kleinen Rechenmaschine „Adix“, die von der 
Adix-Companv in Mannheim (Baden) zum Preise von 30 M. geliefert wird. Sie leistet 
vorziigliche Dienste. Noch billiger sind die neueren Rechentafeln, wie „Summax“ oder 
„Addiator" (Preis 10—12 M.).

Beispiel:

5048

Klasse KlassengróBe Frequenz Produkt
149,5—150,4 150 1 150
150,5—151,4 151 5 755
151,5—152,4 152 7 1064
152,5—153,4 153 8 1224
153,5—154,4 154 7 1078
154,5—155,4 155 3 465
155,5—156,4 156 2 312

n
Mittelwerte aus Indices. Es ist selbstverstandlich, daB man nicht 

nur aus den absoluten MaBzahlen, sondern auch aus den Indices Mittelwerte 
berechnen kann. Diese Mittel der Indices sind aus den Individualindices 
nach den obigen Methoden zu berechnen, indem man sie addiert und durch 
die Anzahl der Falle dividiert. Gelegentlich ist statt dessen das Indexmittel 
einfach aus den Summen oder Mittelwerten der beiden miteinander zu 
vergleichenden absoluten MaBe (sogen. „Index der Mittelwerte)11 berechnet 
worden. Diese letztere, auch von Broca empfohlene Berechnungsmethode 1 2 
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fiihrt aber bei wenig homogenen Reihen zu ungenauen Resultaten und ist 
daher zu verwerfen. Abgesehen davon ist fiir die Individualbetraehtung, 
fiir die Seriation, die Feststellung der VariationsbreiteJ) und die Gruppen- 
darstellung die Kenntnis der Individualindices absolut notwendig.

Biologische Grenzen der Anwendung von Mittelwerten. 
Die praktische Verwertbarkeit der Mittelwertberechnung hat ihre biolo
gischen Grenzen. Es werden durch dieselben nur zu haufig feinere Diffe- 
renzen innerhalb einer Population rechnerisch verwischt. Sie verschwinden 
in dem gewonnenen Zahlenausdruck des Durchschnittes. Das gilt z. B. fiir 
die Kleinen und GroBen bei Mittelwerten der KórpergróBe oder fiir Lang- 
und Kurzrumpfige bei Mittelwerten der Stammlange einer untersuchten 
Gruppe. Fiir Reihen (wie z. B. Wachstumsreihen), in denen die einzelnen 
Klassen verschieden stark besetzt sind, ist auch ein Ausgleich der Mittel- 
werte dadurch vorgeschlagen worden, daB man das arithmetische Mittel 
aus der auszugleichenden Załil und den beiden in der Reihe vorangehenden 
und nachfolgenden Werten (also nur 5 Werten) bestimmt (Wittstetn, 1883). 
Ein solcher Ausgleich ist ein rein mathematischer, aber ein biologisch tau- 
schender. An sich schon ist eine Bereehnung eines Mittelwertes aus Mittel
werten unzulassig. Selbst wenn die Klassen gleichmaBig besetzt, d. h. 
mathematisch gleichwertig waren, so sind sie es noch nicht biologisch. Die 
Mittelwerte sind aus Populationen gewonnen, und die kleinere Zahl kann je 
nach der Zusammensetzung biologisch richtiger sein ais die gróBere. Je 
naher ein Zahlenwert dem Rohmaterial bleibt, umso wertvoller und biolo
gisch richtiger ist er. Ein arithmetisches Mittel aus 3 arithmetischen Mitteln 
ist eine biologisch uberhaupt nicht mehr verstandliche GroBe; es verwischt 
die biologischen Verhaltnisse vollstandig1 2).

1) Variationsbreite = Differenz zwischen dem gróBten Wert (Maximum, Vn) und dem 
kleinsten Wert (Minimum, V,). Diese Variationsbreite ist bei den einzelnen KórpermaBen 
sehr verschieden grofi: sie ist bei den gróBeren und besonders bei den zusammengesetzten 
MaBen verhaltnismaBig gering (z. B. bei KórpergróBe nur 20—25 % des absoluten Wertes), 
bei kleineren MaBen und beim Kórpergewicht unter Umstanden aber sehr groB (z. B. beim 
Kórpergewicht 60—70 % des absoluten Wertes). (Vgl. dazu Kaup.)

2) Ober die Bestimmung des wahrscheinlichen Fehlers bei der Bereehnung des arith
metischen Mittels s. S. 89, iiber die Aufstellung photographischer Mittelbilder S. 47.

b)Der Zentralwert (C), auch Medianwert, Wertmitte, mittlere 
GroBe, Median magnitude, topologische Mitte genannt.

Unter Zentralwert versteht man diejenige GroBe, die in einer gleichen 
Anzahl von Fallen sowohl uberschritten ais nicht erreicht wird; das heiBt 
diejenige GroBe, welche in einer nach den KlassengróBen angeordneten 
Reihe der Einzelwerte die Mitte bildet. Der Zentralwert hat ebenso viele 
gróBere MaBwerte iiber sich, wie kleinere unter sich (Rautmann, 1910).

Bereehnung des Zentralwertes. Um diese GroBe zu finden, 
ordnet man samtliche Beobachtungen der GroBe des untersuchten Merkmals 
nach in aufsteigender Reihe und bestimmt das Individuum, das in der Mitte 
der Reihe steht. Zu diesem Zwecke miissen alle Individualzahlen der GroBe 
nach untereinander geschrieben werden. Hat man eine Freąuenzreihe ge- 
bildet, so sucht man die Klasse mit dem mittleren Individuum, indem man 
die Freąuenzen der Klasse von den beiden Enden der Reihe an addiert, 
bis man 2 Summen erhalt, die sich um die Frequenz einer Klasse unter
scheiden und von denen die eine gróBer, die andere kleiner ist ais die Halfte 
der Individiienzahl.

Rechenbeispiel: Fiir die oben angefiihrte Freąuenzenreihe erhalt 
man:
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33

KlassengróBe Freąuenz
160 1 I
161 5 13
152 7 1
153 8
164 7]
166 3 12
166 2

Das mittlere Individuum fallt bei obigem Beispiel in die Klasse 153 
und ist, wie die Berechnung ergibt, das 17. der ganzen Reihe, weil eine 
ungerade Indiyiduenzahl angenommen wurde. Bei gerader Indiyiduenzahl 
nimmt man ais mittleres Individuum den Mittelwert der zwei symmetrisch 
in der Mitte der Reihe stehenden Indiyiduen. Ware also in unserem Beispiel 
die Anzahl der Indiyiduen 34 statt 33, so wurde das mittlere Individuum 
berechnet werden:

Nun miissen wir aber noch wissen, an welcher Stelle der Klasse das 
mittlere Individuum zu suchen ist, d. h. welches der acht Indiyiduen der 
Klasse 153 das mittlere ist.

Bezeichnet man
# die Zahl der Indiyiduen, die in die Klasse mit dem 

Zentralwert fallen,
4je Summę der Freąuenzen der niedrigeren Klassen 
die Summę der Freąuenzen der hoheren Klassen 
die GroBe des Klassenintervalles
die Entfernung des mittleren Indiyiduum von der 

unteren Greń ze seiner Klasse

mit b,
mit a,
mit c,
mit k und

mit X, dann ist
A ------ A* 2b

In unserem Beispiel ist b = 8,
li = 13.
c = 12 und
k = 1; also

_i 8 + 12 — 13 7
X 2-8 16

Die untere Grenze der Klasse 153 liegt bei 152,5; daraus folgt
C = 152,5 + 0,44 = 152,94.

cl Das Dichtemittel (D), auch Modalwert, Haufigkeitswert, dich- 
tester Wert oder Modus genannt. Unter dem Dichtemittel einer Zahlenreihe 
yersteht man diejenige GroBe, welche am haufigsten vorkommt. Es gibt 
Reihen, die nur eine grbBte Haufigkeit zeigen, und solche, bei denen mehrere 
GroBen gleich haufig auftreten; man spricht daher von unimodalen, bimo- 
dalen und multimodalen Reihen bezw. Kurven (vgl. S. 92). Das Dichtemittel 
ist aus der Freąuenzreihe ohne weiteres abzulesen; es ist die Klasse mit der 
groBten Freąuenz, in unserem Beispiel also die KlassengróBe 153. Raut- 
mann (1921 und 1923) gibt dem Dichtemittel den Vorzug, weil es bei asym- 
metrischer Verteilung dem Gipfelpunkt der Verteilungskurve entspricht.

Berechnung des Dichtemittels. Zur genaueren Bestimmung des 
Dichtemittels innerhalb der Klasse mit der groBten Freąuenz dient fol- 
gende Formel. Bezeichnet man
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die Freąuenz der Klasse, in welcher das Dichtemittel liegt, mit b
die Freąuenz der naehst niedern Klasse mit a
die Freąuenz der naehst hóheren Klasse mit c
die GroBe des Klassenintervalls mit X
und die Entfernung des Dichtemittels von der unteren Grenze

seiner Klasse mit x
dann ist

, b — ax — X *,2b—-a — c

In unserem Beispiel ist a = 7
b = 8 
c = 7 und
X = 1; also

Nachdem die untere Grenze der Klasse 153 bei 152,5 liegt, wird
D = 152,5 + 0,5 = 153,0.

Kritik der drei Mittelwerte M, C und D. Zentralwert und 
Dichtemittel geben Anderungen in der Zusammensetzung der Individuen 
nur sehr unvollkommen wieder. Beim Zentralwert kann man alle Werte 
unter und iiber C beliebig verandern; solange die Anzahl gleich bleibt, andert 
sich C dadurch gar nicht. Beispielsweise haben die 7gliederigen Reihen 

5, 6, 8, 9, 10, 12, 14 und
1, 2, 3, 9, 20, 30, 40 

denselben Wert C = 9, obwohl die Verhaltnisse in der zweiten Reihe vóllig 
verschoben sind!

Beim Dichtemittel ist die Unempfindlichkeit noch starker; es ist sehr 
von Zufalligkeiten abhangig; beispielsweise haben die Freąuenzreihen 

1, 3, 9, 15, 7, 4, 2 und
12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 2, 1 

dasselbe Dichtemittel in der vierten Klasse, obwohl sich die beiden Reihen 
ihrer inneren Struktur nach keineswegs entsprechen.

Auch rein mathematische Griinde sprechen zugunsten des arithme- 
tischen Mittels M: Es ist der wirkliche Durchschnittswert, die Summę aller 
Abweichungen von M wird gleich Nuli, aus mehreren einzelnen Mittelwerten 
kann man den gesamten Mittelwert berechnen usw. „Unter den Werten, 
welche das gesamte Materiał einer Beobachtungsreihe in eine einzige Zahl 
zusammenfassen sollen, steht also sicher das arithmetische Mittel an 
Wert obenan“x).

Je gróBer die Symmetrie der Verteilung ist. desto naher fallen die drei 
Mittelwerte zusammen; bei vólliger Symmetrie stimmen sie genau iiber- 
ein1 2).

1) Grófie und Gewicht der Schulkinder und andere Grundlagen fiir die Ernahrungs- 
fiirsorge. Herausgegeben vom deutschen ZentralausschuB fiir die Auslandshilfe E. V. durch 
dessen arztlichen Beirat. Berlin, 1924. S. 9. —■ Vgl. auch die Kritik der Mittelwerte bei 
Czuber, 1921.

2) Andere Mittelwerte, wie geometrisches und harmonisches Mittel, kommen fiir 
anthropologische Zwecke iiberhaupt nicht in Frage. Ubrigens lassen sich die Urlisten, 
die zu derartigen Mittelwerten fiihren wurden, durch verhaltnismaBig einfache Umfor- 
mungen fiir die Berechnung des arithmetischen Mittels einrichten.

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 6
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Begriff des Durchschnitts. Quetelet versuchte auf Grund der 
Berechnung von DurchschnittsgróBen fiir eine Reihe von Merkmalen und 
Eigenschaften einen sogen. „mittleren Menschen“ zu konstruieren, dem er 
ein reelles Dasein zuschrieb. Dies ist unrichtig. Schon die Tatsache, daB die 
einzelnen Korperteile in einer bestimmten Korrelation zueinander stehen, 
macht es unmóglich, daB in ein und demselben Menschen alle Merkmale 
in ihren DurchschnittsausmaBen vereinigt sein kónnen. (Zur Kritik auch 
Rautmann, 1913, S. 110 u. ff.)

Mittelwert aus deskriptiven Merkmalen. DaB man nicht nur 
metrische, sondern auch deskriptive Merkmale der rechnerischen Verarbei- 
tung zuganglich machen, d. h. den mittleren Typus einer deskriptiyen 
Bildung durch eine Art von Mittelwert ausdriicken kann, ist schon S. 66 
erwahnt worden1). Beispielsweise findet man in einer Gruppe von 58 Indi- 
viduen folgende Augenfarben yertreten:

1) Vgl. Johannsen, 1909, S. 52 ff.

58 252

Klassennummern Freąuenz Klassennummern 
mai Freąuenz

1. dunkelbraun 5 5
2. braun 8 16
3. hellbraun 7 21
4. griinlich 12 48
5. dunkelgrau 9 45
6. hellgrau 10 60
7. dunkelblau 3 21
8. blau 1 8
9. hellblau 2 18

10. albinotisch 1 10

Der mittlere Typ dieser Gruppe liegt also zwischen 4. griinlich und 5. 
dunkelgrau und zwar naher an griinlich (4,35).

3. Die Abweichungen (= StreuungsmaBe). Zur Charakteristik 
einer Reihe geniigt der Mittelwert allein keineswegs; yielmehr ist mindestens 
noch eine Angabe dariiber nótig, in welcher Art sich die Einzelfalle um den 
Mittelwert gruppieren, d. h. wie stark die Abweichungen der Einzelwerte 
vom Mittelwert sind. Der Wert der Abweichungen beruht darauf, daB sie 
in einer Zahl ersichtlich machen, ob die indiyiduellen Werte dichtgedrangt 
oder weit zerstreut um das arithmetische Mittel lagern. Dazu dienen die 
folgenden Methoden:

a) Die durchschnittliche Abweichung (s), auch durchschnitt- 
licher Fehler oder Oszillationsexponent genannt. Ais durchschnittliche 
Abweichung e bezeichnet man das arithmetische Mittel der Abweichungen 
der einzelnen Indiyiduen vom Mittelwert. Sie bezeichnet das MaB der 
Konzentration der einzelnen GroBen um den Mittelwert, gibt also an, wie 
groB die mittlere Abweichung der Einzelindiyiduen vom Mittelwert ist.

Bezeichnet man die Abweichung eines Individualwerts vom Mittelwert 
mit e, also e =|V — M|, dann ist

vc 
die durchschnittliche Abweichung e = - •

Die senkrechten Striche bedeuten den absoluten Wert; wenn M > V, 
dann ist eben e = M — V; das Yorzeichen von e bleibt also unberiicksichtigt.
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Je nach der Verteilung der Individuen innerhalb der Variationsbreite wird 
die durchschnittliche Abweichung sehr verschieden ausfallen. Drangen 
sich die Individuen um den Mittelwert zusammen, wie es in Fig. 18 (obere 
Reihe) graphisch dargestellt ist, so wird die durchschnittliche Abweichung 
einen kleinen Wert ergeben; liegen dagegen die Individuen zerstreut, wie es 
in Fig. 18 (untere Reihe) angenommen wurde, so ergibt die Bereehnung 
eine hohe Zahl.

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 77”78 79 80 81 82 83 84 86 86

Arithmetisches Mittel = 75. Minimum = 62. Maximum = 86. Durchschnittliche 
55Abweichung = 5,0.

0-0—1—O—1---- ‘---- 1---- 1—O—1---- ‘—O—1—©—J—1—O—1—O—'—O—1—0-0-0
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85

Arithmetisches Mittel = 75. Minimum = 62. Maximum = 86. Durchschnittliche 
82Abweichung - = 7,45

Fig. 18. Verschiedene Verteilung der Individuen bei gleichem Mittelwert undgleicher 
Yariationsbreite.

n = 33 le = 39,21

Rechenbeispiel. Fiir das oben mitgeteilte 
(M = 152,97)

Beispiel ergibt

Klasse Freąuenz Abweichung e vom 
Mittelwert M Freąuenz mai e

150 1 2,97 2,97
151 5 1,97 9,85
152 7 0,97 6,79
153 8 0,03 0,24
154 7 1,03 7,21
155 3 2,03 6,09
156 2 3,03 6,06

Man berechnet also zunachst die Abstande der einzelnen Klassen vom 
Mittelwert, multipliziert diese mit der in der Frequenzreihe festgestellten 
Zahl der Einzelwerte und addiert diese Produkte. Die so erhaltene Summę 
der Einzelwerte (le) ist dann noch durch die Individuenzahl (n) zu teilen. 

s = Ęę = 39^M
n 33 ’

Rechenvorteil. Zur Vereinfachung der Bereehnung wahlt man eine 
nahe dem Mittelwert gelegene glatte Zahl M' ais AusgangsgróBe und be
rechnet zunachst von hier aus die Abweichungen; in unserem Beispiel also 
die Zahl 153. So erhalt man

Freąuenz mai e'
3I

10 u
___ 7 !

o ~
7
6 0
6J

Klasse Freąuenz Abweichung e' von 
der AusgangsgróBe M

150 1 3
151 5 2
152 7 1
153 8 0
154 7 1
155 3 2
156 2 3

n = 33 le’ = 39
6*
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Dann hat man festzustellen, wie viele Werte unter und wie viele iiber dem 
Mittelwerte liegen; zu diesem Zwecke sind einfach die Freąuenzen unterhalb 
(u) und oberhalb (o) des Mittelwertes zu addieren. Im Beispiel wird u = 19, 
o = 20; selbstverstandlich mub u + o = n sein. Die durchschnittliche 
Abweichung wird dann

Se' + (M—M) (u — o).
S — -------------------------------------------- - ,

n
. n - , 39 + (152,97—153) (13 — 20)im Beispiel also s =-----—----?---- aa----------- L

33
_ 39 + (—0,03) (-7)_ 39,21

33 ~ 33 ’
Die Bestimmung der Asymmetrie. Die durchschnittliche Ab

weichung s gewahrt keinen Einblick in die Gestalt der Frequenzkurve. 
Zur Feststellung der Symmetrie oder Asymmetrie der Verteilung geniigt es 
aber, die durchschnittliche Abweichung zweimal zu berechnen, einmal fiir 
den unterhalb und dann fiir den oberhalb des Mittelwertes liegenden Teil 
der Frequenzkurve.

In unserem Beispiel wird
. _ 20 + (—0,03) (+ 13) 20-0,39 19,61 , „
Su 13 13 — 13 — /
, _ 19 _± (-0,03) (- 20) _ 19 + 0,60 _ 19,60 _ __ 

° 20 20 “ 20 ’
Da su betrachtlich grófier ist ais s,„ besteht eine deutliche Asymmetrie nach 
links, gegen das untere Ende der Frequenzkurve zu. EinMafi der Asymmetrie 
erhalt man, indem man die mittlere Differenz der beiden Teilabweichungen 
von der mittleren Abweichung s in Prozenten von E ausdriickt, also

———- • 100%, in unserem B ispiel
(1,51 -1,19) + (i,19 - 0,98) 10Q = 0,32 + 0,21

2-1,19 ’ 2,38 -100 =-22,3%.
Die Links-Asynimetrie betragt in diesem Falle 22,3% der durchschnittlichen 
Abweichung.

b) Die stetige Abweichung (o), auch mittlere Abweichung, mittlere 
quadratische Abweichung, Standard-Abweichung, standard dewiation ge- 
nannt, in der Fehlertheorie ais mittlerer Fehler bezeichnet x).

In gleicher Weise wie die Summen oder ersten Potenzen der Abwei- 
ęhungen in Betracht gezogen werden, kann man auch die zweiten Potenzen, 
d. h. die Quadrate der Abweichungen zur Charakterisierung des Aggregats 
yerwenden1 2). Unter stetiger Abweichung versteht man die Quadratwurzel 
aus dem Mittelwert der Quadrate der Einzelabweichungen, also

1) Diese Abweichung heiBt „stetig“, weil sie bei zunehmender Reihenlange friiher 
konstant oder stetigwird ais e; sie ist also von der Zahl n der Versuęhspersonen unab- 
hangiger ais e. — Vgl. dazu v. Eickstedt, Z. f. E. Bd. 52, S. 369, und Ludwig, 1922, 
S. 14.

2) Zur Ausrechnung sind geeignet Gauss, 1910, Halle, Fiinfstellige logarithmische 
und trigonometrische Tafeln, oder Claudel, Tables des Carres et Cubes des nombres entiers 
successifs de 1 h 10 000. Paris, Dunod.

a
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Rechenbeispiel. Fiir das wiederholt gebrauchte Beispiel erhalt man;
Klasse Freąuenz Abweichung e vom 

Mittelwert M e2 Freąuenz mai e2
150 1 2,97 8,8209 8,8209
151 5 1,97 3,8809 19,4045
152 7 0,97 0,9409 6,5863
153 8 0,03 0,0009 0,0072
154 7 1,03 1,0609 7,4263
155 3 2,03 4,1209 12,3627
156 2 3,03 9,1809 18,3618

n = 33 Se2 = 72,9697
= L < 2,9697 = 1487 

\ 33a -

Rechenvorteil. Zur Vereinfachung wahlt man, ahnlich wie bei der 
Berechnung der mittleren Abweichung, eine nahe am Mittelwert gelegene 
glatte Zalil M' ais Ausgangsgrófie; die Abweichungen der Einzelwerte V„ 
V2 . . Vn von dieser Ausgangsgrófie M' seien wieder mit e' bezeichnet. Dann 
wird

n = 33 >e'2 = 73

stetige Abweichung o = l “ — (M — M')2;
in unserem Beispiel ist M' = 153, also

Klasse Freąuenz Abweichung e' von 
der Ausgangsgrófie M' e'2 Freąuenz mai e'

150 1 3 9 9
151 5 2 4 20
152 7 1 1 7
153 8 0 0 0
154 7 1 1 7
155 3 2 4 12
156 2 3 9 18

° = I/33 —(152’97 ~153)2 = V2,2121 — 0,0009 = y2,2112 = 1,487.

Zur Kritik der Streuungsmafie $ und <5. Bei allen Reihen 
mit „normaler Verteilung“, die also dem Fehlergesetz von Gauss ent- 
sprechen, verhalt sich die durchschnittliche Abweichung zur stetigen wie 
V 2 : 4/ it = 1,4142 :1,7725. Es ist also annaherungsweise s = 0,8 o und 
o = 1,25 e.

Die durchschnittliche Abweichung s gibt die Grófie der Konzentration 
durchaus zutreffend an und ist sehr empfindlich bei Anderungen in der 
Verteilung. Ihre Berechnung ist bedeutend einfacher ais die der stetigen 
Abweichung o. Trotzdem ist in der Anthropologie fast ausschliefilich die 
stetige Abweichung s gebrauchlich. Berechnet man namlich von den drei 
Mittelwerten M, C und D ausgehend einmal die durchschnittliche Abweichung 
e, dann die stetige Abweichung a, dann erhalt man natiirlich je drei ver- 
schiedene Werte fiir e und o. Unter diesen drei Werten ist die durchschnitt
liche Abweichung e am kleinsten, wenn die Berechnung vom Zentralwert C 
aus vorgenommen wurde, die stetige Abweichung a dagegen wird am klein
sten, wenn das arithmetische Mittel M Ausgangspunkt der Berechnung war. 
Es sei also gewissermafien ein „Schónheitsfehler“, wenn man das arith
metische Mittel M mit der durchschnittlichen Abweichung e in Verbindung 
bringe.

Jedoch hat die stetige Abweichung □ einen schwerwiegenden Nachteil1). 
Durch die Quadrierung der Einzelabweichungen e wachst der Einflufi, den 

1) Vgl. F. Lenz, Archiv fiir Rassen- und Gesellschaftsbiologie, 1924, Bd. 15, S. 398.
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die einzelne Abweichung auf den Gesamtwert o ausiibt, im Quadrat der 
Entfernung der Individualwerte vom Mittelwert. Infolgedessen haben die 
auBersten Werte den gróBten EinfluB. Diese extremen Werte sind aber 
auBerordentlich stark von Zufalligkeiten abhangig1), sodaB die stetige 
Abweichung cs unter Umstanden ein ganz falsches Bild von der tatsachlichen 
Konzentration der Einzelwerte um den Mittelwert bieten kann.

Man sollte infolgedessen die traditionell gewordene Vorherrschaft der 
stetigen Abweichung <5 brechen und an ihrer Stelle nur noch die durch
schnittliche Abweichung a verwenden2).

4. Der Variationskoeffizient (w bezw. v). Sowohl die durch
schnittliche Abweichung s ais auch die stetige Abweichung a hangen von 
der GroBe der MaBeinheit des untersuchten Merkmals ab; sie sind nur ab- 
solute VariabilitatsmaBe (v. Eickstedt, Z. f. E. 52, S. 371). Um sich davon 
zu befreien, wurde der Yariationskoeffizient eingefiihrt, das beste Kriterium 
zur Beurteilung der relativen Variabilitat einzelner Merkmale in den Rassen 
und bei den Geschlechtern. Der Yariationskoeffizient driickt die Abweichung 
in Prozenten des Mittelwertes aus (Ludwig, 1922, S. 14).

Fiir Winkel ist die Bereehnung des Variationskoeffizienten wertlos, 
hier geniigt die Angabe der Abweichung.

Die Formel lautet bei Verwendung der durchschnittlichen Abweichung s 
Variationskoeffizient w = ,£, -100;

M 
dementsprechend bei Yerwendung der stetigen Abweichung o

Variationskoeffizient v — • 100;
fiir unser Beispiel wird

1 19
Yariationskoeffizient w = • 100 = 0,778 und

1487
Yariationskoeffizient v = 1 ’ • 100 — 0,972.

5. Die Zuwachsraten. Bei Wachstumsreihen sind zur Beurteilung 
des Wachstums die absoluten und relativen Zuwachsraten der einzelnen 
MaBe zu berechnen. Die ersteren ergeben sich durch einfache Subtraktion 
des einen Mittelwertes von dem nachstfolgenden. Das relative Wachstum 
entspricht dem absoluten Zuwachs, ausgedriickt in Prozenten des Mittel
wertes der vorangehenden Altersklasse. Natiirlich kann man von eigent- 
lichen Zuwachsraten nur reden, wenn es sich um die Beobachtung der gleichen 
Kinder handelt. Setzen sich die einzelnen Altersklassen aus verschiedenen 
Kindern zusammen, wie es bei allen Erhebungen nach der Kollektivmethode 
der Fali ist, so spricht man besser von „absoluter Differenz“ und „Differenz 
in Prozent“. Ais Zeitabschnitte wahle man halbe oder ganze Jahre.

Beispiele: a) Bei Miinchener Volksschulkindern aus dem Jahre 1921 ergab 
sich ais mittlere KórpergróBe fiir 6^jahrige Knaben 112,3 cm, fiir7jahrige

1) Darum ist ja die Variationsbreite Vn—VŁ ais StreuungsmaB unbrauchbar!
2) Andere StreuungsmaBe ais s und a kommen fiir die Anthropologie nicht in Frage. 

Beispielsweise besitzen die hoheren Potenzen der Abweichungen, die „Momente" Pearsons, 
den oben gezeigten Nachteil der stetigen Abweichung a in erhóhtem MaBe. Das „Quartil“ 
dagegen (vgl. A. Lano 1914, Experimentelle Vererbungslehre, Jena, S. 216 u. 273, und 
W. A. Collier, 1921, S. 11 u. 15) gewahrt der Halfte der Varianten iiberhaupt keinen 
EinfluB auf das StreuungsmaB, ist also zu wenig empfindlich. Die „wahrscheinliche 
Abweichung" stellt den Zentralwert der Einzelabweichungen e dar; nachdem wir den 
Zentralwert nicht ais Mittelwert verwenden, besteht auch keine Veranlassung, das 
StreuungsmaB nach der Methode des Zentralwertes zu berechnen. — (Vgl. auch
E. Bell, 1923.)
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115,3 cm. Infolgedessen ist die absolute Halbjahrsdifferenz 115,3—112,3 
= 3,0 cm.

Die Halbjahrsdifferenz in % betragt.^^ H00 = 2,7 %.

b) Ein Knabe wog an seinem 3. Geburtstag 14,1 kg, an seinem 4. Ge- 
burtstag 16,7 kg. Die absolute jahrliche Zuwachsrate ist also 16,7 — 14,1 kg 
= 2,6 kg.

2 6Ais relative jahrliche Zuwachsrate ergibt sich -100 = 18,4 %.
Zusammenfassung. Durch die Werten, V„, M, e und w (bzw. a u. v) 

ist eine Reihe ausreichend beschrieben, so daB die Veroffentlichung der 
Urlisten usw. in Wegfall kommen kann. In unserem Beispiel ist

Individuenzahl n............................ = 33
Minimalwert Vx................................ = 149,8
Maximalwert Vn................................. = 156,1
Arithmetisches Mittel M.................= 152,97
Durchschnittliche Abweichung e . = 1,19
Variationskoeffizient w.....................= 0,778%

["Stetige Abweichung o.....................= 1,487 ‘i
LVariationskoeffizient v.....................= 0,972%J

II. Die ,.normale“ Frequenzkurve.
Bei den yorbehandelten Berechnungsmethoden sind keine Voraus- 

setzungen iiber die Beschaffenheit des behandelten Materials gemacht 
worden. Es ist aber nun eine zuerst von Quetelet hervorgehobene Tat- 
sache, daB die anthropologischen Erequenzreihen sich mit groBer Annaherung 
durch eine sog. binomiale Reihe, d. h. durch die Koeffizienten eines Binoms 
(p + q)’ darstellen lassen, wobei p + q = 1 ist, wahrend s von yerschiedenen 
Faktoren abhangig ist, hauptsachlich von der Indiyiduenzahl, vom Mittelwert 
und von der Streuungsbreite. Die Frequenzreihen folgen dann der GAUssschen 
Fehlerkurve; man nennt eine solche Frequenzkurve eine „normale"1).

Verteilung der Haufigkeit auf die einzelnen Klassen. 
Durch die Entwicklung des eben genannten Binoms erhalt man die Pro- 
zentwerte der Individuenzahlen, die man in den einzelnen Klassen bei tat- 
sachlich normaler Verteilung yorfinden sollte. Folgende Tabelle bietet die 
„normale“ Yerteilung fiir 2—12 Klassen:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

50
50

25
50
25

12.5
37.5
37.5
12.5

6,2
25,0
37,6
25,0

6,2

3,1
15,6
31,3
31,3
15,6
3,1

1,6
9,4

23,4
31,2
23,4
9,4
1,6

0,8
.5,5
16,4
27,3
27.3
16.4
5,5
0,8

0,4
3,1

11,0
21,8
27,4
21,8
11,0
3,1
0,4

0,2
1,8
7,1

16,3
24,6
24,6
16,3
7,1
1,8
0,2

0,1
1,0
4,4

11,7
20.5
24.6
20.5
11.7
4,4
1,0
0,1

0,0
0,5
2,7
8,1

16,1
22,6
22,6
16,1
8,1
2,7
0,5
0,0

Beispielsweise findet man bei normaler Verteilung unter 1000 Indiyiduen 
bei 10 Klassen in der ersten Klasse 2 Indiyiduen, in der zweiten Klasse 
18 Indiyiduen, in der dritten Klasse 71 Indiyiduen, in der yierten Klasse

1) tfber Einzelheiten der Berechnung, die Vertrautheit mit der Infinitesimalrechnung 
yoraussetzt, vgl. Dayenport (1904), Pearson und Lee (1903) und Johannsen (1909). 
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163 Indiyiduen, in der fiinften Klasse 246 Indiyiduen usw. Danach kann die 
„Normalitat11 einer beobachteten Verteilung beurteilt werden.

Anwendung bei der Abschatzung deskriptiver Merkmale. 
Bei der Auswertung gewisser deskriptiver Merkmale, wie Knochenbau, 
Muskulatur, Ernahrungszustand. Haltungstypus usw., kann die Tabelle 
der Haufigkeitsverteilung einige Anhaltspunkte fiir die Riehtigkeit unserer 
Schatzung bieten. Man wird bei derartigen Bewertungen (wie bei jeder 
„Notengebung11) von einem Mittelwert aus nach beiden Seiten hin gleichyiel 
Abstufungen folgen lassen, so daB man im Ganzen stets eine ungerade Zahl 
von Bewertungsstufen erhalt, z. B.:
3
5
7
9

Stufen: 
Stufen: 
Stufen:
Stufen:

gut, mittel, schlecht;
sehr gut, gut, mittel, schlecht, sehr schlecht;
sehr gut, gut, ziemlich gut, mittel, maBig, schlecht, sehr schlecht; 
sehr gut, recht gut, gut, ziemlich gut, mittel, maBig, schlecht, 
recht schlecht, sehr schlecht.

Solange man nun keine Ursache hat, an der „Normalitat11 des unter- 
suchten Materials zu zweifeln, miissen bei genugend groBer Individuenzahl 
fiir diese Stufen die oben angegebenen Haufigkeiten gelten. Man wird also 
bei der am haufigsten yorkommenden Funfstufenverteilung etwa 6,2 % 
sehr gute, 25 % gute, 37,6 % mittlere, 25 % schlechte und 6,2 % sehr 
schlechte Individuen erwarten diirfen. Weichen die beobachteten Werte 
erheblich von dieser Verteilung ab, dann liegt entweder eine Stórung der 
Normalitat vor (Beispiel: Ernahrungszustand der Kriegskinder!) — oder 
aber man hat einen unrichtigen BewertungsmaBstab angelegt, hat zu milde 
oder zu strenge zensiert oder die Mittelwerte gegeniiber den AuBenwerten 
zu stark bevorzugt oder vernachlassigt.

Gegenseitiges Verhaltnis der Gruppencharakteristika. Unter 
der Voraussetzung normaler Verteilung der Individuen in einer Gruppe 
fallen arithmetisches Mittel, Zentralwert und Dichtemittel zusammen und 
es gilt die Beziehung o = 1,253 e. Die Grenzen M + 0,674 a nach oben 
und M — 0,674 a nach unten schlieBen die Halfte samtlicher Beobachtungen 
ein. Die in diesen Grenzen eingeschlossenen Indiyiduen bezeichnet v. Tórók 
ais den sogen. „zentralen oder Haupttypus11. Die auBerhalb dieser Grenzen 
fallende andere Halfte der Indiyiduen wird ais links oder rechts endstandiger 
Nebentypus betrachtet; doch ist mit dieser Scheidung natlirlich nur eine 
auBerliche Dreiteilung des Materials erreicht.

III. Beurteilung der Genauigkeit des Mittelwertes 
und der Giite des Materials.

Mittlerer Fehler des arithmetischen Mittels (m). Die Frage, 
ob die Zahl der beobachteten Einzelfalle in der untersuchten Reihe groB 
genug ist, um ein wissenschaftlich zuverlassiges arithmetisches Mittel, d. h. 
den typischen Durchschnitt zu ergeben, wird durch die Berechnung des 
mittleren Fehlers des arithmetischen Mittels entschieden. Die Formel lautet 

. o , 1,25-s
1n ~ | n

Die Formel zeigt, daB die Genauigkeit des arithmetischen Mittels nicht 
einfach mit der Vermehrung der Einzelfalle n zunimmt, sondern daB man 
yiermal soviel Indiyiduen untersuchen muB, um die doppelte Sicherheit 
des Mittelwertes zu erreichen. Neben jedem arithmetischen Mittel sollte 
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daher auch dessen mittlerer Fehler angegeben werden (M ± m). Das wahre 
arithmetische Mittel fallt in die Grenzen M + 3 m.2)
Fiir das oben angefuhrte Beispiel wird

i 1.487 n ncnm = + -’ =4-0,259;— -1/33 —
M = 152,97 4-0,26.

Der typische Mittelwert liegt also innerhalb der Grenzen
152,97 + 3 • 0,26 = 152,97 + 0,78 = 153,75 und 
152,97 3 • 0,26 = 152,97 — 0,78 = 152,19,

also abgerundet zwischen 152,2 und 153,8.
Je kleiner m, um so enger sind die Grenzen, innerhalb welcher das typische 
arithmetische Mittel schwanken wird, um so mehr kommt das aus dem 
angefallenen Materiał berechnete arithmetische Mittel dem wahren, aus einer 
unendlich groBen Reihe berechneten Mittelwert gleich2).

Beurteilung der Giite des Materials. Da nie alle Individuen 
einer Gruppe untersucht werden konnen, sondern gewbhnlich nur ein ganz 
geringer Bruchteil der Beobachtung zuganglich ist, so ist wiederholt die Frage 
aufgeworfen worden, wie groB ein Materiał sein miisse, um zuverlassige 
Resultate, die fiir das Ganze gelten, zu gewinnen. Je gróBer die Individuen- 
zahl, um so gróBer ist naturgemaB auch die Wahrscheinlichkeit, daB die 
berechneten Durchschnittswerte, die Grenzen der Yariabilitat usw. mit den 
wirklichen Verhaltnissen der Gesamtgruppe ubereinstimmen. Im allge- 
meinen wird diese Ubereinstimmung eingetreten sein, wenn das einmal 
gewonnene Resultat durch Hinzufiigen neuer Falle nicht mehr verandert, 
d. h. wenn ein berechneter Durchschnittswert in seiner gesamten Zahl kon
stant wird. Konstantę Fehler in der Beobachtung konnen freilich auch 
durch weitgehendste Vermehrung der Zahl der Falle nicht ausgeglichen 
werden. Ein Materiał eignet sich natiirlich um so mehr zur Untersuchung, 
je homogener und in sich geschlossener es ist. Da aber homogene Aggregate 
eine normale Frequenzverteilung aufweisen, so darf das Ubereinstimmen 
der Frequenzreihe mit der normalen Verteilung ais ein Kriterium zur Be
urteilung der untersuchten Reihe angesehen werden3).

Genauigkeitsfehler der Gruppencharakteristika. Beim Ver- 
gleich zweier Individuen in bezug auf ein Merkmal geniigt es nicht, die 
absolute Differenz zu beriicksichtigen, sondern es kann nur dann von einer 
wirklichen Yerschiedenheit gesprochen werden, wenn der Unterschied der 
individuellen Werte gróBer ais ihr Genauigkeitsfehler ist.

Die von Poniatowski berechneten Genauigkeitsfehler der absoluten 
Differenz zwischen je zwei individuellen Werten sind fiir die wichtigsten 
Indices in der Technik angegeben.

1) Krummel warnt vor der Annahme, daB der dreimalige Betrag der mittleren 
quadratischen Abweichung oder der viermalige wahrscheinliche Fehler des arithmetischen 
Mittelwerts untriigliche Kriterien von Wahrscheinlichkeitsunterschieden sind. Dies hangt 
ab von der Anzahl der Beobachtungen. Die Regel gilt nur fiir etwa n = 200. Bei 
kleinerem n ist die Wahrscheinlichkeitsgrenze schon viel eher erreicht, bei groBerem 
sehr viel spater. Auch Molłison schlieBt sich dieser Auffassung an. Vergleiche auch 
Weinberg (1925, S. 111 ff. und ganz besonders Rodenwaldt, 1927, S. 105 ff. iiber Er- 
mittlung und Angabe des Prozentsatzes der Wahrscheinlichkeit. (Anmerk. d. Herausgeberin.)

2) Die friiher iibliche Bereehnung des sogenannten „wahrscheinlichen Fehlers1, 
kann in Wegfall kommen, nachdem der Grad der Genauigkeit, mit welchem der Mittelwert 
berechnet ist, aus dem mittleren Fehler ebensogut ersichtlich ist. Vgl. v. Eickstedt, Z. f. 
E. Bd. 52. S. 372. Lang, S. 306—308. Johannsen,1913. Stieda, 1892. Bei derBerech- 
nung des mittleren Fehlers bediene man sich des Rechenschiebers oder der Logarithmentafel.

3) Methoden zur Priifung dieser Ubereinstimmung siehe Elderton (1901); Bartels, 
(1903 und 1906). Zur Kritik vgl. K. E. Rankę, (1904 und 1906), und W. Muller, (1906).
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Ferner hat Poniatowski fiir eine Reihe von Indices die Anzahl der 
Indiyiduen berechnet, dereń Untersuchung notwendig ist, um einen bis auf 
0,1 sicheren Mittelwert zu erhalten. Die folgende Tabelle zeigt, welch ver- 
schiedenen EinfluB die Beobachtungsfehler auf die yerschiedenen Indices 
ausiiben. Beispielsweise muli man fiir den Ganzgesichtsindex ani Schadel 
lediglich mehr ais 25 Indiyiduen, fiir den Nasenindex des Lebenden dagegen 
mehr ais 841 Indiyiduen untersucht haben, um in diesem Fali den Mittelwert 
auf 0,1 sicherzustellen.

Kraniometrische Indices:
1. Langenbreitenindex...............................
2. Langenhóhenindex..............................

Langen-Ohrhóhenindex.......................
Sagittaler Wólbungsindex des Frontale

„ „ „ Parietale
„ „ „ Occipitale . .

Transversaler Frontalindex...........................
„ Frontoparietalindex...............

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Ganzgesichtsindex .

10. Obergesichtsindex .
11. Kraniofacialindex. .
12. Jugofrontalindex. .

Jugomandibularindex 
F rontobiorbitalindex 
Interorbitalindex . . 
Orbitalindex.... 
Nasenindex .... 
Maxilloalveolarindex 
Gaumenindex . . .

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mindestens notwendige 
Individuenzahl:

64
64

100
64
64
81
36
36
25
25
49
25
64
36
25

256
144
256
2894

Kephalometrische Indices:
20. Langenbreitenindex.....................................................144
21. Langen-0hrh6henindex.............................................169
22. Transversaler Frontoparietalindex..........................100
23. Jugofrontalindex........................................................ 100
24. Jugomandibularindex................................................ 289
25. Morphologischer Ganzgesichtsindex.........................169
26. „ Obergesichtsindex............................81
27. Nasenindex................................................................841

b) Graphische Darstellung.
Will man irgend ein Merkmal einer aus Indiyiduen zusammengesetzten 

Gruppe (Aggregat) graphisch darstellen, so wird man auf yerschiedene 
Weise yorgehen kónnen.

I. Graphische Darstellung von Individualreihen (Stufenlinien).
Man tragt auf einer horizontalen Achse (Abszissenachse) in gleichen 

Entfernungen Punkte ab und errichtet in denselben so viele Senkrechte, ais 
die Beobachtungsreihe Indiyiduen bezw. Falle zahlt. In praxi kann man sich 
eines in Quadrate eingeteilten Papiers1) bedienen und die der Anzahl der 
Falle entsprechende Zahl der Quadrate abzahlen. Auf den Senkrechten 
werden nun von der horizontalen Achse nach oben Strecken abgetragen, 
die den GróBen des Merkmals der Beobachtungsreihe proportional sind. 
Verbindet man die Endpunkte dieser Strecken durch Gerade, so entsteht 
eine gebrochene Linie (Stufenlinie). Die Lange einer horizontalen Teilstrecke 
oder Stufe entspricht der Zahl der Indiyiduen, die das Merkmal in der ent- 

1) Es eignet sich datur ein von Hofer & Co. in Ziirich speziell fiir diesen Zweck her- 
gestelltes Papier mit 5-Millimeterquadraten, dessen Netz direkt fiir die Reproduktion 
yerwendbar ist.
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sprechend gleichen GroBenentwicklung besitzen. Je gróBer die einzelnen 
horizontalen Stufen, d. h. je mehr Indiyiduen auf eine bestimmte Merkmals- 
gróBe fallen, um so flacher ist die Gesamtneigung der gebroehenen Linie1).

1) Bei der Reduktion der Haufigkeitsreihe yerringert sich die Zahl der Stufen in der 
Individualkurve. Dabei miissen unbedingt immer gleichviel Klassen der urspriinglichen 
Haufigkeitsreihe zu Gruppen zusammengezogen werden. Jede Reduktion bedeutet aber 
eine Yerringerung der Genauigkeit, ygl. dazu Czekanowski, 1907, S. 18.

Beisniel: Fiir unser Beispiel ergibt sich folgende Individualkurve 
(Fig. 19): 

Fig. 19. Individualkurve der KorpergroBe 
von 33 Indiyiduen.

Arithmetisches Mittel M--------
Durchschnittliche Abweichung e ............

II. Graphische Darstellung 
von Haufigkeitsreihen 
durch Haufigkeitspoly- 

gone.
1. Methode der Recht- 

ecke. Man tragt auf einer 
horizontalen Achse (Abszissen- 
achse) von links nach rechts 
gleiche Abschnitte ab, und er- 
richtet in diesen Punkten Senk- 
rechte (Ordinatenachsen). Auf 
diesen letzteren werden Strecken
abgetragen, die der Freąuenz der 
betreffenden Gruppe proportio- 
nal sind. Zieht man durch die 
Endpunkte dieser Strecken Pa- 
rallelen zur Horizontalen, so 
entstehen Rechtecke, dereń Flachen die Freąuenzen der entsprechenden 
Gruppen angeben. Eine solche Figur wird Haufigkeits- oder Freąuenz- 
polygon genannt. Unser Beispiel ergibt die Darstellung Figur 20.

Fig. 20. Fig. 21.
Fig. 20. Freąuenzpolygon der KorpergroBe von 33 Indiyiduen nach der Methode derRechtecke. 

Arithmetisches Mittel M -------- Durchschnittliche Abweichung e ............
Fig. 21. Freąuenzpolygon der KorpergroBe von 33 Indiyiduen nach der Methode der Trapeze.

Arithmetisches Mittel M -------- Durchschnittliche Abweichung e ........  1

2. Methode der Trapeze (geladene Koordinaten). Man tragt aufl 
einer horizontalen Achse von links nach rechts in gleichen Abstanden Punkte 
auf, und zwar entsprechend der Anzahl der Klassen, die in der Reihe enthalten 
sind. Auf den in diesen Punkten errichteten Senkrechten werden den Fre
ąuenzen der einzelnen Klassen proportionale Strecken abgetragen und die 
Endpunkte dieser Strecken durch Gerade yerbunden. Das gewahlte Beispiel 
liefert die Figur 21.
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3. Methode der Summenkurve (Integralkurve). Mail tragt die 
KlassengriiBen wie bei den vorigen Methoden auf einer horizontalen Achse 
auf. Die Senkrechten entsprechen aber diesmal den Summen der Frequenzen 
der betreffenden und aller vorausgehenden Klassengrofien. Man muB dazu 
die Freąuenzreihe in eine Summenreihe verwandeln:

KlassengróBe
150
151
152
153
154
155
156

Freąuenz
1
5
7
8
7
3
1

n = 33

Fig. 22. Summenkurve der KórpergróBe 
von 33 Individuen.

Arithmetisches Mittel M --------
Durchschnittliche Abweichung e ............

Freąuenzsummen
1
6

13
21
28
31
33

Die graphische Darstellung 
zeigt Figur 22.

4. Graphische Darstel
lung des Mittelwertes und 
der Abweichung. Bei jeder 
graphischen Darstellung eines 
Aggregats sollten auch die wich
tigsten Gruppencharakteristika 
ablesbar sein. Die Individuen- 
zahl n ersieht man aus der In- 
dividualkurve und aus der 
Summenkurveunmittelbar, wah- 
rend sie aus den Frequenzpoly- 
gonen durch Addition der Einzel- 
freęuenzen bechnet werden kann. 
Minimalwert Vx und Maximal- 
wert Vn sind aus allen 4 Dar- 
stellungen ersichtlich (wenn auch 
nicht in ihrem wahren Wert, so 
doch ais minimale und maximale 
KlassengróBe). Das arithmetische 
Mittel M wird bei der Individual-
kurve durch eine Wagrechte, bei 

den anderen drei Darstellungen durch eine Senkrechte angegeben; dement- 
sprechend tragt man die Abweichung s nach unten und oben bezw. nach rechts 
und links durch Parallele zum arithmetischen Mittel ein. In unserem Beispiel 
ist M = 152,97; e = 1,19; also M + e = 154,16 und

M — s = 151,78.
Selbstverstandlich kónnte man in analoger Weise auch den Zentralwert C, 
das Dichtemittel D und die stetige Abweichung o graphisch darstellen.

5. Die Darstellung der „normalen" Frequenzkurve. Die fiir 
die Abschatzung deskriptiver Merkmale bedeutungsvollen „normalen“ 
Frequenzkurven mit 3, 5, 7, 9 und 11 Klassen sind in Figur 23 graphisch 
dargestellt. Da die Gesamtflache des Haufigkeitspolygons in diesem 
Fali immer gleich 100 % gesetzt wird, muB die Kurve um so flacher aus- 
fallen, je mehr Klassen gebildet werden. Die Bereehnung von e ergibt 
folgende Werte:

bei 3 Klassen:
25 £25

100
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bei 5 Klassen:
12,4 + 25 + 25 + 12,4

S — inn — u,100
bei 7 Klassen:

4,8 + 18,8 + 23,4 + 23,4 + 18,4+ 4,8 = Q g4;
100

bei 9 Klassen:
1,6 + 9,3 +22,0 + 21J + 21,8 + 22,0 + 9,3 + k6 = i 09;

100

s =

bei 11 Klassen:
0,5 + 4,0 +13,2 + 23,4 + 20,5 + 20,5 + 23,4 +13,2 + 4,0 + 0,5 = x gg

100

M = 2,00
b = 0,60

M = 3,00 
s = 0,76

M = 4,00 
b = 0,94

Fig. 23. Die .,normale“ Frequenzkurve fiir 3, 5, 7, 9 und 11 Klassen.
Arithmetisches Mittel M -------- Durchschnittliche Abweichung s .........

6. Bedeutung der Kurven. Die so erhaltenen Kurven kbnnen 
einen oder mehrere Gipfel (Scheitel) zeigen. Es ist eine Tatsache, daB mit 
der VergróBerung des Materials jede Kurve eine regelmaBigere Gestalt 
annimmt, indem die kleineren Gipfel (Nebengipfel) verschwinden oder sich 
in einen bis zwei groBere (Haupt-) Gipfel zusammenziehcn. Man kann 
ferner annnehmen, daB ein durchaus homogenes Materiał, unabhangig von 
der Zahl der Falle, stets eine typische oder Normalkurve ergeben wird, d. h. 
daB innerhalb der Variationsbreite jede Stufe durch einen feststehenden Pro- 
zentsatz yertreten ist, der fiir 2 bis 12 Klassen in der obigen Tabelle ange- 
geben wurde1). Es fragt sich aber, ob aus dem Auftreten zweier Gipfel auf 

1) Die Annahme Quetelets, daB die Verteilungskurve stets eine genau symmetrische 
d. h. eine binomiale, dem GAUssschen Fehlergesetz entsprechende sei, trifft allerdings nicht 
in vollem Umfang zu. Es besteht ganz allgemein eine Asymmetrie der Yerteilung, jedoch ist
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eine Heterogenitat des Materials geschlossen werden darf. Diese Frage 
kann nur durch biometrische Berechnungen (s. den vorigen Abschnitt) be- 
antwortet werden. Ohne Zweifel kónnen auch Ablesungsfehler die Ursache des 
Auftretens eines Gipfels sein, doch scheint dieses Moment keinen ausschlag- 
gebenden EinfluB auf die Gesamtform der Kurven zu besitzen (Livi, 1900).

Eine Gesamtreihe kann aber wirklich aus zwei oder mehreren unter- 
einander yerschiedenen, in sich homogenen Einzelreihen bestehen; dann 
spricht man von einem Gemenge. Es ist nun nicht notwendig, daB ein 
Gemenge zweier verschiedener Einzelreihen oder Typen, von denen jede eine 
Normalverteilung aufweist, eine zweigipflige Kurve zeigt, sondern es kann 
auch eine Normalkurve darstellen, die aber durch eine gróBere mittlere Ab
weichung der Indiyiduen charakterisiert ist (Pearson, 1894, und Helguero, 
1904). Die Kurve wird infolgedessen eine gestrecktere und niedrigere Form an
nehmen, d. h. man wird einTypengemenge an der Yerlangerung der Variations- 
breite auf der Abszissenachse und an der Erniedrigung des Gipfels erkennen.

In Figur 24 zeigt die Kurve des Typengemenges — beide Typen sind 
gleich stark, d. h. in 50 Prezent der Falle vertreten — eine Normalverteilung 
mit einem einzelnen, allerdings abgeflachten Gipfel. Fiir den Fali aber, 
daB die beiden Typen, die in das Gemenge eingehen, sehr yerschieden bezw. 
ihre mittleren Abweichungen hinreichend klein sind, so wird eine Zwei- 
gipfligkeit der Kurve zum Yorschein kommen.

In Figur 25 zeigt die Kurve des Typengemenges deutlich zwei Scheitel. 
Liegt eine solche Zweigipfligkeit einer Kurve hinsichtlich eines Materials vor, 
dessen Zusammensetzung wir nicht kennen, so wird mail mit groBer Wahr- 
scheinlichkeit auf eine Heterogenitat desselben schlieBen diirfen. Dies wird 
vor allem dann der Fali sein, wenn in einem Aggregate die einzelnen Merk
male multimodale Freąuenzreihen aufweisen, die sich mit der Korrelation 
in Zusammenhang bringen lassen. Ein solcher Fali wiirde z. B. vorliegeu, 
wenn in einer menschlichen Gruppe die Verteilung des Langenbreitenindex 
und des Gesichtsindex zwei deutlich bimodale Kurven ergibt und beide 
Merkmale einen betrachlichen Korrelationskoeffizienten besitzen. Die 
vorhandenen Gipfel und Korrelationen weisen dann deutlich darauf hin, 

sie meist so gering, daB die Beurteilung der „Normalitat" einer Freąuenzreihe nach wie vor 
auf Grund der GAUssschen Kurve erfolgen kann. Vgl. dazu Fęchner, KollektivmaBlehre, 
1897. Rautmann, 1921 und 1923. Freudenberg, 1926, Iiber die Haufigkeitskurven 
menschlicher Mafie.
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Fig. 25. Typengemenge. Kurve zweier homogener Einzelreihen mit kleiner mittlerer 
Abweichung -------- . Kurve des Gemenges -------- . Nach Ammon.

Fig. 26. Miinchener Volksschulkinder aus dem Jahre 1921. KórpergróBe (in cm) 
und Kórpergewicht (in kg) bei Knaben und Madchen. Knaben--------  Madchen-------- .
Obere Kurve = KórpergróBe. Untere Kurve = Kórpergewicht.
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daB es zwei Kombinationen von Merkmalen gibt, die sich relativ haufiger 
ais andere zu realisieren pflegen. Diese Merkmalkomplexe kann man 
ais anthropologische Elemente (Typen) auffassen (vergl. S. 9). 
Es kann nicht oft genug betont werden, daB die Existenz anthropologischer 
Typen nicht auf dem Vorhandensein oder Fehlen einzelner Merkmale beruht, 
sondern daB es sich immer um Merkmalkomplexe handelt. Jede anthro
pologische Untersuchung hat daher nicht auf die Auffindung einiger weniger 
auffallender Merkmale auszugehen, sondern die Kombination und Kor- 
relation mbglichst vieler einzelner Charaktere festzustellen.

Fig. 27. Miinchener Volksschulkinder aus dem
Jahre 1921. Jahrlicher relativer Zuwachs der KórpergróBe 
bei Knaben und Madchen. Knaben--------  Madchen-------- .

\
1

s
/

^7 / \

III. Wachstumskurven.
Zur Herstellung von Wachstumskurven bedient man sich eines in 

Quadrate eingeteilten Papiers (Millimeterpapier), zieht in einiger Ent- 
fernung vom Unterrand eine Horizontale (Abszisse) und in gleicher Ent- 

fernung vom linken 
Seitenrand eine Verti- 
kale (Ordinate). Auf 
der Abszissenachse tragt 
man in gleiclien Ab- 
standen die Klassen
gróBen des MaBes ein, 
die man durch die Un
tersuchung festgestellt 
hat. Man wahle die 
Abstande nicht zu klein, 
aber auch nicht zu groB. 
Ein klares Bild ergeben 
Kurven, bei denen fiir 
Halbjahresklassen fiir 
je 2 cm KórpergróBe 
und je 1 kg Kórper- 
gewicht Zentimeter- 
Distanzen gewahlt wur

den. Aus Sparsamkeitsgriinden und zum Vergleich lassen sich haufig 
zwei oder mehr Kurven auf ein Blatt vereinigen, man muB nur die 
beiden Skaleń der KlassengróBen entsprechend gegeneinander verschieben. 
Auf Pauspapier gezeichnete Kurven kónnen bei Vergleichung leicht zur 
Deckung gebracht werden (Fig. 26).

Auf ahnliche Weise lassen sich auch Kurven des Jahreszuwachses 
herstellen1) (Fig 27).

IV. Eintragen in Sektorem
Statt Strecken kónnen auch Flachen zur graphischen Darstellung von 

Merkmalvergleichen benutzt werden. Teilt man einen Kreis dem prozen- 
tualen Vorkommen der zu vergleichenden Merkmale entsprechend in Sek- 
toren und bedeckt die letzteren mit verschiedener Schraffur, Schattierung 
oder Farbę, so erhalt man eine gute und iibersichtliche Yorstellung von dem

1) Beispiele siehe „GróBe und Gewicht der Schulkinder", herausgegeben vom deutschen 
ZentralausschuB fiir die Auslandshilfe E. V. durch dessen arztlichen Beirat. Berlin 1924. 
S. 56 u. 57.
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prozentualen Auftreten der einzelnen Merkmale. Dieses Verfahren empfiełilt 
sieli insbesondere zur Darstellung deskriptiver Merkmale. FaBt man in dem 
oben gegebenen Beispiel (Seite 82) die Klassennummern 1—3 ais braun, 
4—6 ais meliert und 7—9 ais blau zusammen, dann ergibt sich folgende 
reduzierte Frequenzreihe:

1. braun............ 20
2. meliert .... 31
3. blau...............6
4. albinotisch. . . 1

n = 68

Fig. 28. Verteilung der Augenfarben bei 58 In- 
dividuen. Schwarz = braune Augen, 20 Indivi- 
duen = 124°. Schraffiert = melierte Augen. 
31 Individuen = 193°. Punktiert = blaue Augen, 
6 Individuen = 37°. Weifi = albinotisch, 1 Indi- 
viduum = 6°.

B. Kombination von Merkmalen.

Ebenso wie man die Zusammenhange zwischen den einzelnen Individuen 
studieren kann, ist es auch móglich, die GesetzmaBigkeiten zu untersuchen, 
in welchen sich die einzelnen Merkmale kombinieren. Es gibt einen zahlen- 
maBigen Ausdruck fiir den Zusammenhang zweier Merkmale oder Eigen- 
schaften, ebenso kann man untersuchen, in welcher Richtung sich das eine 
Merkmal im Zusammenhang mit dem anderen verandert (korrelative Varia- 
bilitat)1).

a) Bereclinuiifjsmethoden.

Begriff der Korrelation. Die gesetzmaBigen Beziehungen zwischen 
zwei Merkmalen oder Erscheinungen bringt der Korrelationskoeffizient (r) 
zum Ausdruck. Er bezeichnet den Grad der Ubereinstimmung bezw. Dis- 
krepanz der verglichenen Merkmale einer Gruppe. Falls Korrelation besteht, 
muB aus der GroBe des einen Merkmals auf den Mittelwert des anderen 
geschlossen werden konnen. Dies ist immer dann móglich, wenn die Yaria- 
bilitat der beiden Merkmale auf gleiche Ursachen zuriickzufuhren ist. Ein 
Spezialfall der Korrelation ist die Familienahnlichkeit (Galton).

Die drei Grenzfalle der Korrelation. Der Korrelationskoeffi
zient r wird gleich -|-1, wenn jeder Wert des einen Merkmals in vollkommener 
Abhangigkeit von einem dazugehórigen gleichsinnigen Wert des anderen 
Merkmals steht. Rangiert man die Gruppe einmal nach den MaBzahlen des 
einen, dann nach denen des anderen Merkmals, dann folgen die Individuen 
einander beide Małe in genau derselben Reihenfolge; auBerdem sind die Ab- 
stande zwischen den aufeinanderfolgenden MaBzahlen in beiden Reihen 
vollkommen entsprechend.

Ergibt sich ein Korrelationskoeffizient r von —1, dann besteht zwischen 
den beiden Merkmalen ebenso vollkommene Abhangigkeit, aber in entgegen- 
gesetztem Sinn: je starker das eine Merkmal ausgebildet ist, desto geringer

1) Vgl. v. Eickstedt, Z. f. E., Bd..52, S. 373. Czubek, S. 113. Colliek, S. 68. 
Huth, 1925, Korrelationstafel. Betz, 1927, Uber Korrelation. In den letztgenannten 
Werken zahlreiche Literaturangaben.

Martin. Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 7
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ist das zweite entwickelt. Bildet man wieder Rangreihen wie yorhin, dann 
findet man wieder vollkommen entsprechende Abstande zwischen den 
aufeinanderfolgenden MaBzahlen, nur ist die Reihenfolge der Indiyiduen 
genau entgegengesetzt: das Indiyiduum, das beim ersten Merkmal an erster 
Stelle steht, rangiert beim zweiten Merkmal an letzter; das Indiyiduum, 
das hier Zweiter wird, ist dort Vorletzter usw.

Besteht zwischen den beiden yerglichenen Merkmalen iiberhaupt keine 
Beziehung, dann wird der Korrelationskoeffizient r gleich 0. In diesem Falle 
ist es vollig gleichgiiltig, wie man die Gruppe ordnet; die beiden Merkmale 
sind ohne jeden EinfluB aufeinander.

Je mehr der Wert von r sich +1 nahert, um so mehr ist die Variation 
des einen Merkmals von derjenigen des anderen damit yerglichenen Merkmals 
begleitet; je mehr r an 0 heranriickt, um so geringer ist die Korrelation. Eine 
errechnete Korrelation gibt immer nur einen Hinweis, aber doch keinen 
Beweis fiir das Vorhandensein funktionaler Zusammenhange.

Berechnung der Korrelation. Fiir die Berechnung von r gilt die 
Formel

r _ ^ei e2 
no; a2

dabei bezeichnet ej die Abweichung eines Indiyidualwerts vom Mittelwert 
M] des ersten Merkmals;

e2 die Abweichung des entsprechenden (d. h. zum gleichen Indiyiduum 
gehórigen) Indiyidualwerts vom Mittelwert M2 des zweiten Merkmals;

n die Indiyiduenzahl;
a, die stetige Abweichung des ersten Merkmals und
o2 die stetige Abweichung des zweiten Merkmals.

Die Berechnung des Korrelationskoeffizienten geschieht also in der Weise, 
daB man fiir jedes Indiyiduum die Abweichungen von den Mittelwerten der 
beiden Merkmale multipliziert, die Produkte unter Beriicksichtigung des 
Vorzeichens addiert und die Summę durch das Produkt aus der Indiyiduen
zahl mit den stetigen Abweichungen der beiden Merkmale diyidiert.

Rechenvorteil. Wenn die Mittelwerte, von denen die Abweichun
gen berechnet wurden, keine ganzen Zahlen sind, so spart man sich Arbeit, 
indem man die Abweichungen von den beiden den Mittelwerten am nachsten 
stehenden ganzen Zahlen berechnet. Es ist aber in diesem Falle folgende 
Korrektur anzubringen: man zieht von dem mittleren Produkt der Ab
weichungen das Produkt der beiden Zahlen, welche die Ausgangszahlen zu 
ihren entsprechenden Mittelwerten erganzen, ab. Man hat dann also folgende 
Formel fiir r:

(M-.-M,)},

wobei M\ und M'2 die Ausgangszahlen bezeichnen.
Bei groBer Indiyiduenzahl ist das Berechnen der Produkte der Ab

weichungen der einzelnen Indiyiduen sehr zeitraubend. Um die Arbeit zu 
erleichtern, stellt man die Beobachtungen in einer sogen. Korrelationstabelle 
zusammen. Die beiden zu yergleichenden Variabeln sollen aqui- 
distant sein.
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Rechenbeispiel. Ais Beispiel diene eine solche Tabelle fiir die Korrelation 
zwischen der KórpergróBe und dem Kopfindex bei der Ruandabevólkerung.

m I os

Kophndex

In diesem Beispiel ist:
Mj = 170,961 cm, = 8,8476 cm
Ma = 74,336 s2 = 2,9376 
n = 388.

Ais Ausgangszahlen fiir die Berechnung der Abweichungen seien angenommen:
= 169,50 cm, M'2 = 74,50.

Man erhalt demnacli:
M\ — Mj = —1,461 cm 
M',_ M2 = +0,164

Da die Klassen der KórpergróBe und des Kopfindex in obiger Tabelle mehr ais 
eine Einheit des entsprechenden Merkmals umfassen, so werden auch die Abweichungen 
nicht in den gewóhnlichen Einheiten, sondern in den Klassenintervallen ausgedriickt. 
Selbstverstandlich miissen auch die stetigen Abweichungen und die Abweichungen der 
Ausgangszahlen von den Mittelwerten in den Klassenintervallen ausgedriickt werden. 
Man erhalt dann:

o, = = 2,9492 Klassen der KórpergróBe
o

M',—Mt=— =— 0,487 Klassen der KórpergróBe
9 9‘47fi

a, = - - -— =1,4688 Klassen des Kopfindex 

M— M, = + 0’= + 0,082 Klassen des Kopfindex-

Zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten tragt man zunachst in die Facher des 
Korrelationsnetzes die Produkte der Abweichungen von den beiden Ausgangsklassen ein. 
Die Individuenzahl oder die Freąuenz des Faches schreibe man in die linkę obere Ecke und 
das entsprechende Produkt e\ • e'2 in die rechte untere Ecke desselben Faches, wobei es 
ratsam ist, diese Produkte entweder mit kleineren Ziffern oder mit einer anderen Tinte zu 
schreiben. Aus der ersten Tabelle erhalt man demnach die umstehende.

In den beiden Ausgangsklassen 73,5—75,4 und 168,0—170,9 sind die Produkte der 
Abweichungen aller Facher gleich 0. Um die Berechnungen zu erleichtern, werden 'diese 
beiden Ausgangsklassen durch dicke Striche von den benachbarten Klassen abgegrenzt. 
Man sieht jetzt leicht, daB die Korrelationstabelle durch die Ausgangsklassen in vier Qua- 
dranten eingeteilt ist. Der linkę obere und der rechte untere Quadrant werden ais positiv

7*



100 Allgemeiner Teil.

\ i °
\ a —

Kopfindex^'.'c

KlassengróBe / Kla
ss

en
gr

óB
e

r—1 14
5,

5

14
8,

5

15
1,

5

15
4,

5

15
7,

5

16
0,

5

16
3,

5

16
6,

5

16
9,

5

17
2,

5

17
5,

5

17
8,

5

18
1,

5

18
4,

5

18
7,

5

19
0,

5

19
3,

5

19
6,

5

S

66,5 — — — — — — 1
: 8

— — — 1
8

— — 1
24

— — 3

68,5 1
12

— i
6

2
3

5
0

1
3

2
6

— 2
12

2
15

1
21

— 17

70,5 1
6

5
4

2
2

4
0

7
2

7
4

1
6

5
8

4
10

— 1
16

37

72,5 7 4 2
3

6
2

13
1

13
0

16
1

8
2

10
3

5
4

6
5

8
6

1-
7

— — 95

74,5 — 1
0

4
o

3
o

13
0

16
0

14
0

15
0

12
0

7
o

7
0

10
o

4
0

5
0

— 2
0

113

76,5 1
9

— — 1
6

2
5

3
4

7
3

3
2

9
i

11
0

12
i

10
2

5
3

7
4

3
5

— — — — 74

78,5 — — — — 2
10

— 2
6

8
4

2
2

7
0

1
2

2
4

1
6

1
8

3
10

— — — — 29

80,5 — — — 1
18

1
15

1
12

2
9

4
6

3
3

— — 1
6

— — — — — — — 13

82,5 — — — — 1
20

1
16

1
12

— 2
4

— — — 1
IG

— — — — 6

84,5 1
25

— — 1

1 — 1 2 11 16 28 44 47 55 49 38 24 31 22 14 2 1 2 388

bezeichnet, weil alle Abweichungsprodukte dieser beiden Produkte positiv sind. Den rechten 
oberen und den linken unteren Quadranten bezeichnet man ais negativ.

Die Freąuenzen gleicher e\ • e'2 werden aus gleich bezeichneten Quadranten zusammen 
berechnet. Am beąuemsten ist es, die Berechnungen so anzuordnen, wie es die folgende 
Tabelle zeigt:

e'i • e'2
Freąuenz Freąuenz e\ ■ e'2

+
Quadranten Quadranten Total + —

1 25 25 0
2 19 20 — 1 — 2
3 9 21 —12 — 36
4 21 25 — 4 — 16
5 3 8 — 5 — 25
6 4 18 —14 — 84
7 — 1 — 1 — 7
8 2 6 — 4 — 32
9 — 3 — 3 — 27

10 3 6 — 3 — 30
12 1 4 — 3 — 36
15 — 3 — 3 — 45
16 1 2 — 1 — 16
18 — 1 — 1 — 18
20 — 1 — 1 — 20
21 — 1 — 1 — 21
24 — 1 — 1 — 24
25 — 1 — 1 — 25

Total 88 147 — — 464
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Kontrolle: 88 + 147 + 113 + (55 —15) = 388. Wir haben also alle 388 Individuen 
beriicksichtigt und gefunden:

le\ ■ e't = — 464. 
Jetzt wende man die Formel

1r=-----
an und erhalt dann:

1 f 464
r 2,9492-1,4688 l 388

Oder besser, um Zeit zu ersparen:
1

Vp'

— (— 0,039934)}= — 0,2668 = — 0,27.

- 1 464 1,461 , 0,164 )
*/,-8,8476• >/,-2,9376 1 388 1 3 2 'J

1) Es hat keinen praktischen Wert, den Korrelationskoeffizienten auf mehr ais zwei 
Stellen zu berechnen.

6 [ 464 1,461-0,1641 02668 _ 027
8,8476-2,9376 1 388 + 6 I

Genaueres iiber diese Methode bei Betz, 1927; ein vóllig abweichendes Verfahren hat 
Huth, 1925, angegeben1).

Spurious Correlation. Bei der Bereehnung eines Korrelations
koeffizienten zweier Indices darf man sich nicht durch den oft sehr hohen 
Wert des Koeffizienten irreleiten lassen. Ein solcher kann sich namlich aus 
rechnerischen Griinden ergeben, trotzdem die absoluten MaBe, aus denen 
die Indices berechnet wurden, keine Korrelation unter sich zeigen. Dies 
trifft zu, wenn zwei Indices mit gleichem Kenner vorliegen. Wenn z. B.

I,=100-y und I9 —100--1 b c
Vj = Yariationskoeffizient des Merkmals a 
^2 55 55 55 55 h

^3 55 55 55 55 O,

dann ist die durch das Rechenverfahren entstandene Korrelation („spurious 
correlation").

_ ________ v8J________  
P" W + V32-Vv22 + Yg2

Die Zahl po gibt also den Betrag an, den man von dem berechneten 
Korrelationskoeffizienten abziehen muB, um die tatsachlich bestehende 
Korrelation festzustellen (Pearson 1897).

Korrelation deskriptiver Merkmale. Auch die Korrelation der 
quantitativ nicht meBbaren, d. h. der qualitativen Merkmale laBt sich unter 
der gegebenen Voraussetzung einer normalen Verteilung berechnen; jedoch 
fiihrt die Methode auf verwickelte Formeln. Vgl. Pearson (1907), Everitt 
(1910), Yule (1912), Greenwood and Yule (1915).

b) Graphische Darstellung.
Die drei Grenzfalle. Fiir die Korrelation zweier Merkmalsreihen 

liegt der einfachste Fali vor, wenn beide Merkmalsreihen vollkommen gleich
maBig steigen bezw. fallen, so daB die Abstande zwischen den MaBzahlen 
aufeinanderfolgender Individuen iiberall gleich sind. Die graphische Dar
stellung ergibt dann fiir jede Merkmalsreihe eine Gerade und die Korrelation 
ist eine einfache Funktion des Winkels, den diese beiden Geraden mitein- 
ander bilden: Je gróBer der Winkel der beiden Geraden, desto kleiner die 
Korrelation der beiden Merkmalsreihen.
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Die drei Grenzfalle der Korrelation zeigen in der graphischen Dar- 
stellung fur r = +1 einen Winkel von 0°;

fur r = —1 einen Winkel von 90°;
fur r = 0 einen Winkel von 45°;

unter der Annahme, daB die eine Merkmalsreihe vom Nullpunkt des Koor- 
dinatensystems aus in einem Winkel von 45° ansteigt (Fig. 29).

Die Regressionslinien. Normalerweise bilden die Merkmalsreihen 
nun allerdings keine Geraden; es ist jedoch inimer móglich, Gerade zu finden, 
welche den Gesamtverlauf der betr. Merkmalsreihen angeben. Diese Ge
raden heiBen seit Galton die Regressionslinien; der Winkel zwischen den 
beiden Regressionslinien charakterisiert die bestehende Korrelation: je groBer 
der Winkel der Regressionslinien, desto kleiner die Korrelation der beiden 
Merkmalsreihen.

Um die Regressionslinien zu finden, berechnet man aus der Korre- 
lationstabelle fur jede Klasse des einen 
Merkmals, welchen Mittelwert die in 
diese Klasse gehórigen Individuen 
im anderen Merkmal besitzen. Diese 
Berechnung ist fur alle Zeilen und 
Spalten der Korrelationstabelle durch- 
zufiihren.

Rechenbeispiel. Unser Beispiel ergibt:

Kórper- 
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Klassengr. 14
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mittlerer 

Kopfindex 76,5

lilii

74,5 78,5 77,8 74,5 75,5 74,3 74,8 74,1 73,7 73,7 74,1 73,9 73,4 72,8 70,5 70,5 74,5

Kopfindex
KlassengróBe 66,5 68,5 70,5 72,5 74,5 76,5 78,5 i 80,5 82,5 84,5

Zugehorige mittlere 
KórpergroBe in cm 175,5 173,4 174,1 166,2 171,7 170,2 156,1 162,6 j 164,5 i 154,5

Man tragt nun erst auf der Abszissenachse die Klassen der KórpergroBe und 
auf den entsprechenden Senkrechten die Mittelwerte der Kopfindices ab. 
Die Ordinaten werden durch eine im allgemeinen gebrochene Linie mit- 
einander verbunden. Die Gerade, welche diese gebrochene Linie ebnet, ist 
die erste gesuchte Regressionslinie1). Dann tragt man genau entsprechend 
auf der Ordinatenachse die Klassen der Kopfindices und auf den entspre
chenden Wagrechten die Mittelwerte der KórpergróBen ab. Durch Ebnen 
der Verbindungslinie der Endpunkte erhalt man die zweite gesuchte Re
gressionslinie. Der Winkel zwischen den beiden Regressionslinien driickt die 
Korrelation graphisch aus (Fig. 30).

1) Dieses Ebnen der gebrochenen Linie geschieht im allgemeinen nach dem AugenmaB. 
Die hbhere Mathematik gestattet die exakte Berechnung des Richtungswinkels der Regres
sionslinien. Ein ganz einfaches Verfahren, um den Winkel der Regressionslinien in der 
quadrierten Korrelationstafel zu finden, hat Huth (1925) angegeben.

Die ąuadrierte Korrelationstafel. Wie man sofort sieht, ist aber 
die GróBe dieses Winkels abhangig von der Zahl der gebildeten Klassen. 
Hatte man im gewahlten Beispiel statt der 19 Klassen fur KórpergroBe 
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etwa 30 Klassen gebildet, dann ware der Winkel bedeutend kleiner geworden. 
Damit wiirde dann eine Korrelation yorgetauscht, die in Wirklichkeit gar 
nicht yorhanden ist. Aus diesem Grunde sind graphische Darstellungen 
von Korrelationsverhaltnissen nur dann untereinander yergleichbar, wenn sie

„quadriert“ sind, d. h. wenn die 
Zahl der Klassen in den beiden 
yerglichenen Merkmalsreihen die- 
selbe ist. In der Praxis erreicht 
man diese Quadratur am ein- 
fachsten, indem man die Zahl 
der Klassen unverandert laBt, 
aber die Abstande auf der Ab- 
szissenachse so wahlt, daB der 
Abstand von der niedersten zur 
hochsten Klasse in beiden Merk
malsreihen gleich wird (Fig. 31).

Fig. 31. Dieselbe Korrelationstafel, 
aber ąuadriert. Man beachte, wie der 
Winkel der Regressionslinien von 53° 
auf 62° gestiegen ist.

3. Das gegenseitige Verhaltnis vieler Indiyiduen einer zufallig vereinigten 
Gruppe und das Verhaltnis eines lndividuums zu einer Gruppe.

a) Bereclinungsmethoden.
I. Gegenseitiges Verhaltnis vieler Indiyiduen einer zufallig 

yereinigten Gruppe.
Vergleich in bezug auf ein Merkmal. Es ist klar, daB 2 Indi

yiduen um so ahnlicher sind, je geringer die Unterschiede sind, die wir in 
ihren einzelnen Merkmalen feststellen und umgekehrt.
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Handelt es sich nur um ein Merkmal, dann geniigt die Angabe der 
Differenz zwischen den individuellen Werten.

Durchschnittliche Differenz. Wenn aber, wie das meist der Fali 
ist, mehrere Merkmale in Betracht kommen, so wird die durchschnittliche 
Differenz der Merkmale zweier Indiyiduen den Grad oder das MaB ihrer 
Verschiedenheit bezw. Ubereinstimmung abgeben. Die Berechnung wird 
um so richtiger sein, je mehr Merkmale gleicher Wertigkeit beigezogen 
werden. Man erhalt die durchschnittliche Differenz, indem man die Diffe- 
renzen der einzelnen Merkmale der beiden zu vergleichenden Indiyiduen 
ausrechnet, ohne Beriicksichtigung des Vorzeichens addiert und durch die 
Zahl der Falle dividiert. Wird die Methode auf mehrere Falle angewendet, 
so kann sie zur Entscheidung dariiber dienen, ob ein Indiyiduum einer 
bestimmten Gruppe zuzuzahlen ist oder nicht.

Rechenbeispiel. Ais Beispiel seien hier die durchschnittlichen Differenzen von 
13 prahistorischen Schadeln gewahlt. In der folgenden Tabelle wird die durchschnittliche 
Abweichung je zweier Schadel gefunden, indem man diese auf der yertikalen bezw. hori
zontalen Kolonne aufsucht. Wo die Kolonnen der beiden Schadel zusammentreffen, findet 
sich die gesuchte durchschnittliche Differenz.
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Spy I 0,0 5,4 6,4 4,2 5,0 6,6 8,1 16,3 10,3 9,1 9,4 11,4 8,3
Spy II 5,4 0,0 5,0 2,7 4,2 5,7 10,3 11,7 6,5 5,4 5,9 6,3 5,3
Krapina C 5,4 5,0 0,0 6,7 6,5 5,0 9,3 9,0 9,9 8,3 6,7 6,1 7,0
Krapina D 4,2 2,7 ' 6,7 0,0 4,7 9,1 16,5 15,9 13,4 12,7 10,7 12,9 9,1
Neandertal 5,0 4;2 6,5 4,7 0,0 6,8 10,1 13,2 10,5 9,2 7,3 9,1 7,2
Gibraltar 6,6 5,7 5,0 9,1 6,8 0,0 11,3 11,8 10,0 9,2 7,7 9,0 9,0
Pithecanthr. 8,1 10,3 9,3 16,5 10,1 11,3 0,0 15,1 14,6 15,4 10,2 10,5 13,6
Kannstatt 16,3 11,7 9,0 15,9 13,2 11,8 15,1 0,0 10,5 12,5 8,2 4,8 6,8
Galey Hill 10,3 6,5 9,9 13,4 10,5 10,0 14,6 10,5 0,0 3,6 5,4 5,6 5,2
Briinn 9,1 5,4 8,3 12,7 9,2 9,2 15,4 12,5 3,6 0,0 6,3 3,3 3,7
Briix 9,4 5,9 | 6,7 10,7 7,3 7,7 10,2 8,2 5,4 6,3 0,0 5,8 4,6
Egisheim 11,4 6,3 6,1 12,9 9,1 9,0 10,5 4,8 5,6 3,3 5,8 0,0 4,1
Nowosiolka 8.3 5,3 7,0 9,1 7,2 9,0 13,6 6,8 5,2 3,7 4,6 4,1 0,0

Nach Czekanowski (1909).

Die morphologische Differenz. Es ist allerdings gegen diese 
Methode einzuwenden, daB dabei die Korrelation der Merkmale unberiick- 
sichtigt bleibt und daB aus yerschiedenen morphologisch ungleichwertigen 
GroBen ein Mittelwert gebildet wird, dem infolgedessen ein morpholo- 
gischer Wert nicht zugeschrieben werden kann. Man muB darum yersuchen, 
zu einem morphologischen Mittelwert yorzudringen. Da jedes MaB innerhalb 
einer relativ einheitlichen Gruppe in bestimmter Korrelation zu anderen 
MaBen- stehen muB, ist der klassifikatorische Wert des betr. MaBes um so 
grbBer, je hólier diese Korrelationen sind. Es ist also móglich, fiir jedes 
einzelne Merkmal einer bestimmten Merkmalsgruppe einen charakteristischen 
„mittleren Korrelationskoeffizienten“ r' zu finden: Man stellt die samtlichen 
Korrelationskoeffizienten zwischen den gemessenen Merkmalen in einer 
Korrelationsschar zusammen und berechnet fiir jede Zeile das arithmetische 
Mittel. Beispiel:
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Merkmal a b c d e 2 r'

a 1,0 0,6 0,8 0,2 0,9 3,5 0,70
b 0,6 1,0 0,7 0,3 0,6 3,2 0,64
c 0,8 0,7 1,0 0,5 0,5 3,5 0,70
d 0,2 0,3 0,5 1,0 0,7 2,7 0,54
e 0,9 0,6 0,5 0,7 1,0 3,7 0,74

Dieser mittlere Korrelationskoffizient r' stellt darni einen Ausdruck fiir den 
morphologischen Wert des betr. Merkmals dar. Um die morphologische 
Differenz zu erhalten, multipliziert man zunachst die Differenzen der ein- 
zelnen Merkmale mit dem mittleren Korrelationskoeffizienten r' der betr. 
Merkmale: dann erst wird addiert und durch die Zahl der Falle dividiert. 
Die morphologische Differenz ist also stets kleiner ais die durchschnittliche 
Differenz.

II. Verhaltnis eines Individuum zu einer natiirlichen morpho
logischen Gruppe.

Handelt es sich nur um ein Merkmal, dann geniigt die Feststellung, 
ob das Individuum in die bekannte Variationsbreite der Gruppe fallt. Fiir 
die individuelle Beurteilung kommt es allerdings darauf an, zu wissen, an 
welcher Stelle der Variationsbreite der individuelle Fali einzureihen ist. 
Zu diesem Zweck miissen Grenzwerte bestimmt werden,1). Ais MaB eignet 
sich hierzu nur die durchschnittliche Abweichung s oder die stetige Ab
weichung a1 2).

1) Vgl. dazu Martin, R. (1924), Richtlinien fiir Kórpermessungen; Rautmann (1921), 
Deutscher ZentralausschuB fiir die Auslandshilfe E. V. (1924), GróBe und Gewicht der 
Schulkinder; Huth, A. (1926), Die Bewertung von KórpermaBen.

2) Friiher stiitzte man sich wohl auch auf die Variationsbreite Vn—Vx und berechnete 
aus dem Verhaltnis des Abstandes eines Individuum vom Mittelwert zur Variationsbreite 
einen Abweicliungsindex (die relative Abweichung des Individuum). Da aber die Variations- 
breite wegen ihrer starken Abhiingigkeit von zufalligen Extremwerten ais statistischer 
Koeffizient unbrauchbar ist, darf man auch die Beurteilung des Verhaltnisses eines Indi- 
viduum zu einer Gruppe nicht auf die Variationsbreite stiitzen. Vgl. Pearson, On the 
Criterion that a given system of deviation. The London, Edinburgh and Dublin Philosoph. 
Mag. and Journ. of Science. Vol. 50. S. 157. — Biometrica VI, S. 66. — Poniatowski (1910), 
Die biometrischen Kriterien iiber die Zugehórigkeit eines Individuums zu einer natiirlichen 
morphologischen Gruppe. Sitzungsbericht der Warschauer Gesellschaft der Wissenschaften 
III, S. 187—200. — Lang, A., Jena (1914). Anhang zum 2. Hauptteil.

Gruppenbildung. Die Gruppenbildung kann nun in der Weise 
erfolgen, daB man die gewahlte Abweichung (s oder o) so auftragt, daB der 
Mittelwert sie genau halbiert. Man erhalt so eine Mittelgruppe, die von 
M — % e bis M + % s (bezw. von M — % g bis M + % o) reicht. Daran, 
schlieBen sich nach oben und unten weitere Gruppen jeweils von der Breite 
der Abweichung, also

Gruppe
entweder oder

von bis von bis

ungewóhnlich gut................... OO M + 2)4 s OO M 4- 2^4 °
sehr gut ................................... M “F 2/4 e M + 1^2 8 M 4~ 254 ° M + iy2 a
gut.......................................... m + iy2 e M+ y2e M + % a M + y2 a
mittel...................................... M+ M- y2e M+ y2a M— )4 a
schlecht .................................. M--- % ® M-iy2e M — % a M — 1% a
sehr schlecht........................... M — 1% s m — 2y2 ® M — iy2 0 M — 2y2 a
ungewóhnlich schlecht .... M —2)4 > 0 M —2% c 0
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Prozentuale Abweichung. Noch exakter lafit sich die Stellung 
des Individuum zur Gruppe bestimmen, wenn mail iiberhaupt keine Gruppen 
bildet, sondem den Abstand des Individuum voni Mittelwert in Prozenten 
der Abweichung ausdriickt. Beispielsweise betragt die DurchschnittsgroBe 
der 11—ll%jahrigen Knaben aus deutschen Stadten M = 135,6 cm, die 
stetige Abweichung o = 6,6 cm. Danach lassen sich die iibrigen Werte be- 
rechnen, also etwa

116.8 cm = 285 % unter dem Mittel
122.4 cm = 200 % unter dem Mittel
123,6 cm = 182 % unter dem Mittel 
129,0 cm = 100 % unter dem Mittel
132.5 cm = 47 % unter dem Mittel
135.6 cm = 0 % Abweichung vom Mittel
141,4 cm =, 88 % iiber dem Mittel
142,2 cm = 100 % iiber dem Mittel 
145,1 cm = 144 % iiber dem Mittel
148.8 cm = 200 % iiber dem Mittel
150.8 cm = 231 % iiber dem Mittel.

Dabei ist immer anzugeben, ob sich die Prozente auf die mittlere Abweichung 
e oder (wie hier) auf die stetige Abweichung a beziehen.

b) Graphisehe Darstellung.
Yerhaltnis vieler Individuen einer Gruppe. Zur graphischen

Fig. 32. Vergleich von 13 prahistorischen Schadeln.

Differenz nimmt man ein Quadratnetz, dessen Seitenlange der Anzahl der 
zu vergleichenden Individuen entspricht. Jedem Quadrate ordnet man 
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entsprechend der aufgestellten Tabelle die Werte der durchschnittlichen 
bezw. der morphologischen Differenzen zu. Hierauf tragt man indie Quadrate 
in Saulenform die Hohe der einzelnen Differenzen ein.

Unser Beispiel von den 13 prahistorischen Schadeln ergibt Figur 32. 
Man sieht deutlich, wie die Indiyiduen, in diesem Falle die yerglichenen 
Schadel, zwei Gruppen bilden1).

1) Vgl. auch Czekanowski (1910); allerdings ist dort die Darstellung sehr ungenau, 
weil statt der MaBwerte willkurlich gewahlte Schraffierungen eingesetzt wurden.

2) Die von Mollison angegebene Methode („Kurve der relativen Abweichungen") be- 
zieht sich auf die Variationsbreite, welche ais statistischer Koeffizient nicht in Frage kommt; 
der Mittelwert liegt durchaus nicht immer in der Mitte der Variationsbreite; aufierdem ist es 
mathematisch unzulassig, die einzelnen Punkte durch Gerade miteinander zu yerbinden. 
Eine „Kurve“ ist immer die graphische Darstellung einer Funktion; bei den einzelnen 
Merkmalen einer Gruppe liegt jedoch keine mathematische Funktion vor, so daB nur die 
Darstellung in Saulenform móglich ist.

Verhaltnis eines Indiyiduum zu einer Gruppe. Die pro- 
zentuale Abweichung eines Indiyiduum vom Mittelwert der Gruppe laBt 
sich sehr klar zur graphischen Darstellung bringen, wenn man samtliche 
Mittelwerte gleichsetzt und nach oben und unten die Abweichungen (o oder 
e) fiir alle Merkmale im gleichen MaBstab abtragt. Man erhalt so yerschieden 
hohe Saulen entsprechend der Ausbildung der indiyiduellen Merkmale1 2).

Fig. 33. Ein gut entwickelter achtjahriger Knabe. Photographie in Martin (1924), 
Richtlinien fur Kórpermessungen, Tafel II und III.

Fig. 34. Ein schlecht entwickelter achtjahriger Knabe. Photographie in Martin 
(1924), Richtlinien fiir Kórpermessungen, Tafel II und III.

Eine praktische Yerwertung findet diese Methode, wenn die Zugehórig- 
keit eines Indiyiduum zu einer gegebenen Gruppe bestimmt werden soli 
oder wenn es sich darum handelt, zu priifen, inwieweit ein Indiyiduum (z. B. 
ein Kind wahrend des Wachstums) vom Mittel seiner Altersstufe abweicht 
(Fig. 33 und 34).
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4. Das gegenseitige Verhaltnis zweier oder mehrerer Gruppen.
Obwohl die exakte Feststellung der morphologischen Beziehungen der 

einzelnen Menschengruppen zueinander ais eine der wichtigsten Aufgaben 
der Anthropologie angesehen werden muB, sind die entsprechenden sta- 
tistischen Methoden docli noch wenig ausgearbeitet1).

1) Uber den PEARSONsehen Koeffizienten fiir Rassenahnlichkeit vgl. Mobant (1924).

a) Bereelinungsmetlioden.
I. Gegenseitiges Verhaltnis zweier Gruppen in bezug auf ein 

Merkmal.
Um dieses Yerhaltnis zu charakterisieren, hat man friiher einfach die 

Differenz zwischen den beiden Mittelwerten berechnet. Es ist aber klar, 
daB eine solche Differenz durchaus ungeniigend ist, da die Yariabilitat der 
beiden Gruppen dabei unberiicksichtigt bleibt. Deshalb hat Mollison (1910) 
fur die Typendifferenz zweier Gruppen eine Formel gegeben, welche sowohl 
den Abstand zwischen den beiden Mittelwerten ais auch die stetigen Ab- 
weichungen beider Gruppen mit beriicksichtigt. Diese MomsoNSche 
Typendifferenz hat durch Poniatowski (1911) die folgende Form erhalten: 

T = 100-jM.—MJ.-t + \
°1 • °2 

wobei Mj und M2 die beiden Mittelwerte und ox und a2 die entsprechenden 
stetigen Abweichungen darstellen.

Eine Differenz zwischen zwei Mittelwerten gilt ais gesichert, wenn sie 
1^2 q 2

1 + 2 (nach Krummel). 
ni n2

Beispiel: Verhalten sich zwei Gruppen in bezug auf ein Merkmal gleich- 
artig; wenn sich ergibt:

Mx = 63,16; ox = 5,67; nx = 60 und 
M2 = 60,10; g2 = 4,56; n2 = 780 ? 
Mx — M2 = 3,06;

_ /'5 672 4 562J/ ’60 + |go = 1 0,534 + 0,027 = }/0,561 = 0,75;

3 - 0,75 = 2,25 ; 3,06 >2,25.
Nachdem die Differenz der Mittelwerte gróBer ist ais der dreifache Betrag 
des Wurzelausdrucks, kann von einer deutlichen Differenz der beiden Gruppen 
in bezug auf das verglichene Merkmal gesprochen werden.

Poniatowski hat auch Formeln fur den wahrscheinlichen Fehler und 
fur den Genauigkeitsfehler der Typendifferenz und fur den Genauigkeits- 
fehler der Typusbestimmung der Gruppe angegeben. Die Typendifferenzen 
zeigen deutlich die morphologische Ungleichwertigkeit verschiedener Merk- 
male fiir die Rassenvergleichung. Beispielsweise wurden folgende Unter- 
schiede zwischen Englandern und Agyptern (Nagada) festgestellt: 
Absolute Differenz der Mittelwerte:

beim Langenhóhenindex 3,33 ± 0,25; beim Nasenindex 3,5 ± 0,5. 
Typendifferenz:

beim Langenhóhenindex 225 ± 18; beim Nasenindex 160 ± 22.
Wahrend also die absoluten Differenzen zwischen den Mittelwerten bei 

beiden Indices fast gleich sind, zeigen die verschiedenen Typendifferenzen, 
daB der Langenhóhenindex zur Rassenunterscheidung in diesem Falle viel 
wichtiger ist ais der Nasenindex.
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II. Gegenseitiges Verhaltnis zweier Gruppen in bezug auf 
mehrere Merkmale.

Man berechnet zuerst die Typendifferenzen Tn T2, T3 • • Tp in bezug 
auf jedes einzelne Merkmal und dann die mittlere Typendifferenz Tm
Tm = J.(T1 + T2 + ... + Tp) = lfT; 

wobeijp die Zahl der Merkmale darstellt1).

1) Beispiele bei Reicher (1913); dort auch die Formel fiir den wahrscheinlichen Fehler 
der mittleren Typendifferenz. Allerdings ist bei diesen Formeln die Korrelation der Merkmale 
unberiicksichtigt geblieben. Eine Korrektur kónnte erfolgen, indem man, ahnlich wie bei der 
Berechnung der morphologischen Differenz, jede einzelne Typendifferenz vor der Addition 
mit dem mittleren Korrelationskoeffizienten r' des betreffenden Merkmals multipliziert, also

Tm'= • (T^r, +T2-r.2'4------ f-Tp-rP).

Diese morphologische Typendifferenz ist stets kleiner ais die mittlere Typendifferenz.
2) Es wurde auch vorgeschlagen, die zweite Gruppe in Form eines Kreisringes um die 

erste herum zu legen; diese Darstellungsform hat aber den Mangel, daB der auBere Kreis eine 
gróBere Flachę besitzt und dadurch auf den ersten Blick falsche Yerhaltnisse vortauscht.

b) Graphische Darstelhuuj.

Der Vergleich mehrerer Gruppen in 
bezug auf ein Merkmal laBt sich am 
einfachsten graphisch darstellen, indem 
man in nebeneinander liegenden Saulen 
Mittelwert und Abweichung eintragt 
(Fig. 35).

Handelt es sich um den Vergleich 
mehrerer Gruppen in bezug auf quali- 
tative Merkmale, dann kónnen Kreise 
mit eingetragenen Sektoren nebeneinander 
gestellt werden1 2) (Fig. 36).

s

3

Volks- Volks- hóhcre
schulen £ Schulen^ schulen Schulen Cj> 

M — 143,5 148,3 145,9 150,5
a — 7.3 8.0 7,4 7,1

Fig. 35. Yergleich mehrerer Gruppen 
von 13—13%jahrigen Kindern in 
bezug auf die KórpergróBe (in cm).

Fig. 36b.Fig. 36a.
b) Italien: schwarz = braune Augen 
69,1 % = 248°; gestrichelt = melierte 
Augen 20,6 % = 76°; weiB = blaue 

Augen 10,3 % = 36".

a) Schweden: schwarz = braune Augen 4,5%
= 16°; gestrichelt = melierte Augen 28,8% 
=104°; weiB = blaue Augen 66,7 % = 240".

Fig. 36. Yergleich der Yerteilung der Augenfarbe in Schweden und Italien.
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Ein Versuch, die mittleren Typendifferenzen zur graphischen Dar
stellung zu yerwenden, findet sieli bei Mollison (1910), Die Kórper- 
proportionen der Primaten.

Methoden der biologisclien EiweiBdifferenzierung.
Von Th. Mollison.

Zur Priifung der yerwandtschaftlichen Zusammenhange des Menschen 
und anderer Primaten kann eine Methode yerwendet werden, die erst seit 
einigen Jahrzehnten der morphologischen Untersuchung zur Seite getreten 

ist: die biologische EiweiBdifferenzierung. Sie beruht darauf, daB 
die EiweiBe der yerschiedenen Lebewesen einander nicht gleich 
sind, aber um so ahnlicher, je naher ihre Verwandtschaft. Der 
Aufbau solcher artspezifischen EiweiBe laBt sich bis jetzt nicht 
auf chemischem Wege erkennen, sondern nur mit Hilfe bio- 
logischer Methoden. Die wichtigste von diesen ist die Prazi- 
pitinmethode. Sie beruht darauf, daB ein Versuchstier, z. B. 
ein Kaninchen, dem man mehrmals eine Lósung von artfremdem 
EiweiB, z. B. fremdes Blutserum, in den Kórper bringt, in seinem 
Blut Stoffe bildet, die mit jenem fremden EiweiB einen Nieder- 
schlag bilden, sogenannte Prazipitine. Ein solcher Niederschlag 
entsteht nun nicht nur in dem zur Vorbehandlung yerwendeten 
Serum, sondern auch in demjenigen yerwandter Tiere, und 
zwar um so starker, je naher die Verwandtschaft. Diese Reaktion 
ermóglicht, die gegenseitige Stellung yerschiedener Arten zu 
priifen.

Man spritzt einem Kaninchen alle 6 bis 8 Tage 2 bis 5 ccm 
des Serums derjenigen Tierart, gegen die es Prazipitine bilden 
soli, unter die Haut der Schultergegend. Nach 6- bis 8maliger 
Injektion entnimmt man dem Kaninchen probeweise etwa 
3—5 ccm Blut aus der Randyene des Ohres. Das daraus durch 
Gerinnung abgeschiedene Serum wird auf das Vorhandensein von 
Prazipitinen gepriift. Sind diese in ausreichender Menge vor- 
handen, so wird dem Tiere das gesamte Blut in Narkose durch 
Eróffnung des Brustkorbes und Anschneiden des Herzens in 
steriler Operation mit sterilen Pipetten entnommen, in sterilen 
GefaBen der Gerinnung uberlassen und das Serum in sterilen, 

an den Enden zugeschmolzenen Glasróhren in einem Tiefkiihlbehalter bei 
Temperaturen von etwas unter 0 Grad aufbewahrt. Ein solches Prazipitine 
enthaltendes Serum wird ais ein Antiserum bezeichnet.

Die zu priifenden Sera werden mit physiologischer Kochsalzlósung im 
Verhaltnis 1:200 yerdiinnt und mit dem Antiserum gemischt. Die 
Reaktion wird zweckmaBig in Trichterróhrchen der nebenstehenden Form 
(Fig. 37) yorgenommen, dereń unteres Ende durch eine Wachsharzmischung 
yerschlossen ist. Serum und Antiserum werden in der Phiole gemischt und 
nach yólligem Ablauf der Reaktion die Róhrchen einer Versuchsreihe in eine 
geeignete Zentrifuge gebracht. Durch eine bestimmte Anzahl von Zentri- 
fugentouren bei bestimmter Geschwindigkeit wird der entstandene Nieder
schlag in die Kapillare getrieben und sammelt sich ais dichte Saule; da der 
Inhalt der Kapillare bekannt ist, kann aus der Hohe der Niederschlagssaule 
seine Menge berechnet werden. Man yergleicht dann die Menge des von der 
homologen Reaktion (z. B. Schimpansen-Antiserum und Schimpansen- 
Serum) gelieferten Niederschlages und diejenige der heterologen Reaktionen
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(z. B. Menschen-Antiserum und Schimpansen-Serum), indem man die letztere 
in Prozenten der ersteren ausdriickt (vgl. Fig. 38). Das Mischungsverhaltnis 
von Serum und Antiserum ist nicht gleichgiiltig, weil sowohl der Gehalt des 
Antiserums an Prazipitinen, wie derjenige des Serums an Antigen (artspeżi- 
fischem EiweiB) Scłiwankungen unterliegt. Durch gewisse Versuche laBt 
sich wahrscheinlich machen, daB die Einheiten 
des artspezifischen Eiweifies, die wir ais Pro- 
teale bezeichnen, nicht gesonderte Molekule 
sind, sondern Atomgruppen, die innerhalb 
eines Molekiils vereinigt sind. Dagegen sind 
die Prazipitine des Antiserums aus zahlreichen 
Einheiten, den Antiprotealen, zusammenge- 
setzt. Bei der Reaktion (Niederschlagbildung) 
tritt offenbar je ein Antiproteal mit einem 
Proteal in Yerbindung, also viele Antiproteale 
mit einem Molekiil des Antigens. Aus diesem 
Grunde ergibt stets nur ein bestimmtes 
Mischungsverhaltnis die giinstigste Reaktion. 
Yersetzt man eine gleichbleibende Menge 
von Serum mit steigenden Mengen von Anti
serum, so nimmt die Niederschlagsmenge zu 
bis zu einem gewissen Maximum (maximale 
Reaktion), das sich bei hoherem Zusatz von 
Antiserum nicht andert. Versetzt man da
gegen eine gleichbleibende Menge von Anti
serum mit steigenden Mengen von Serum, so 
nimmt der Niederschlag anfanglich zu bis zu 
einer gewissen Hóhe (optimale Reaktion), um 
bei einer weiteren Steigerung der Serummenge 
wiederabzunehmen (Fig. 39). Der Grund fiir 
letztere Erscheinung liegt offenbar darin, Anti”!Schim-Schimpanse 
daB sich die Antiproteale des Antiserums an sera: Pań"e Mensch Makak 
die in der Uberzahl vorhandenen Molekule
des Antigens verzetteln, ohne diese wirklich zum Niederschlag zu bringen. 
Deshalb hat auch die Kurve einer Reaktionsreihe in ihrer absteigenden Halfte

Fig. 39. Reaktion einer gleichbleibenden Menge von Antiserum mit steigenden 
Mengen eines antigenreichen und eines antigenarmen Serums.

die Form einer binomialen Kurve (Fig. 39). Aus diesen Tatsachen ergibt sich, 
daB fiir die Untersuchungen nicht Einzelreaktionen, sondern Titrationsreihen 
angewendet werden miissen, um verlaBliche Resultate zu erhalten. Will 
man die Wirkung verschiedener Antisera auf ein und dasselbe Serum priifen, 
so sind Titrationen auf maximale Reaktion (also Versuchsreihen mit 
steigenden Antiserummengen) anzuwenden, um die ungleiche Starkę der 
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Antisera auszugleichen. Will man dagegen ein bestimmtes Antiserum auf 
verschiedene Sera wirken lassen, so miissen Titrationen auf optimale Reaktion 
(also Versuchsreihen mit steigenden Serummengen) angewendet werden, 
um die Wirkung des verschiedenen Antigengehaltes der Sera auszuschalten. 
Das erstere Verfahren wird haufig nicht ausfiihrbar sein, da man nur selten 
in der Lagę sein wird, gleichzeitig mehrere Antisera gegen Primaten-Sera, 
die nur schwer in geniigender Menge erhaltlich sind, yorratig zu haben. 
Wahrend die Sera bei geeigneter Aufbewahrung ais unbegrenzt haltbar 
angesehen werden kónnen, verlieren die Antisera nach kiirzerer oder langerer 
Zeit ihre Wirksamkeit. Man wird deshalb haufiger in die Lagę kommen, das 
zweite Verfahren (Reaktionen mehrerer Sera mit dem gleichen Antiserum) 
anzuwenden.

Da bei der Titration auf maximale Reaktion das Hinzufugen iiber- 
schiissigen Antiserums innerhalb gewisser Grenzen die Reaktion nicht 
stórt, kónnen hier unter Umstanden Einzelreaktionen verwendet werden, 
sofern man sicher ist, die Antisera mindestens im Verhaltnis der maximalen 
Reaktion oder in leichtem UberschuB zugesetzt zu haben. Bei der Ausfiihrung 
optimaler Reaktionen dagegen ist die Verwendung von Reaktionsreihen 
unerlaBlich. Die Ergebnisse stellt man am besten in graphischer Weise dar.

Fig. 40. Menschen-Antiserum. Sera: Mensch, Orang-utan, Macacus cynomolgus. 
In dieser und den folgenden Figuren sind die Niederschlagshóhen jeder Titrationsreihe 
durch gerade Linien yerbunden.

Die Prazipitinmethode geht auf Yersuche von Friedenthal zuriick. 
Sie wurde von Uhlenhuth u. A. besonders fiir die Zwecke der forensischen 
Praxis ausgebildet, von Nuttall zuerst in groBem MaBstab fiir die Erfor- 
schung stammesgeschichtlicher Zusammenhange angewendet. Genauere 
Anleitung fiir ihre Ausfiihrung nach den oben dargestellten Gesichtspunkten 
gibt Mollison (1923). Von den Ergebnissen solcher Untersuchungen mógen 
hier die folgenden herausgegriffen sein. In Fig. 40 sind die Ergebnisse darge- 
stellt, die ein Menschen-Antiserum mit den Sera von 3 Indiyiduen des 
Menschen, 2 des Orang-utan und 1 des Macacus cynomolgus lieferte. Die drei 
Titrationskuryen fiir die Menschen-Sera nehmen ais homologe Reaktionen 
natiirlicli die hóchste Lagę ein; dann folgen die Kurven fiir die beiden 
Orang-utan-Sera, zuletzt die fiir Macacus cynomolgus. Es zeigt sich dabei, 
daB das Orang-utan-Serum eine bedeutend geringere Reaktion liefert 
ais das Menschen-Serum, daB also die Proteale des Orang-utan von den 
gegen MenscheneiweiB gerichteten Antiprotealen nur einen Teil zu binden 
yermógen, nicht viel mehr, ais die Proteale des Makaken; der Orang-utan 
muB also entweder sich vom gemeinsamen Stamm abgezweigt haben, ais 
dieser einen groBen Teil der dem Menschen zukommenden Proteale noch nicht 
erworben hatte, oder er muB viele urspriinglich gemeinsame Proteale verloren 
haben. Eine entsprechende Reihe von Versuchen mit Orang-utan-Antiserum 
ist in Fig. 41 dargestellt. Da yerlaufen natiirlich die Kuryen fiir die Reaktionen 
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der beiden Orang-utan-Sera ani hóchsten ais honiologe Reaktionen. In 
erheblichem Abstand folgen dann die Kurven zweier Menschen-Sera, am 
tiefsten die des Makaken-Serums. Daraus folgt, daB zwar Orang-utan und 
Mensch gewisse Proteale gemeinsam haben, die der Makak nicht besitzt, 
daB aber der Orang-utan nach seiner Abzweigung vom gemeinsamen Stamm 
eine Menge neuer Proteale erworben hat, die dem Menschen fehlen. Im 
Vorhandensein gemeinsamer Proteale stehen sich Orang-utan und Makak 
ferner. ais Orang-utan und Mensch.

Fig. 41. Orang-utan-Antiserum. Sera: Orang-utan, Mensch, Macacus cynomolgus.

Reaktionen eines Menschen-Antiserums mit dem Serum niederer Pri
maten zeigt Fig. 42. AuBerst gering ist die Reaktion eines Halbaffen, nicht 
starker ais die eines niederen Saugers. Erheblich starker reagiert ein Cebide 
der neuen Welt, noch starker Rhinostictus, eine Meerkatzenart, und be
sonders ein Makak, also zwei Affen der alten Welt. Fiihrt man wechselweise 
maximale Reaktionen aus, z. B. Makaken-Serum mit Menschen-Antiserum 
und Menschen-Serum mit Makaken-Antiserum, so zeigt sich, daB das gegen 
die hóhere Art gerichtete Antiserum im Serum der primitiveren einen relativ 
gróBeren Niederschlag hervorruft, ais umgekehrt; daraus geht hervor, daB 
die beiden Arten gemeinsamen Proteale im Serum der primitiveren in

Fig. 42. Menschen-Antiserum. Sera: Mensch, Macacus spec., Rhinostictus cephus, 
Cebus spec., Lemur varius.

groBerer Menge vorhanden sind, ais in dem der hbheren; bei der hóheren sind 
durch Erwerbung neuer Proteale die alten an relativer Zahl zuriickgedrangt. 
Die auffallende Tatsache, daB das Serum des Gibbon mit Menschen-Anti
serum eine besonders starkę Reaktion liefert, beruht vermutlich auf einer 
besonders geringen Erwerbung neuer Proteale vonseiten des Gibbon.

Da das Kaninchen Antiproteale gegen alle diejenigen Proteale bilden 
wird, die es in seinem eigenen EiweiB nicht besitzt, erlaubt ein von ihm 
geliefertes Antiserum keine feinere Differenzierung des Primatenstammes. 
Dagegen ist anzunehmen, daB ein von einem niederen Affen geliefertes Anti
serum eine scharfere Differenzierung der hbheren Primaten ergeben wiirde.

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 8
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Eine andere biologische Methode, die Priifung vermittels der Anaphy- 
laxie, kann sich mit dem Prazipitinverfahren an Genauigkeit wohl schwerlich 
messen. Bringt man einem Versuchstier (besonders Meerschweinchen sind 
geeignet) eine kleine Menge von Serum (0,1—1,0 ccm) der zu priifenden Art 
durch subkutane lnjektion in den Kórper und injiziert nach etwa drei bis 
vier Wochen etwa 0,5 bis 3 ccm des gleichen Serums in die Bauchhóhle des 
Tieres, so entstehen Erscheinungen von Kollaps, Krampfen und zuweilen 
tódlicher Ausgang. Besonders deutlich ist dabei ein starker Temperatursturz. 
Weniger ausgesprochen sind die Erscheinungen, wenn das zweite Serum 
dem zur Vorbehandlung yerwendeten nicht gleich, aber doch yerwandt ist. 
Man mifit den Temperatursturz mit einem besonders geformten, rasch reagie- 
renden Thermometer, das man vom After aus bis zu einer bęstimmten Markę 
in den Darni einfiihrt (nahere Beschreibung der Methode bei Molli
son, 1923).

Die biologische EiweiBdifferenzierung bedarf noch des weiteren Aus- 
baues. Sie ist zweifellos in hohem Grade geeignet, die auf morphologischem 
Wege gewonnenen Ergebnisse zu erganzen.

Eine Erscheinung, der anthropologische Bedeutung zukommt, ist ferner 
die Isoagglutination. Fiigt man zum Blute eines Menschen etwas Serum 
eines anderen Menschen, so findet in einem gewissen Prozentsatz der Falle 
eine Agglutination, eine Zusammenballung der Blutkórperchen statt, die, 
da sie mit Serum der gleichen Art entsteht, ais Isoagglutination bezeichnet 
wird. Dieser Vorgang beruht darauf, daB in den Blutkórperchen zwei agglu- 
tinable Substanzen yorhanden sein kónnen, die mit den Buchstaben A und B 
bezeichnet werden, und im Blutserum zwei agglutinierende Substanzen, 
die ais die Agglutinine a und p benannt werden. Eine Agglutination kommt 
zustande, wenn A mit a zusammenkommt, oder B mit p. Der Besitz von A 
und B folgt dem MENDELSchen Gesetz ais dominantes Merkmal. Infolge- 
dessen sind vier Kombinationsmóglichkeiten gegeben; die Blutkórperchen 
kónnen entweder nur A enthalten, oder A + B, oder B, oder keines von beiden. 
Dabei scheint es keinen Unterschied zu machen, ob ein Indiyiduum den 
Besitz von A und B ais Homozygot oder ais Heterozygot geerbt hat. Aus 
den genannten Móglichkeiten der Kombination ergeben sich 4 Gruppen:
agglutinable Substanzen der Blutkórperchen Agglutinine des Serums

Gruppe I A + B —
„ II A p
,, HI B a
„ IV a p

Ein Blut, das A enthalt, kann natiirlich nicht gleichzeitig a enthalten, 
ebensowenig kónnen B und p zusammen vorkommen. Dagegen pflegt ein 
Blut der Gruppe II das Agglutinin p zu enthalten, ein solches von Gruppe III 
das Agglutinin a und Gruppe IV beide Agglutinine. Zur Priifung auf den 
Besitz von A und B beniitzt man Sera der Gruppe II und III. Das einfachste 
Verfahren ist folgendes: Man bringt auf einen reinen Objekttrager je ein 
kleines Trópfchen der beiden Probesera, links das der Gruppe II, rechts das 
der Gruppe III. Um Verwechslungen zu yerhiiten, hat man vorher den 
Namen der zu untersuchenden Person in die Mitte des Objekttragers ge- 
schrieben. Sodann entnimmt man durch einen Stich mit der FRANCKESchen 
Nadel einen Tropfen Blut, am besten aus dem Ohrlappchen, nachdem man 
die Stelle und selbstverstandlich auch die Nadel durch Abreiben mit Alkohol 
gereinigt hat. Mit dem einen Ende eines reinen Glasstabchens wird eine kleine 
Menge Blut (etwa halb soviel ais Serum) zu dem einen Serumtropfen gefiigt 
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und gut vermischt, mit dem anderen Ende ebenso zu dem anderen Serum- 
tropfen. Meist schon nach 1—2 Minuten laBt sich mit bloBem Auge erkennen, 
ob eine negative oder eine positive Reaktion vorliegt. In ersterem Falle

bleiben die Blutkórperchen in der Fliissigkeit gleichmaBig verteilt (Fig.143), 
oder eine scheinbare Zusammenballung lóst sich wieder beim Bewegen der 
Fliissigkeit. Im zweiten Falle ballen sich die Blutkórperchen zu groben

Fig. 45. Yorkommen der Substanzen A und B bei europaischen Vólkern. (Nacli
Lattes.)

Haufen zusammen, zwischen denen klare Fliissigkeit iibrig bleibt (Fig. 44). 
Die Reaktion wird durch ein Hin- und Herneigen des Objekttragers beschleu- 
nigt. Eine Reaktion mit dem Serum der Gruppe II bedeutet das Vorhanden- 
sein von B, eine solche mit dem Serum der Gruppe III das Vorhandensein 

8* 
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von A. Noch gróBere Sicherheit der Reaktion kann durch Methoden erreicht 
werden, die von Lattes (1925) und von Schiff (1926) geschildert werden. 

Der Besitz der Substanz A nimmt in Europa von Westen nach Osten hin 
ab, derjenige von B nimmt in gleicher Richtung zu. Das Zentrum der Ver- 

breitung von B liegt in 
Ostasien; das der Sub
stanz A, die in grbBerer 
oder geringerer Menge iiber 
die ganze Erde ausge- 
breitet ist, im nordwest- 
lichen Europa. Das Vor- 
kommen der beiden Sub
stanzen in verschiedenen 
Vólkern ist aus den von 
Lattes (1925) zusammen- 
gestellten Fig. 45 und 46 
zu ersehen. Das Verhalt- 
nis aller A zu allen B 
wird von 
Hirszfeld 
chemische 
bezeichnet.
(1925) nimmt drei Gene 
an, R, A und B, dereń 
Haufigkeit des Vorkom- 
mens er mit r, p und q 
bezeichnet. Die in einer 
Bevblkerung vorhandenen 
Prozentwerte der Grup

pen I, II und III bezeichnet er mit O, A und B. Es gelten dann fiir die 
Haufigkeit der drei angenommenen Gene die Formeln:

r= V'O____
P = 1 —VO + B 
q= i— Vo + a

Weitere Untersuchungen werden vielleicht dariiber AufschluB geben, 
welche Rassen urspriinglich Trager der beiden Substanzen A und B sind.

Vorkommen der Substanzen A undJB 
bei auBereuropaischen Yólkem. (Nach Lattes.)

L. und H. 
ais der bio-
Rassenindex 
Bernstein



II. Abschnitt.

Somatologie.

A. Somatometrische Technik.
I. Allgemeine Bemerkungenx).

Zur Vornahme der Kórpermessungen soli das Individuum nackt 
in straffer Haltung auf ebenem Boden frei oder mit dem GesaB und Riicken 
(nicht mit dem Hinterhaupt) an eine Wand (Mauer, Pfahl) gelehnt stehen. 
Dabei sollen die FiiBe geschlossen, d. h. die FuBachsen parallel gerichtet oder 
leicht nach vorn divergierend sein und an der Wand anstoBen. Nur in ganz 
seltenen Fallen wird man die Messungen an einem mit Hemd oder mit 
Schwimmanzug bekleideten Individuum vornehmen, denn auch durch das 
diinnste Kleidungsstiick leidet die Genauigkeit der Feststellung der MeB- 
punkte und geht die Kenntnis des so wichtigen Kórperreliefs und der Kórper- 
haltung verloren. Man yerzichte lieber auf die Messung solcher Indiyiduen.

In Schuhen gemessene Kórperhóhen sind absolut wertlos, da die Hbhe 
der Absatze und die Dicke der Sohlen in weiten Grenzen schwankt und auch 
durch Betrachtung der Schuhe nicht genau bestimmt werden kann. Raut- 
mann (die Norm 1921, S. 19)fandselbst bei Soldaten einen Unterschiedzwischen 
der KórpergróBe in Stiefeln und der KórpergróBe ohne Stiefel und Striimpfe 
von 2—4 cm, im Durchschnitt 2,95 cm (vgl. auch S. 119). Die Schultern 
diirfen nicht hochgezogen werden. Die móglichst gestreckten Arnie hangen 
an den Seiten des Kórpers herab, wobei die Handteller gegen die Seitenflachen 
der Oberschenkel sehen. Ist kein ebener Boden zur Vornahme der Messungen 
yorhanden oder will man nur kleine Kinder messen, so stelle man das Indi- 
yiduum auf eine niedere Kiste oder ein eventuell durch Zusammenlegen 
tragbar gemachtes Brett von nicht weniger ais 70 cm im Quadrat, dessen 
horizontale Lagę mit der Wasserwage zu kontrollieren ist. Fehlt auch eine 
yertikale Wand, so achte man besonders scharf auf ganze Streckung des 
Kórpers und stelle das Anthropometer fiir die Messung der KórpergróBe 
statt an der Yorderseite im Riicken des Individuums auf. In jedem Fali 
muB auf den zu Messenden wie auf das MeBinstrument volles Licht fallen.

Der Kopf des zu messenden Individuums soli ohne Muskelanstrengung 
auf dem Halse aufruhen, sich also móglichst in der Gleichgewichtslage 
befinden; er ist durch den Beobachter so einzustellen, daB das rechte Orbitale 
und beide Tragia (vgl. S. 146) móglichst genau in eine Horizontalebene

1) Vgl. auch den Abschnitt: „Methoden der Messung und Beschreibung" S. 57 ff. 
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(Ohraugen-Ebene) fallen. Der Blick ist ruhig gegen den Horizont zu richten. 
Bei dieser Einstellung beriihrt meist nur bei Dolichokephalen der Hinterkopf 
die senkrechte Wand. Bei Kurzkópfen bleibt er mehr oder weniger davon 
entfernt. Von vielen Anthropologen wird nur die Einstellung des Kopfes 
in die Blickebene verlangt; dies geniigt aber nicht, denn man kann bei sehr 
verschiedener Kopfhaltung den Blick horizontal vorwarts richten.

Die nicht in der Mediansagittal-Ebene gelegenen KórpermaBe werden 
samtlich an der rechten Kórperseite genommen, weil dabei der Messende 
das Instrument, d. li. den Schieber des Anthropometer, mit der rechten Hand 
fuhren kann. Nur bei einzelnen Individuen korperlich stark arbeitender 
Bevólkerungsschichten sind die MeBpunkte der oberen Extremitat linksseitig 
oft leichter festzustellen ais rechtsseitig. Fur die Frage der Kórperasymmetrie 
sind selbstverstandlich beide Kórperseiten zu messen.

Die Kórperhaltung des Individuum darf sich wahrend der Abnahme 
der Messungen nicht verandern, weil viele Dimensionen ais ProjektionsmaBe 
genommen werden. Die gelegentlich geauBerte Meinung, daB alle Projektions- 
maBe des Kórpers infolge des allmahlichen Nachlassens der strammen 
Kórperhaltung notwendigerweise ungenau sein miissen, ist durchaus un- 
richtig. Dies trifft nur fiir ungeiibte und unachtsame Beobachter zu. Der 
Erfahrene, der in rasclier Folgę die Messungen, vom Scheitel beginnend, in 
absteigender Richtung ausfiihrt und die VorsichtsmaBregeln kennt, die ihm 
eine stetige Kontrolle der Kórperhaltung des zu messenden Individuum 
ermóglichen, wird zu absolut sicheren Resultaten gelangen1). AuBerdem 
darf nicht iibersehen werden, daB die indirekte Feststellung der allgemeinen 
Kórperdimensionen absolut mehr leistet ais die direkte Messung, denn auch 
die Hóhenlage der einzelnen, besonders der bilateral symmetrischen Punkte, 
ihr Verhaltnis untereinander und zu benachbarten Organen ist von Wert 
(vgl. auch S. 149). Ist ein Individuum dauernd unruhig, so gebe man die 
Messung auf, was auch geschehen sollte, wenn man selbst eine beginnende 
Ermudung fiihlt.

1) Broca und nach ihm Manouvrier sind daher auch stets fiir die indirekte 
Messung der Kórperdimensionen eingetreten.

2) Nach Pfitzner 15—20 mm.

Sollen Kórpermessungen an Lebenden oder an Leichen im Liegen 
ausgefuhrt werden, so muB das Individuum mit dem Riicken auf einer 
horizontalen Unterlage (Tisch) ausgestreckt liegen und mit der Sohlenflache 
der Fersen eine vertikale Wand beriihren (vgl. dazu S. 130). Man kontrolliere 
von Zeit zu Zeit, ob dieser Kontakt nicht verloren gegangen ist. Der Kopf 
ist so zu lagern, daB die Ohraugenebene senkrecht zur Tischflache gerichtet ist.

Nach eigenen Untersuchungen an 25 mittelgroBen Individuen beiderlei 
Geschlechts sind beim Liegenden gegentiber den MaBen im Stehen 
samtliche absolute Entfernungen von der Unterflache der Sohle (bei groBen 
individuellen Schwankungen) gróBer, und zwar um folgende Betrage:

Hóhe des Scheitels
„ „ oberen Brustbeinrandes
„ der Brustwarze
„ des Nabels
„ „ Schambeinrandes
„ „ Kniegelenkes
„ „ . inneren Knochels
„ „ Akromion
„ „ Ellenbogengelenkes
„ „ Griffelfortsatzes
„ der Mittelfingerspitze 1 2

15 mm!)
14 „
36 „
27 „
21 „
20 „
20 „
55 „
55 „
55 „
55 „
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Mail ersieht aus diesen Zahlen, daB beim Liegenden vor allem die 
Schultern hochgezogen werden und daB auch die Brustwarze hóher riickt. 
Infolge der anderen Neigung und Lagerung des Beckens kommt aber auch der 
Schambeinrand libher zu liegen, wodurch alle Mafie der unteren Extremitat 
zunehmen. Die Yerschiebung des Brustbeinrandes wie diejenige des Scheitels 
liangt mit der Streckung der Wirbclsaule zusammen. Die gróBere Entfernung 
des Nabels von der Sohlenflache ist wolil dadurch zu erklaren, daB die 
Bauchwand beim Liegen etwas zuriicksinkt bezw. beim Stehen sich mehr 
nach unten senkt. Diese Unterschiede in den absoluten Entfernungen von der 
Unterflache sind aber auch von EinfluB auf die absoluten Mafie. So ist die 
Lange der yorderen Rumpfwand des Liegenden im Mittel um 7 mm kleiner 
ais beim Stehenden. Auch fiir die obere und untere Extremitat haben sich 
kleine Minusunterschiede ergeben. Ferner andert sich selbstverstandlich 
das Verhaltnis der einzelnen Extremitatenmafie sowohl zur KorpergroBe 
ais zur Rumpflange, und zwar in entgegengesetzter Richtung.

Es diirfen daher Mafizahlen, die am Liegenden bezw. an der Leiche 
gewonnen wurden, niemals mit denjenigen des stehenden Individuums 
vereinigt und yerglichen werden1).

Der Vorschlag, samtliche Kórpermessungen statt wie bisher im Stehen 
im Liegen yorzunehmen (Pfitzner, Lapicque, Papillault) ist entschieden 
zu yerwerfen. Abgesehen von den praktischen Schwierigkeiten, diese Art 
der Messung auf Forschungsreisen durchzufiihren, werden sich Angehórige 
primitiver Rassen und selbst Halbkultur- und Kulturyólker, besonders 
Frauen, nur in den seltensten Fallen dazu yerstehen, sich vor einem Europaer 
der Lange nach ausgestreckt hinzulegen. Wir wiirden daher gerade der 
wichtigsten Resultate yerlustig gehen um des einen Yorteils willen, unsere 
europaischen Leichenmessungen, die an Zahl immer gering bleiben werden, 
mit den Messungen fremder Rassen yergleichen zu kónnen.

Eine Methode zur Messung menschlicher Embryonen hat Mall (1907) 
beschrieben. Schultz (1920) hat einen Apparat zur Messung Neugeborener 
konstruiert. (Siehe Fig. 47, S. 120.)

Wie schon bemerkt, sollten, wenn irgend móglich, alle Kórpermessungen 
an nackten Indiyiduen yorgenommen werden. Das Anlegen einer Schambinde 
in Form eines Tuches, das zwischen den Beinen durchgezogen und vorn und 
hinten iiber eine Lendenschnur umgeschlagen wird, beeintrachtigt das 
Mefiyerfahren nicht. Mit jedem weiteren Kleidungsstiick aber nimmt die 
Genauigkeit des Messens kontinuierlich ab; an bekleideten Indiyiduen sind 
nur ganz wenige Mafie und nur von Geiibten festzustellen. Schulkinder 
sollen nicht in Anwesenheit ihrer Genossen gemessen werden. Voraussetzung 
bei allen Messungen am Lebenden ist, daB der Beobachter selbst den nótigen 
Takt und groBen Ernst an den Tag legt.

Zur Vornahme der Kopfmessungen laBt man das zu messende 
Indiyiduum sich am besten auf einen niederen, ca. 40 cm hohen Hocker 
ohne Lehne setzen. Die Kopfhaltung ist dieselbe wie beim Stehen.

Wer noch keine groBe Uebung im Messen besitzt, tut am besten, zuerst 
die wichtigtsen MeBpunkte aufzusuchen, mit dem Dermographen (bei heller 
Haut blau oder schwarz, bei dunkler rot) zu bezeichnen und erst nachher 
mit den Messungen zu beginnen. Diese kónnen dann viel rascher und sicherer 
ausgefiihrt werden, ais wenn die Punkte erst wahrend des Messens festgestellt 
werden miissen. Bei der Aufsuchung der MeBpunkte bediene man sich

1) Die Technik der am Anatomischen Institut in StraBburg yorgenommenen Leichen
messungen hat E. Mehnert genau beschrieben; sie ist in yerschiedenen Punkten leider 
nicht einwandfrei.
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sowohl des Auges wie der tastenden Hand. Letztere ist oft imstande, kleine 
Unebenheiten, leichte Umbiegungen der Flachę festzustellen, die das Auge 
nicht oder nur bei giinstiger Beleuchtung wahrnehmen kann. Gesichts- und 
Tastsinn sollen sich also stets gegenseitig unterstiitzen. Die in der Median- 
sagittal-Ebene gelegenen Punkte suche ich je nach Bediirfnis entweder 
mit der Fingerbeere des rechten Zeigefingers oder mit dem medialen Band 
der Fingerbeere des Daumens auf. Bei bilateral vorhandenen Punkten 
palpiert man ani besten gleichzeitig mit beiden Handen, weil man sich auf 
diese Weise schneller orientiert und auch auf vorhandene Asymmetrien 
aufmerksam wird. Da man naturgemaB wahrend des Palpierens die Haut 
verschiebt, so muB man sie zuerst wieder in die Ruhelage derjenigen Stellung, 
in welćher die Messung vorgenommen wird, zuriickkehren lassen, ehe man mit 
dem Dermographen den Punkt bezeichnet. Dieses Zeichen soli nur in einem 
Kreuzchen oder einem diinnen kurzeń Strich bestehen. Am notwendigsten 
zu bezeichnen sind am Korper: Symphysionx), Iliospinale, Akromion, 
Radiale, Stylion und Tibiale; ani Kopf: Nasion, Tragion und Orbitale

Fig. 47. Messung der Sitzhdhe des Neugeborenen nach A. H. Schultz (schematisch). 
Der Apparat ist aus Ahornholz gefertigt und angestrichen.

(vgl. S. 139 ff. und 145 ff.). Will man die Punkte zum Photographieren 
markieren, so beniitze man kleine Stiickchen schwarzen, bezw. bei dunk- 
leren Rassen hellen Heftpflasters.

Der Anfanger unterlasse nicht, so lange Kontrollmessungen anzustellen, 
bis er die Technik vollkommen und sicher beherrscht. Kleine Differenzen 
sind allerdings nicht zu vermeiden. Die zulassigen Fehler, bedingt durch die 
verschiedene Schwierigkeit, die MeBpunkte festzustellen, sowie durch die 
Haltung des Indiciduums, betragen fiir die wichtigsten KopfmaBe 0,5—1 mm, 
fiir die Kopfhóhe 2 mm, fiir die meisten KórpermaBe 3—5 mm, fiir die 
KórpergróBe und die groBen Ausmessungen (Spannweite) 10 mm.

Natiirlich darf man wahrend des Messens weder die Haltung des Indivi- 
duums, noch die MeBpunkte am Korper, noch das Instrument auBer acht 
lassen. Man hiite sich besonders auch vor Ablesungsfehlern; sie sind, wenn 
sie bei den spateren Berechnungen entdeckt werden, gewóhnlich nicht mehr 
gut zu machen. Man stelle sich daher immer so, daB volles Licht auf das zu 
messende Individuum sowie auf die Skala des Instrumentes fallt. Es ist 
unpraktisch und zeitraubend, die gefundenen MaBzahlen selbst in die Be- 
obachtungsblatter einzutragen; es empfiehlt sich daher, sie einer dritten 
Person, einem Gehilfen, zu diktieren, der sie zur Kontrolle wiederholt 
(vgl. auch S. 66 u. 67).

1) t’ber die Bestimmung des Symphysion siehe weiter unten.
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II. Beobaehtungsblatter.
Somatologisches Beobachtungsblatt nach R. Martin, Ausgabe 1913.
Somatologisches Beobachtungsblatt fiir Konstitutions- und Typenforschung nach R. Martin, 

Ausgabe 1921, neue Ausgabe 1925.
Beobachtungsblatt fiir klinisch-psychiatrische Typenforschung nach R. Martin, Aus

gabe 19221).

1) Gemeinsam mit E. Kretschmer und K. 0. Henckel.
2) Neben diesen MeBblattem ware noch eine ganze Reihe anderer zu nennen, z. B.: 

Die MaBtafel nach E.von Eickstedt, Ausgabe 1926; das Beobachtungsblatt nach C.Krummel 
(1925); das groBe und das kleine Konstitutionsschema nach E. Kretschmer; das Beob
achtungsblatt nach R. Poch (1918) fiir die Gefangenenlager, das besonders erganzende Beob
achtungen iiber Kopfhaarfarbe, Gesichtsform (vgl. S. 220 dieses Lehrbuches), Irisfarbe, Be- 
haarung. Merkmale der Lidspalte usw. enthalt. In Amerika sind verschiedene MeBblatter zur 
Untersuchung an Rekruten, Studenten (Dublin, Cambridge und an anderen Orten), Schiilem 
des Harvard Gymnasiums (Sargent), in Krankenhausern und in Wohlfahrtsinstituten 
eingefiihrt.

Beobachtungsblatt fiir Leibesiibungen und Ernahrungsfiirsorge. Ilerausgegeben vom ge
meinsamen AusschuB der Universitat und Technischen Ifochschule fiir Leibes- 
iibungen. Amt fiir Leibesiibungen an den Miinchener Hochschulen und Verein 
Studentenhaus (besonders fiir arztlich-anthropometrische Erhebungen bei Stu- 
dierenden). Seit 1925 ersetzt durch ein vereinfachtes Beobachtungsblatt.

Somatologisches Beobachtungsblatt fiir Schulerhebungen nach R. Martin, Ausgaben 1921 
und 1925; weiBes Formular fiir Knaben, blaues Formular fiir Madchen.

Kraniologisches Beobachtungsblatt nach R. Martin, Ausgabe 1914.
Vergleiche die MeBblatterbeilagen in diesem Lehrbuch.
Mit diesen Beobachtungsblattem in der Anlage ubereinstimmend, 

wenn auch fiir spezielle Zwecke entworfen, sind unter anderem noch 
folgende Beobaehtungsblatter und Zahlkarten:
Beobachtungsblatt zur anthropologischen Untersuchung des Kleinkindes nach O. Schlagin

haufen.
Beobachtungsblatt zur anthropologischen Untersuchung der schweizerischen Stellungspflich- 

tigen nach O. Schlaginhaufen.
Beobachtungsblatt zur anthropologischen Untersuchung an Rekruten nach Schlaginhaufen- 

Theiler.
Beobachtungsblatt zur anthropologischen Untersuchung des Oberemmentals nach O. 

Schlaginhaufen.
Beobachtungsblatt zu anthropologischen Untersuchungen an der Hand nach Sciilag- 

inhaufen-Nippert.
Aufnahmeblatt fiir Hand- und FuBabdriicke nach O. Schlaginhaufen, 2. Aufl. 1923. 
Sportarztliches Untersuchungsblatt der Deutschen Hochschule fiir Leibesiibungen, Berlin. 
Beobachtungsblatt fiir sportarztliche Untersuchungen und Kórpermessungen an der 

Technischen Hochschule Darmstadt.
Fragebogen des Institutes fiir Leibesiibungen der Universitat Marburg.
Sportarztliches Untersuchungs- und Priifungsblatt unter Leitung des Institutes fiir 

physikalische Therapie des Anthropologischen Institutes und der Medizinischen 
Poliklinik der Universitat Ziirich.

Familienanthropologisches Beobachtungsblatt; beigegeben der „Familienkunde" von 
W. Sciieidt, Miinchen 1923.

Konstitutions-Bogen nach E. Haniiart, Ausgabe 19271 2).
Ehe man mit der metrischen oder deskriptiven Aufnahme beginnt, 

ist es notwendig, die allgemeinen Rubriken auf der ersten Seite des Be- 
obachtungsblattes auszufiillen. Es sind die folgenden (vergl. die diesem 
Buche beigelegten somatologischen Beobaehtungsblatter):

No. = Laufende Nummer der Beobachtungsreihe.
No. der Photographie = Bezeichnung der Photographie, falls eine solche auf- 

genommen wurde, gemaB dem zu fiihrenden Journal. Dieselbe Nummer muB auf 
die Platte geschrieben werden.

Ort und Tag der Beobachtung. Beispiel: Ziirich, 1913, X. 22. Die angegebene 
Reihenfolge — Jahr, Monat, Tag —, die der iiblichen Datierung entgegengesetzt 
ist, hat den groBen Vorteil, bei wiederholter Beobachtung der gleichen Indi- 
viduen (z. B. Kinder) die Anordnung der Beobaehtungsblatter nach Jahr- bezw. 
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Monatsgangen sehr zu erleichtem. Im Hinblick auf die Veranderung der Kórper- 
grofie innerhalb eines Tages empfiehlt es sich femer, besonders auch bei Kinder- 
messungen, noch die Stunde der Aufnahme hinzuzufiigen, z. B. 1913. X. 22. 9. 
Auf Reisen muB man sich oft statt der genauen Ortsangabe mit einer einfachen 
geographischen Bezeichnung (FluB, Berg usw.) begniigen.

Name des Beobachters. Diese Angabe ist wichtig, weil die Beobachtungsblatter 
ais dauernde Dokumente aufbewahrt werden sollen, um auch noch fiir spatere 
Arbeiten Anderer benutzt zu werden.

Eigenname. Der Familienname ist stets vorauszustellen, z. B. Schmidt, Heinrich. 
Stammesname. Kommt nur bei fremden Vólkem in Betracht, ist aber móglichst 

genau anzugeben. Mischlinge sind durch Anfiihrung der beiden Rassenkompo- 
nenten — Vater an erster, Mutter an zweiter Stelle (z. B. Malayo-Papua) — 
zu charakterisieren. Bei europaischen Vólkern notiere man die Nationalitat.

Geschlecht. Bezeichnung: o = mannlich, $ = weiblich.
Al ter. Die Berechnung des Alters erfolgt am besten durch Abzug des Geburtstages 

vom Stichtag, das ist der Tag der Beobachtung. Naheres dariiber S. 76. 
Wichtig ist auch die Bestimmung nach der Gebififormel, doch wird man beachten 
miissen, daB rassenmafiige Unterschiede in der Durchbruchszeit der einzelnen 
Zahne bestehen. Die Gebififormel gibt daher eher vergleichbar Entwicklungs- ais 
Lebensalter. In Jahren anzugeben, bei Kindern unter Beifiigung des Monats: 
10. III = 10 Jahre und 3 Monate. Dabei werden nur die zuriickgelegten Monate 
gezahlt. Kann das Alter nur schatzungsweise festgestellt werden, wie das bei 
Naturyólkern haufig der Fali ist, so ist der Zahl ein ! beizufiigen. Gewisse 
Zeremonien (Pubertatsfeste) oder auBere Ereignisse mannigfacher Art geben oft 
unterstiitzende Anhaltspunkte.

Wohnort. Augenblicklicher Aufenthaltsort.
Geburtsort.
Soziale Stellung. Sie ist besonders bei solchen Vólkern und Stammen wichtig, 

bei denen eine scharfe gesellschaftliche Schichtung yorkommt, da diese haufig auch 
einer morphologischen Gliederung entspricht. Auch die Beschiiftigung bezw. der 
Beruf kann oft zur Erklarung somatischer Eigentiimlichkeiten beigezogen werden. 

Religion. Lutherisch, evangelisch, uniiert, reformiert, rómisch-katholisch, griechisch- 
katholisch, altkatholisch, israelitisch, Buddhist usw.

Aszendenz des Vaters und der Mutter. Soli iiber weitere Abstammung Auf- 
schlufi geben. Es ist wichtig zu wissen, ob das Individuum der ansassigen Be- 
vólkerung angehórt oder von zugewanderten Eltem abstammt.

Nach Ausfiillung dieser Rubriken geht man zur Aufnahme entweder zuerst der 
deskriptiven oder der metrischen Merkmale iiber. Ersteres ist bei unkultivierten Stammen, 
dereń Vertrauen man erst gewinnen muB, vorzuziehen.

Da die somatologischen Beobachtungsblatter nicht nur Rassenuntersuchungen dienen 
sollen, sondern auch bei Schulerhebungen, zum Studium der Wachstumsprozesse und der 
individuellen Kórperentwicklung, ja auch bei klinisch-psychiatrischer Typenforschung 
Verwendung finden, so mufiten Mafie, die diesen verschiedenen Zweckeń entsprechen, 
in dieselben aufgenommen werden. Man wird daher bei Rassenuntersuchungen die nur fiir 
die individuelle Kórperentwicklung wichtigen Umfange der Extremitaten weglassen kónnen, 
wahrend bei Schulerhebungen usw. viele Kopfmafie, die nur rassendiagnostischen Wert 
haben, iiberfliissig sind.

111. Instrumentarium1).
Die gebrauchlichsten Instrumente und Hilfsmittel sind: 

Seite 
Schadelstativ mit Schamier.....................................................................37
Schadelstatiy fiir Sammlungszwecke .................................................. 37
Kephalograph nach E. Landau..............................................................48
Dioptrograph, kubische Form..................................................................50
Dioptrograph, Rechteckform................................................................. 51
Dioptrograph nach Th. Mollison..........................................................51 ff.
Diagraph....................................................................................................52 ff.
Diagraph mit geraden Stifttragem......................................................53
Hand- und FuBabdruckutensilien mit 100 Beobachtungsblattern 

nach O. Sciilaginhaufen.................................  55, 211
1) Die meisten Instrumente sind durch die erste Herstellerin, die Firma Paul Hermann 

Rickenbach&Sohn,Ziirich(Schweiz), Scheuchzerstrafie71,beziehbar,ein grofierTeil auch durch 
Alig & Baumgartel, Aschaffenburg. Die Preise sind wegen der haufigen Kursschwankungen 
in dieser Auflage des Lehrbuches weggelassen; sie sind aus den Firmenkatalogen zu ersehen.
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Seite

129
128

129
132

MeBbrett zur Untersuchung Neugeborener nach A. H. Schultz . . 120 
Tasterzirkel, 300 mm MeBbereich, fiir lebende Ob.jekte und

Schadel.................................................................124 ff., 181, 591,595
Tasterzirkel, 600 mm MeBbereich fiir lebende und osteometr. 

Objekte........................... ...............................................................
Tasterzirkel nach K. Saller...........................................................
Stechzirkel nach K. Saller...............................................................
Aufsetzlinse fiir den Taster nach D. Black....................................
Gleitzirkel, 250 mm MeBbereich........................................ 127,184,
Gleitzirkel nach K. Saller...............................................................
Gleitzirkel mit verschiebbaren MeBarmen nach R. Pocii .... 
Gleitzirkel, 300 mm MeBbereich, mit Nonius................................
Flowers Calliper (Kraniometer nach Duckwortii) ....... 
Anthropometer und Stangenzirkel....................................128, 131,
FuBplatte zum Anthropometer...........................................................
Posnanskys Libelle zum Anthropometer........................................
Anthropometer mit FuBbrett zur Messung am Liegenden und an der 

Leiche..........................................................................................
Ohrhóhennadel zum Stangenzirkel...................................................
Radiometer nach Cunningham................................................ 133, 601
GroBer Koordinatenzirkel mit Kugelspitzen zur Messung am Lebenden 

nach O. Aichel....................
Tiefenmesser nach Cu. Davenport 
StahlbandmaB, 2 mai 2000 mm . . 
Goniometer oder Winkelmesser . . 
Personenwage.................................
Dynamometer................................
Verifikator, gebrauchlich fiir Mafie von 10, 20, 30, 50,100 mm. 
Hautfarbentafel nach v. Luschan, nach G. Fritsch 
Hautfarbentafel nach P. Broca, nach A. Hintze . . 
Haarfarbentafel nach E. Fischer...............................
Augenfarbentafel nach R. Martin...........................
Hautdickenmesser (Einstechnadel)...........................
BrustmeB-Schablonen nach D. Lipiec.......................
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A

Fig. 48a. Ablesungder 
MaBzahl am Tasterzirkel. 
(Aus: Schlaginhaufen, 
1927.) A = Kante des 
Index, wo die Ablesung

Alle anthropologischen Instrumente miissen genau gearbeitet sein und 
sollen sowohl im Laboratorium ais auf Reisen in allen Zonen und Klimaten 
gebraucht werden kónnen. Daher ist bei ihrer Konstruktion nicht nur auf das 
zu verwendende Materiał, sondern auch auf Handlichkeit, Gewicht, Zerleg- 
barkeit, Tragbarkeit usw. Riicksicht zu nehmen. Nicht der Preis, sondern 
die gute Ausfiihrung entscheide bei der Anschaffung eines Apparates1), 
denn nur mit guten Instrumenten kónnen genaue und brauchbare Beobach
tungen ausgefiihrt werden. Samtliche neueren Instrumente besitzen eine 
Millimeterskala bezw. Gradeinteilung, so daB das Ablesen nur in ganzen 
Millimetern bezw. Graden móglich ist. Eine gróBere Genauigkeit, d. h. ein 
Ablesen von Bruchteilen von Millimetern ist im Hinblick auf die physischen 
Eigenschaften def zu messenden gróBeren Objekte praktisch wertlos (Ponia
towski 1911).

1) Viele der im Handel befindlichen Instrumente geniigen dieser Forderung nicht.

Zur direkten Messung gerader Linien dienen folgende Instrumente:
1. Der Tasterzirkel, der besonders fiir die Ausfiihrung direkter Mafie 

des Kopfes geeignet ist (Fig. 48, S. 125). Er besteht aus zwei durch ein Gelenk 
verbundenen Śtahlschenkeln, die in ihrem oberen Ab- 
schnitt gebogen und mit knópfchenfómiig abgerunde- 
ten Enden versehen sind. Der eine Schenkel tragt den 
Drehpunkt eines mit Reduktionsteilung v-ersehenen 
Lineals, welches in einem am andern Schenkel drehbar 
angebrachten Fiihrungskastchen mit Index hin und 
her gleitet. Die maximale ablesbare Distanz der Zirkel- 
spitzen betragt 300 mm. Die Ablesung erfolgt an 
der gescharften Kante des Index. Eine kleine Schraube 
an der Unterseite des Fiihrungskastchens gestattet 
ein Feststellen der Zirkelarme in jeder Lagę und 

erfolgt. damit eine Kontrolle des abgelesenen Mafies.
Vor Beginn einer Messung óffnet man den Taster, indem man die beiden 

Arme desselben auseinanderzieht und das mit Reduktionsteilung versehene 
Lineal in den Schieber einfiihrt. Die Schraube dieses Schiebers wird dann 
so gestellt, dafi eine ganz kleine Drehung geniigt, um das Lineal zu fixieren. 
Man gewóhne sich an eine stets gleichbleibende Handhabung des Instruments 
und vermeide jede unnótige und entbehrliche Manipulation, da sie sich bei 
Massenmessungen summiert und einen unniitzen Zeit- und Kraftaufwand 
bedeutet.

Bei der Messung faBt man die Zirkelarme an ihren vorderen Enden 
mit beiden Handen, so dafi der Daumen auf die obere, der Zeigefinger auf 
die untere Seite der abgerundeten Zirkelenden zu liegen kommt (vgl. Fig. 69 
S. 181). Mit diesen Enden beriihrt man dann die MeBpunkte, indem man mit 
den vorderen Enden von Daumen und Zeigefinger das Instrument an das 
Objekt anlegt und gleichzeitig festhalt. Auf diese Weise bestimmt man auch 
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die vielfach erst durch die Messung festzustellenden Punkte, indem man mit 
Zirkelspitze und Fingerenden zugleich den Kopf entlang fahrt.

Will man z. B. die grbBte Kopflange messen, so legt man die eine 
Zirkelspitze zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand ruhig und 
ohne Druckanwendung auf die Glabella auf, und fahrt mit der andern Zirkel
spitze langsam in der Mediansagittal-Ebene am Hinterhaupt auf und nieder, 
indem man mit den Augen den auf dem MaBlineal hin und her gleitenden 
Index des Fuhrerkastchens verfolgt. Hierauf liest man die hóchste gefundene 
Zahl ab. Will man sich von der Richtigkeit der Messung iiberzeugen — und

Fig. 48. Tasterzirkel geóffnet und geschlossen.

dies ist wenig Geiibten sehr zu empfehlen — so stellt man durch Drehung der 
kleinen Schraube das Lineal bei der gefundenen Zahl fest und macht nun 
mit dem festsgestellten Instrument Kontrolimessungen1). Gleitet jetzt das 
Instrument ohne zu beruhren am Hinterhaupt entlang, so muB man es 1 mm 
enger stellen; sitzt es umgekehrt an einer Stelle fest, so muB man 1 mm 
zugeben. Der Beobachtungsfehler beim Tasterzirkel ist also = ± 1 mm 
anzusetzen.

1) Von manchen Seiten (Manouvrier) wird eine solche Kontrolle ais absolut un- 
entbehrlich bezeichnet.

Beim Messen der Kopfbreite fahre man mit beiden Zirkelspitzen in Zick- 
zacklinien an den Seiten des Kopfes auf und ab, bis auf der MaBskala die 
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hóchste Zahl erreicht ist. Auf diese stelle man den Index des Fiihrerkastcłiens 
fest und kontrolliere die Messung.

Bei den meisten KopfmaBen soli die Haut nicht zusammengepreBt, 
sondern nur mit den Spitzen des Instrumentes beriihrt werden'). Eine 
Feststellung der SchadelmaBe durch die Kopfhaut hindurch ist nicht 
Aufgabe der Kephalometrie und iiberhaupt praktisch undurchfiihrbar.

Um den Tasterzirkel zusammenzulegen, wird er ganz geóffnet, wobei 
das Lineal aus dem Fiihrungsschieber austritt und, nach oben geklappt, sich 
zwischen die beiden Zirkelschenkel legt (Fig. 48)1 2).

1) Die Anleitung der British Association gibt leider die umgekehrte Vorschrift.
2) D. Black (Peking) hat zum leichteren Ablesen der Skala am Tasterzirkel eine 

Linse (plano-konvexer Kronglaszylinder) in einem Metallrahmen konstruiert, die leicht 
auf den Nonius aufgesetzt und wieder abgenommen werden kann. Dieses kleine Hilfs- 
mittel erleichtert das genaue Ablesen der Zahlen auBerordentlich.

Fiir die Messung groBerer Dimensionen, z. B. der Brustdurchmesser 
und gewisser BeckenmaBe, verwende man einen Taster in entsprechend 
vergroBertem MaBstab.

la. Der Tasterzirkel, groBe Form, wird genau wie der kleine Taster, 
sowohl mit runden wie mit spitzen Enden hergestellt mit einem MeBbereich 
von 600 mm, der bei Serienmessungen gute Dienste tut. Will man aus 
Griinden der Sparsamkeit nur die (S. 131,132 beschriebenen) Tasterzirkelarme 
anschaffen, so muB man diese stets von neuem an den Stangenzirkel an- 
stecken, was man sich nur bei geniigender Zeit erlauben kann; hingegen laBt 
ein zweiter Stangenzirkel mit angesteckten Tasterarmen ein gleich rasches 
Arbeiten zu, nur ist in einem solchen Fali die Beschaffung eines groBen 
Tasterzirkels vorzuziehen.

lb. Ein Tasterzirkel zur Messung kiirzerer Strecken nach K. Saller. 
Der Zirkel ist nach dem Prinzip der Zange mit zwei sich iiberkreuzenden 
Armen konstruiert, derart, daB die beiden Arnie durch den Kreuzungspunkt 
im Verhaltnis 1: 5 geteilt werden. Die Enden der beiden kiirzeren (halbkreis- 
fórmigen) Hebelarme sind stumpf, so daB auch Weichteile gemessen werden 
kónnen. Am Ende eines langen Hebelarmes ist der Drehpunkt des mit % mm- 
Einteilung yersehenen MaBstabes angebracht, an dem eine Maximal-Ent- 
fernung der beiden kiirzeren Hebelarme von 25 mm abgelesen werden kann. 
Infolge der Ubersetzung entspricht % mm des MaBstabes 1/10 mm zwischen 
den beiden kiirzeren Hebelarmen. Am zweiten langen Hebelarm ist ein 
Fiihrungskastchen mit Index angebracht, durch das das freie Ende des 
MaBstabes lauft. Hier erfolgt die Ablesung. MaBstab und Hebelarme kónnen 
durch eine an der Unterseite des Fiihrungskastchens angebrachte Schraube 
festgestellt werden.

lc. Der Stechzirkel nach Saller ist konstruiert wie der Tasterzirkel; 
seine kiirzeren Hebelarme sind scharf zugespitzt und laufen so zusammen, 
daB sie auf einer 15—25 qmm groBen Flachę etwas senkrecht aufstehen. 
Das hat den Vorteil, daB die Messung zweier in einer Ebene gelegenen genau 
bestimmten Punkte durch Aufsetzen der Zirkelspitzen ermóglicht wird.

Beide Instrumente eignen sich besonders zur Messung kleiner Sauger. 
Sie werden auch mit einer Ubersetzung von 1: 2,5 mit dann entsprechend 
nur 25facher Ubersetzung fiir etwas gróBere AusmaBe hergestellt.

Alle Tasterzirkel, an denen die Distanz der Zirkelspitzen nicht direkt an einem 
Mafilineal abgelesen werden kann, sind aus folgenden Griinden nicht zu empfehlen: 1) hat 
man wahrend des Messens selbst keinen Einblick in die GróBe des MaBes, d. h. ob z. B. 
wirklich die Maximaldistanz gemessen wurde; 2) gestattet sie keine direkte Kontrolle am 
Objekt selbst durch Feststellen der Zirkelarme; 3) verliert man dadurch Zeit, daB die 
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Distanz erst sekundar an einem auf einen Tisch aufgeschraubten Lineal abgelesen werden 
muB, und schlieBlich kann bei Wegnahme des Instrumentes vom Kopf sehr leicht eine 
nachtragliche Verschiebung der Zirkelarme eintreten. Yerhindert wird diese letztere nur, 
wenn die Arme sich sehr schwer verschieben lassen, wodurch aber dann das Messen selbst sehr 
erschwert wird. Das gleiche gilt von Tastern, dereń Arme zum Zwecke des Zusammen- 
legens in der Mitte ein Schraubengewinde haben. Dadurch, daB die Zirkelspitzen sich beim 
Zusammenklappen iibereinanderlegęn, stehen sie sich bei offenem Zirkel nicht genau 
gegeniiber. Einen Mafistab mit schlittenartig yerschiebbarem Anschlagplattchen, der bei 
solchen Zirkeln yerwendet werden kann, hat Weinberg (1904) angegeben. Ebenso sind alle 
Tasterzirkel, die nicht genug gehartet sind und dereń Arme sich daher leicht yerbiegen, 
zu yerwerfen. Sind die Enden der Tasterarme nicht abgerundet, sondern abgeplattet 
(Roeses Taster), so dringen sie nicht so leicht bis zur Kopfhaut durch.

2. Der Gleitzirkel. Er besteht aus einem 25 cm langen, beidseitig 
mit Millimeterteilung versehenen Stahllineal, an dessen Nullpunkt recht- 
winklig dazu ein 12 cm langer Querarm mit einem spitzen und einem stumpfen 
Ende befestigt ist. Ein zweiter, gleichgebauter Arm ist an einem Schieber, 
der an dem Stahllineal hin und her geschoben werden kann, angebracht. 
So stellt der Gleitzirkel also ein rechtwinkliges Projektionsinstrument dar,

Fig. 49. Gleitzirkel.

und die Distanz der Zirkelspitzen kann direkt an der abgeschragten Seite des 
Schiebers abgelesen werden. Auch an diesem Instrument erlaubt eine kleine 
Schraube die Fixierung des Schiebers und dadurch die Kontrolle des MaBes. 
Fiir die Messungen am Lebenden finden nur die stumpfen Enden des 
Instrumentes Verwendung.

Zur Vornahme der Messungen fafit man das Lineal des Zirkels mit der 
rechten Hand, indem man den Daumen und eventuell auch den Zeigefinger 
auf die vorstehenden Fliigel des Schiebers legt. Durch eine leichte Bewegung 
dieser Finger erreicht man dann ein Gleiten des Schiebers. (Vgl. auch die 
Fig. auf S. 184,188 u. 191). Um das Instrumentwahrend des Messens recht ruhig 
zu halten, legt man den festen Querarm an einen Finger oder den Daumen- 
ballen der linken Hand an und sucht fiir die letztere irgendwo eine Stiitze an 
dem zu messenden Individuum. Bei der Messung der Nasenbreite z. B. legt 
man die linkę Hand an die rechte Wange des Individuums und bekommt auf 
diese Weise einen festen Stiitzpunkt fiir den Gleitzirkel. An dem neueren 
Modeli des Gleitzirkels (Fig. 49) befindet sich noch, am freien Ende des 
Lineals beginnend, eine Millimeterteilung von 1—40 zur Messung der Nasen- 
tiefe (MaB No. 22). Der Beobachtungsfehler fiir den Gleitzirkel betragt ± 
0,5 mm.
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2a, Ein kleinerer Gleitzirkel mit Nonius nach Saller entspricht 
im Prinzip dem MARTiNselien Gleitzirkel, nur ist er etwas kleiner, und in ein 
Schiebekastchen ist ein Nonius zur Ablesung von 1/10 mm eingelassen. 
Das Ablesen erfolgt an dem Nullpunkt des Nonius. Auch dieses Instrument 
ist zur Messung kleinerer Strecken, insbesondere an Kleintieren gedacht.

2b. Póch (erwahnt bei Weninger 1918) lieB fiir seine Untersuchungen 
in Gefangenenlagern einen Gleitzirkel mit yerschiebbaren Armen 
anfertigen, der zur Messung direkter und projektiyischer Strecken des 
Gesichtes dient.

2c. Neuerdings fertigt Hermann (Ziirich) einen Gleitzirkel von 300 mm 
MeBbereich mit yerschiebbaren Armen und einem Nonius mit ]/10 mm- 
Einteilung an.

In England ist ein gróBerer Gleitzirkel — „Flowers calliper“ — gebrauchlich1), 
der in gewissem Sinne eine Kombination eines Gleitzirkels mit einem Tasterzirkel darstellt, 
indem die eine Seite der Querarme eine kurze Spitze, die andere aber schenkelfórmig 
gebogene Enden besitzt. Das Instrument ist aber schwerer zu handhaben ais der oben be- 
schriebene Tasterzirkel. Speziell fiir die Abnahme der groBten Kopflange und Kopfbreite 
hat Gray einen Schiebezirkel konstruiert, der sich automatisch óffnet, da sein beweglicher 
Arm auf Rollen lauft. Auch das freie Ende dieses Armes tragt ein Róllchen, das iiber die 
Kopfhaut gleitet (Abbildung bei Gray 1901, PI. VI).

1) Das Instrument wird von W. F. Stanley & Co., 5 Great Tumstile, London WC., 
geliefert. P. Hermann, Rickenbach & Sohn stellen dasselbe Instrument nach Angaben 
Duckworths nicht mehr her, sondern es ist direkt durch diesen zu beziehen.

2) Posnansky (1913) hat eine Libelle konstruiert, eine kleine doppelte Wasserwage, 
dereń Achsen senkrecht aufeinander stehen und die mittels zweier Klammern an irgendeiner 
Stelle des Anthropometers angebracht wird, wo sie leicht yerschiebbar ist. Dieses handliche 
Hilfsmittel ist der FuBplatte yorzuziehen.

3. Das Anthropometer oder der Hóhenmesser in Kombination 
mit dem Stangenzirkel. Dieses Instrument ist fiir die Ausfiihrung pro
jektiyischer Messungen am Kórper bestimmt; es eignet sich daher fiir die 
Feststellung aller HóhenmaBe des ganzen Kórpers, die ja fast ausschlieBlich 
in Projektion auf die yertikale Prinzipalachse gemessen werden.

Das Anthropometer besteht aus einem in vier Teile zerlegbaren Hohlstab 
aus Metali, der eine Millimetereinteilung von 0—2000 mm besitzt. An 
diesem Hohlstab gleitet in sicherer Fiihrung ein Metallschieber mit einem 
horizontal yerschiebbaren, am einen Ende spitz zulaufenden und ebenfalls 
eingeteilten Stahllineal. In dem Schieber ist ein Fenster ausgeschnitten, an 
dessen Oberrand, der mit der Spitze des Stahllineals in einer Horizontalen 
liegt, die Hohe irgendeines Kórperpunktes iiber der Stand- oder Sitzflache 
abgelesen werden kann. Das Stahllineal muB also so in den Schieber ein- 
gesteckt werden, daB seine Spitze nach unten gerichtet ist.

Beim Messen stellt man sich mit dem Anthropometer zunachst in die 
Mediansagittal-Ebene des zu messenden Indiyiduum, dann an dessen rechte 
Seite, indem man das Instrument senkrecht mit der rechten Hand an dem 
unteren Ring des Schiebers festhalt. Um den letzteren wahrend des Messens 
yerschieden hoch zu stellen, d. h. auf- und abwarts zu schieben, driickt man 
nur mit dem Daumen der rechten Hand den Schieberring etwas nach 
oben oder zieht ihn herab, wahrend die Hand leicht unterhalb des Schiebers 
um das Anthropometer gelegt ist und den Bewegungen des Daumens folgt. 
Die linkę Hand sucht die MeBpunkte ani Kórper und wird nur zur Horizontal- 
yerschiebung des Stahllineals benutzt. (Vgl. Fig. 65 S. 151 u. Fig. 66 S. 153.)

Nach einiger Ubung wird das Anthropometer in der Regel mit Leich- 
tigkeit yertikal gehalten. Wem dies dauernd schwer fallt, der kann sich eine 
kleine Wasserwage1 2) an dem Stahllineal anbringen lassen, oder er bedient 
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sich einer metallenen FuBplatte, in die das Anthropometer gesteckt wird und 
die unter Umstanden sogar auf dem Boden in einem Holzbrett festgeschraubt 
werden kann. Letzteres halte ich allerdings fiir unpraktisch, da es yorteil- 
hafter ist, das Anthropometer gelegentlich zu verstellen ais das Individuum 
zugunsten eines feststehenden MaBstabes sich herumdrehen zu lassen.

Fig. 50. Anthropometer in geóffneter Segeltuchtasche.

In letzterem Falle sind Veranderungen in der Kórperhaltung und daher 
Ungenauigkeiten in der Messung nicht zu yermeiden.

Das Anthropometer kann auch zur Messung liegender Indiyiduen und zu 
Leichenmessungen yerwendet werden.

Zu diesem Zweck lal.it man sich ein 35 cm hohes und 50 cm breites Brett 
mit einem Fensterausschnitt von 30: 22 cm herstellen. An das untere Ende 
desselben wird eine 10—12 cm breite Holzleiste angeschraubt und die beiden

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 9
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Teile noch durch zwei seitliche Stiitzen fest verbunden. Oberhalb des Fensters 
wird in 30 cm Hóhe vom Unterrand des Brettes eine halbe Metallóse in 

horizontaler Lagę an
gebracht, in die das 
untere Ende des An 
thropometers gelegt 
werden kann, so daB 
der Nullpunkt des 
MaBstabes der Brett- 
flache entspricht. 
Dieses Brett wird 
mittels Holz- oder 
Eisenzwingen fest an 
einen Tisch ange- 
schraubt und das 
Individuuni so auf 
den letzteren gelegt, 
daB es mit der 
Sohlenflache seiner 
Fersen fest an dem 
unteren Rahmen an- 
liegt (vgl. Fig. 51). 
An das Kopfende 
stellt man dann eine 
in einen EisenfuB 
eingelassene Stahl- 
stange, die an ihrem 
oberen Ende in 30 cm 
Hóhe von der Tisch- 
flache eine horizon- 
tal liegende ent 
sprechende halbe M e- 
tallbse von 6 cm 
Lange tragt. Legt 
man das Anthropo- 
meter horizontal in 
die beiden Osen, so 
liegt es in der Me- 
diansagittal - Ebene 
des Individuums und 
man kann durch Ver- 
schiebung des Schie- 
bers und des Stahl
lineals die Hóhe eines 
jeden Kórperpunktes 
iiber der FuBplatte 
feststellen. Um auch 
extrem seitlich ge- 
legene Punkte des 
Kórpers mit der

Spitze des Stahllineals beriihren zu kónnen, ist es vórteilhaft, sich eines 
Stahllineals von 45 cm Lange zu bedienen, oder seitlich am FuBbrett sich 
noch eine zweite Metallhiilse anbringen zu lassen, wodurch eine seitliche
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einer bestimmten Ebene, entweder vertikal

Stangenzirkel.

Lagerung des Anthropometers (natiirlich stets parallel zur Prinzipalachse 
des Kórpers) ermóglicht wird1).

1) Zum gleichen Zweck haben Papillault und Lapicque einen Apparat (Toise 
horizontale) konstruiert, der von Leune, 28bls rue du Cardinal-Lemoine in Paris, her
gestellt wird.

2) Der Stangenzirkel (Glissiere anthropometriąue) Topinards war in Holz ausgefiihrt,
9*

4. Mit dem Anthropometer genannter Konstruktion ist noch der 
Stangenzirkel (Fig. 52) kombiniert, der bisher ais besonderes Instrument 
hergestellt wurde1 2). Er dient zur Abnahme von Kórperbreiten, Extremi- 
tatenlangen, sowie zu projektivischen Kopf-, bezw. Schadelmessungen. 
Zu diesem Zwecke ist an den beiden oberen Stabteilen des Anthropo
meters gegenuber der ersten 
eine zweite Millimeterskala 
angebracht, die am oberen 
Ende mit Nuli beginnt und 
bis 950 mm fortgefiihrt ist.

Ferner befindet sich am 
freien Ende des ersten Stab- 
teiles eine Hiilse, in die ein 
zweites horizontal verschieb- 
bares Stahllineal (Spitze nach 
abwarts) eingesteckt werden 
kann. Um das oberste oder 
die beiden oberen Teilstiicke 
des Anthropometers ais Stan
genzirkel beniitzen zu kónnen, 
muB man das Stahllineal 
des Schiebers umkehren, so 
daB Spitze gegen Spitze sieht 
(Fig. 52). Auf der Skala wird 
dann ani Oberrand des Schie
bers die jeweilige Entfernung 
der beiden Linealspitzen, 
welche die MeBpunkte be- 
riihren, abgelesen. Je nach- 
dem die beiden Stahllineale 
gleich oder verschieden lang 
gestellt sind, kónnen direkte 
oder projektivische Messun
gen vorgenommen werden. 
In letzterem Falle bil den die 
beiden Stahllineale zweirecht- 
winklige Ordinate, der An- 
thropometerstab die Abszisse, 
auf welche die beiden End- 
punkte der zu messenden 
Linie projiziert werden. Der 
Stab muB natiirlich immer in 
oder horizontal gehalten werden.

4a. Anstelle der beiden Stahllineale kónnen Tasterzirkelarme in die 
beiden Hiilsen des Stangenzirkels eingesetzt werden (z. B. zur Messung des 
sagittalen Brustdurchmessers), wodurch der groBe Tasterzirkel entbehrlich 
wird (vgl. S. 132).
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Fig. 53. Lineale mit Taster- 
armen zum Gebrauch mit dem 
Stangenzirkel (oberstes Stiick 
des Anthropometers '/„ n. Gr.).

4b. Zur Messung der Ohrhohe des Kopfes (vgl. S. 185) kann man der 
gróBeren Genauigkeit wegen an dem oberen Stahllineal noch die sogenannte 
Ohrhóhen nadel anbringen. Sie besteht aus zwei rechtwinklig zueinander 
gestellten Stahlnadeln, die in einem kleinen Schieber befestigt werden, 
der seinerseits von oben her auf das obere Lineal des Stangenzirkels fest 
aufgesetztwird. Da die Ebene der Stahlnadeln parallel zu dem Stangenzirkel 
und senkrecht zum Stahllineal steht, so ist dadurch, wenn die Stahlnadel 
in der Mediansagittal-Ebene des Kopfes yerlauft auch die vertikale Haltung 
des Instrumentes garantiert.

Nach Gebrauch, und besonders auch zum Transport, wird das Anthro
pometer in seine 4 Teile zerlegt und diese samt den beiden Stahllinealen in 
einem Segeltuchetui yerpackt. Der Vorteil des genannten Instrumentes 
besteht darin, daB es zu yerschiedenen Messungen gebraucht und so die 
Anschaffung mehrerer Instrumente yermieden werden kann.

An Stelle des eben beschriebenen sehr solid ge- 
arbeiteten Anthropometers wird in Frankreich yielfach 
noch der „Double Equerre“ (Modeli Topinard) oder 
das „Anthropometre avec une tige indicatrice a cou- 
lisse“ benutzt (Broca, 1879, S. 84). Bei letzterem 
Apparat gleitet an einem senkrecht gestellten Holzstab 
eine Hiilse abwarts, die einen horizontal gerichteten Stab, 
den sogenannten Zeiger, tragt. Am freien Ende dieses 
letzteren dreht sich um einen senkrecht gerichteten 
Zapfen ein zweiter Stab, der Sucher, horizontal nach 
allen Richtungen. Das instrument gibt natiirlich nur 
dann richtige Resultate, wenn es so genau gearbeitet 
ist, daB die Spitze des Suchers und das hintere Ende 
des Zeigers am MaBstab selbst in einer Horizontalen 
liegen1).

1) Collin in Paris lieferte die Double Eąuerre, auch Grandę mesure avec deux 
eąuerres oder Toise anthropomótriąue genannt, zum Preis von Fr. 62.—. Das aus Buchs- 
baumholz gefertigte Instrument ist aber fiir die Tropen nicht empfehlenswert, da sich das 
Holz durch die Feuchtigkeit der Luft leicht yerzieht. Das friiher in Deutschland viel 
gebrauchtc tragbare Anthropometer findet sich bei Virchow (1884), das englische Reise- 
anthropometer bei Garson und Read (1899) abgebildet.

In Schulen, oder wo es sich nur um die 
Messung der KorpergroBe handelt, geniigt an- 
statt des Anthropometers ein einfacher Meter- 
stab von 2 Meter Lange, den man an eine yerti
kale Wand, gegen die das zu messende Indiyi
duum mit seinem Riicken gestellt wird, an- 
bringt. Mit einem etwas breiten Holzwinkel 
fahrt man dann an der Wand dem Meterstab 
entlang abwarts, bis die horizontale Seite des 
Winkels den Scheitel beriihrt.

5. Aus dem Stangenzirkel ist auch das
Radiometer hervorgegangen, das, nach den Konstruktionen von Busk 
(von ihm Kraniometer genannt), Cunningham, Browne und Gray, am 
meisten in England Verwendung findet. An den freien Enden der beiden 
Lineale sind konische Pflócke angebracht, die in die Ohren eingesteckt 
werden. (Fig. 54, S. 133.)

Einmal in den Ohren befestigt und festgehalten, kann das Instrument 
in der Ohrachse um den Kopf rotiert werden. An dem einen Arm lauft 
auBerdem noch eine Schiene, die an irgendeinen Punkt des Kopfes oder 
Gesichtes angelegt werden kann und gestattet, die Entfernung des betreffen- 
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den Punktes von der Ohrachse — den sogenannten Ohrradius — abzulesen. 
Infolge der leichten Verschiebbarkeit des knorpeligen Gehorganges miissen 
alle diese Radiometer mit gróBter Sorgfalt angewendet werden, wenn sie 
zuverlassige Resultate liefern sollen. Es kónnen Fehler bis zu 20 mm vor- 
kommen. Auch wird das Einstecken der Pflócke in die Ohren, selbst bei 
groBer Reinlichkeit, von vielen ais unangenehm und unsauber empfunden, 
was die Verwendung des Instrumentes bedeutend erschwert1).

1) Cunninghams Radialkraniometer aus Holz ist von James Robinson, 65 Grafton 
Street in Dublin, zum Preise von £ 1,5 zu beziehen. Grays Instrument, das auf dem Prinzip 
des schon von Broca eingefiihrten Tasterzirkels mit drei Armen beruht, ist in Biometrica,
IV, S. 107, abgebildet. Eine Modifikation, die auch die Ablesung von Winkeln ge
stattet, aber wohl nur am Schadel Yerwendung findet, hat Paksons (1910) angegeben.

Ein Radiometer, das gestattet, die Entfernung eines jeden Punktes 
der Kopfoberflacłie von der Mitte der Ohrachse genau zu bestimmen, ist das 
schon 1838 erfundene Kephalometer 
Antelmes. Leider ist die Handhabung 
seines Instrumentes so umstandlich, daB 
es bis jetzt nochniemals in groBeremUm- 
fange Yerwendung gefunden hat.

5 a. Koordinatenzirkel, groBe Aus- 
fiihrung, mit Kugelspitzen zur Messung 
am Lebenden nach Aichel (vgl. hierzu 
S. 592 No. 4 a).

5b. Tiefenmesser nach Daven- 
port. Anwendbar bei geringen Tiefen, 
wahrend der Stangenzirkel (Fig. 52, 
S. 131) fiir groBe Dimensionen beniitzt 
wird. Das Instrument ist ein Gleitzirkel 

Fig. 55. Tiefenmesser nach Dayenport.Fig. 54. Radiometer. Nach Cunningham.

mit nur einem Arm und einem FuB, der auf die Unterlage aufgesetzt wird, 
um lotrecht messen zu kónnen.

6. Das BandmaB. Es dient zur Feststellung von Kurven und Um- 
fangen. Da die meisten BandmaBe aus gewebtem Stoff oft von Anfang an 
schon eine falsche Einteilung zeigen und sieli auBerdem durch den Gebrauch * IV, 
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noch dolmen, so sind sie fiir anthropologische Zwecke nicht verwendbar. 
Die gewóhnlichen kauflichen BandmaBe differieren nnter sich um 1 cni, 
voni NormalmetermaB haufig um 5 mm. Am geeignetsten ist ein Stahl- 
bandmaB von 150—200 cm Lange, das in eine Stahlkapsel eingelassen ist. 
Ein leichter einwarts gerichteter Druck auf den Knopf laBt das ausgezogene 
Band wieder in die Kapsel einrollen.

7. Das Goniometer oder der Winkelmesser. Winkel, besonders 
Gesichtswinkel am Lebenden festzustellen, ist mit groBen Schwierigkeiten 
yerbunden, weil dazu eine besonders ruhige Haltung, d. h. eine bestimmte

Fig. 56. Ansteckgoniometer an dem 
Stangenzirkel angebracht.

Orientierung des Kopfes erfordert 
wird. Da die beiden heute gebrauch- 
lichsten Goniometer, die auch fiir 
den Lebenden Verwendung finden 
kónnen, in erster Linie zu kranio- 
metrischen Zwecken hergestellt sind, 
so erfolgt ihre Beschreibung in der 
kraniometrischen Technik (S. 594). 
Einen Gesichtswinkelmesser, der 
aber nur die Neigung der ver 
schiedenen Profillinien zur Ohr- 
nasenstachel-Ebene (CAMPERSche 
Ebene) zu messen erlaubt, besitzen 
wir in Brocas Goniometre facia! 
median (1874, S. 358 und 1879, 
S. 43). Es besteht erstens aus einem 
50 cm langen elastischen Stahl- 
band, das zwei verschiebbare Ohr- 
pflócke und in der Mitte des Bandes 
senkrecht zu ihm ein WinkelmaB 
tragt. Zweitens konimt dazu noch 
der sogenannte Zeiger, d. li. ein mit 
Handgriff yersehener Stahlstab, an 
welchem stangenzirkelahnlich zwei 
kurze Arme angebracht sind, der 
eine untere fest und zugespitzt, der 
andere stumpf und verstellbar. 
Das Instrument findet nun in der 
Art Verwendung, daB man die Ohr- 
pflócke in die Ohren des zu 
messenden Individuums einftihrt 
und das Stahlband soweit anzieht, 
daB der Gradbogen in den Winkel 

zwischen Nasenbasis und Integumentaloberlippe zu liegen kommt. Es 
bildet auf diese Weise der Oberrand des Stahlbandes den horizontalen 
Schenkel des Winkels. Legt man nun den unteren spitzen Arm des Zeigers 
in eine dafiir angebrachte kleine Yertiefung in der Mitte des Stahlbandes 
und stellt den oberen Arm auf das Nasion ein, so kann man an einer Ver- 
langerung des unteren Armes den gesuchten Winkel direkt am Gradbogen 
ablesen. Das Instrument hat den gleichen Nachteil wie die Radiometer, 
daB namlich seine Yerwendung yielen Indiyiduen unsympathisch ist.

Zur Bestimmung der Winkel, welche die yerschiedenen Ohrradien miteinander bilden, 
hat Broca (1873, S. 149 und 1879, S. 66) ein sogenanntes Goniometre auriculaire konstruiert. 
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■das nach ahnlichen Prinzipien wie das eben beschriebene Instrument gebaut ist. Es hat nur 
wenig Verwendung gefunden1).

Der Kephalograph zur Abnahme von Kopfkuryen ist oben S. 44 erwahnt worden.
Ferner kommt fiir die Somatometrie noch die Bestimmung des Kórper- 

gewichtes in Betracht, das eigentlich ersetzend fiir das Korpervolumen 
eintritt. Im Laboratorium und an Standorten yerwendet man dafiir irgend- 
eine gut kontrollierte Dezimalwage, oder besser noch eine sogenannte Per- 
sonenwage mit Sitz.

8. Die Wagę zur Bestimmung des Kórpergewichtes (cf. Katalog 
Garvens usw.). Fiir anthropologische Zwecke kommt eigentlich nur die 
sogenannte Personenwage mit Laufgewichtanordnung in Betracht, die in 
yerschiedener Ausfiihrung mit Standbriicke oder Stuhl hergestellt wird2). 
Einfache Dezimalwagen sind auch yerwendbar, erfordern aber bei Massen- 
untersuchungen durch das bestandige Auswechseln der Gewichte zu viel Zeit.

Man wahle Laufgewichtswagen von 200 kg Wiegekraft, die amtlich 
geeicht sind. Die an den Wiegehebeln yerstellbaren Laufgewichte miissen 
immer genau in die Kerben oder auf die Teilstriche der Skala eingestellt 
werden.

Fiir anthropologische Zwecke nicht yerwendbar sind Zeigerwagen, die 
das Gewicht durch das Zusammendriicken einer Feder oder durch Pendel- 
ausschlag anzeigen.

Von Zeit zu Zeit, besonders aber nach einer Ortsveranderung muB die 
Genauigkeit der Wagę nachgepriift werden, wobei man am besten nach den 
Vorschriften der Eichamter yorgeht. Das zur Kontrolle erforderliche Normal- 
gewicht sollte mindestens 1/10 der Tragfahigkeit der Wagę, also ca. 20 kg 
wiegen. In Ermangelung eines Gewichts kann man auch genau bestimmte 
Steine oder kleine mit Steinen gefullte Kastchen yerwenden. Gibt man einer 
auf der Wagę stehenden Person ein 100-Gramm-Gewicht in die Hand, so 
muB die Wagę einen entsprechenden Ausschlag zeigen. Zur richtigen Auf
stellung der Wagę bediene man sich des Senkbleis und der Wasserwage, 
und achte vor allem darauf, daB das zu wiegende Indiyiduum sich genau 
auf die Mitte der FuBplatte stellt.

Hat man an yerschiedenen Orten (z. B. in Schulhausern usw.) oder auf 
Reisen Wagungen yorzunehmen, so muB man sich einer transportablen Wagę 
bedienen.

Auf Reisen kann man zum gleichen Zweck auch ein Dynamometer 
beniitzen, das nicht nur eine Druck-, sondern auch eine Zugskala besitzt. 
Ein solches Dynamometer besteht aus einer Stahlellipse, die mit einem 
Zeigerwerk in Verbindung steht. Jede Veranderung der beiden Achsen wird 
auf einer Skala angezeigt und kann an einem stehenbleibenden Zeiger abge- 
lesen werden. Die auBere Skala gibt die durch Zug, die innere die durch 
Druck geauBerte Kraft in Kilogrammen an.

Um das Dynamometer ais Wagę zu yerwenden, hangt man es mit dem 
einen Ende seiner Langsachse mittels eines kurzeń Strickes an irgendeinem 
Haken, Baumast oder Balken auf und fiigt an dem unteren Ende ein Seil 
oder eine kleine Schaukel, auf die man das Indiyiduum sich setzen laBt, ein. 
Das Gewicht der Schaukel ist natiirlich jedesmal vom Kbrpergewicht abzu- 
ziehen.

1) Beide Instrumente werden von A. Mathieu, 113 Bouleyard Saint Germain, Paris, 
geliefert. Das Goniometre facia! median ist von Jacques (1898) dahin abgeandert worden, 
dafi er die Winkelskala abnehmbar machte.

2) Besonders empfehlenswerte Markę: Kalk und Kładów (mit Stuhl) der Firma Garyens- 
werke Hannoyer-Wulfel. Eine transportable Personenwage (Fix-Exakt) liefert das Medi- 
zinische Warenhaus Frankfurt, G. m. b. H., Frankfurt a. M., Stiftstrafie 9—17.
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Fig. 57. Dynamometer.

9. Das Dynamometer dient aber vorwiegend auch zur Feststellung der 
Druckkraft der Hand. Zu diesem Zwecke wird es (Zeiger nach auBen) in die 
Hohlhand genoinmen und mit aller Gewalt zusammengepreBt. Das Indi- 
viduum muB dabei aufrecht stehen und Hand und Unterarm frei vom Korper 
halten. Man muB, wie auf dem Beobachtungsblatt angegeben ist, den Versuch 
mehrmals anstellen, da gewóhnlich erst nach einiger Ubung richtige Resultate 
erreicht werden. Fiir Kinder und gelegentlich auch Frauen ist das gewóhn- 
liche Dynamometer zu groB, um sich bequem in die Hand einzufiigen. Man 
verwende in solchen Fallen daher ein kleineres Modeli1).

1) Gute Dynamometer, fiir Zug und Druck verwendbar, liefert L. Mathieu in Paris. 
Ein Kinderdynamometer verfertigt H. Katsch in Miinchen fiir M. 16.—. Ein Dynamometer. 
das die Wirkung einzelner Muskeln der bestimmten Muskelgruppen zu priifen gestattet, 
hat Castex (1904) angegeben.

Die Feststellung der 
Zugkraft erfolgt in der 
Weise, daB man das Dyna
mometer (Skala dem Boden 
zugekehrt) quer vor das 
Individuum hinhalt und 
dessen Mittelfinger in die 
Enden des Instrumentes 
einhaken laBt. Nun wird 
der gróBtmogliche Zug aus- 
geiibt, wobei das Instru
ment nicht iiber das Kinn 
erhoben werden darf. Oder 
man befestigt das Dyna

mometer mittels einer Kette oder eines Seiles an einem im FuB- 
boden oder auf einem Brett angebrachten Haken, so daB man bei 
gebeugtem Oberkórper gerade noch das Instrument mit beiden Handen 
fassen kann. Dann zieht man, sich aufrichtend, mit aller Kraft und 
liest an der Skala des Dynamometers den Wert der erreichten Zug
kraft in kg ab. Eine etwas andere Methode hat Broca (1879, S. 200) vor- 

Fig. 58. Yerifikator.

geschlagen. Die verschiedenen Dynamometer scheinen nicht ganz gleiche, 
d. h. vergleichbare Werte zu ergeben. Sie sind vor dem Einkauf und von 
Zeit zu Zeit durch Anhangen von Gewichten zu kontrollieren.

Nicht schwer zu transportieren ist auch eine gewohnliche Stangenwage 
mit Laufgewicht, wie sie die Metzger vielfach noch verwenden. Man muB 
nur an dem Haken ein Seil anbringen, an welches sich das betreffende 
Individuum hangen kann.

Samtliche Instrumente sind stets in gutem Stand zu halten und von Zeit 
zu Zeit auf ihre Genauigkeit hin zu priifen. Ein jedes anthropologische
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Laboratorium sollte daher mit einem sogenannten Verifikator versehen sein, 
den man sich einfach aus aneinander gelóteten Messingstabchen bestimmter 
Lange herstellen lassen kannł). Man reibe die metallenen Instrumente nach 
dem Gebrauch, besonders bei feuchten Handen, mit einem Stiick Wildleder 
ab und schiitze sie vor dem Rostigwerden durch gclegentliches Abwischen 
mit einem leicht geblten Tuchlappen. Auch die Schraubchen und Fiihrungen 
sind von Zeit zu Zeit einzuólen. Wenn die MaBeinteilung undeutlich wird, 
kann man sie mit etwas Schwarzem Wachs oder Metallack einreiben, der die 
Yertiefungen ausfullt. Die iiberschussige Masse muB mit Schmirgelpapier 
No. 0 abgerieben werden.

Uber das Reiseinstrumentarium vgl. S. 229.

IV. Die wiclitigsten somatometrischen Punkte und dereń 
Bezeielinung.

Die metrische Aufnahme des menschlichen Kórpers hat zur Aufstellung 
einer Reihe somatometrischer Punkte gefiihrt, die einer genauen Beschreibung 
bedurfen. Die dabei angewandten Termini erscheinen auf den ersten Blick 
vielleicht unnótig, machen aber wiederholte umstandliche Definitionen 
iiberflussig und gestatten jederzeit eine kurze und eindeutige Beschreibung 
der MeBtechnik.

Die im nachstehenden, gewahlte Reihenfolge entspricht der Ordnung, 
in welcher die Punkte am Kórper aufzusuchen und die Messungen durchzu- 
fiihren sind.

1. Punkte am
Seite

Suprasternale....................................... 137
Mesosternale....................................... 138
Thelion...............................................138
Omphalion........................................... 139
Symphysion.......................................139
Cervicale...............................................139
Lumbale...............................................139
Akromion...........................................139
Radiale...............................................140
Humerale ....................................... 140
Stylion...................................................140
Daktylion . ... ........................ 140
Phalangion ........................................... 140
Metacarpale radiale........................... 141

Kórpera).
Seite

Metacarpale ulnare........................... 141
Iliocristale........................................... 141
Iliospinale ant....................................... 141
Iliospinale post...................................... 141
Trochanterion....................................... 141
Tibiale...................................................142
Tibiale externum............................... 142
Sphyrion........................................ 142
Sphyrion fibulare............................... 142
Pternion...............................................142
Akropodion...........................................143
Metatarsale tibiale............................... 143
Metatarsale fibulare ....... 143

Suprasternale [sst], vom gr. ctepvov = Brust, lat. supra = oberhalb 
und sternum = Brustbein (oberer Brustbeinpunkt, fourchette sternale, 
suprasternal point), = derjenige am Oberrand des Brustbeines gelegene 
Punkt der Incisura jugularis, der von der Mediansagittal-Ebene geschnitten 
wird. Der Punkt ist bei den meisten Menschen durch eine deutliche Grube 
charakterisiert und kann, ausgenommen bei starken Kropfbildungen, stets 
genau festgestellt werden. Ist der Ubergang vom Vorderrand des Manu- 
brium sterni in den Oberrand kein scharfer sondern ein allmahlicher, dann 
muB man ziemlich tief mit dem Finger von oben her nach innen driicken, 
um den richtigen MeBpunkt zu finden.

1) Die franzósische Schule benutzt statt dessen ein in Treppenform gearbeitetes 
Stiick Holz, das die Entfernungen 5, 10, 15 und 20 cm abzumessen erlaubt. Ungenau.

2) Man vergleiche zu der folgenden Aufzahlung der MeBpunkte auch die drei diesem 
Buche beigegebenen Tafeln und Fig. 59, S. 138.
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Mesosternale [mst], vom griech. p.śooę = mittel und avśpvpv 
= Brustbein, = derjenige Punkt der vorderen Brustwand, an welchem eine 
die beiden Articulationes sterno-costales IV verbindende Gerade von der 
Mediansagittal-Ebene geschnitten wird. Das Abzahlen der Rippenknorpel 
an der Seite des Sternum macht keine Schwierigkeiten. Man geht am besten 
von der zweiten Artikulation aus, die auf dem Yorderrand des Brustbeins

Fig. 59. UmriBfigur eines Mannes mit eingezeichnetem Skelet in Vorder- und Seiten- 
ansicht. Die kleinen Punkte stellen die MeBpunkte dar. an denen die Mafie genommen 
werden miissen.

durch eine quere Erhebung, welche der Trennungslinie zwischen Manubrium 
und Corpus sterni entspricht, in ihrer Hóhe bestimmt wird.

Thelion[th], vom griech. = Brustwarze (Warzenpunkt, Mamillar- 
punkt, mamelon), = Mittelpunkt der Brustwarze. Der Punkt wird nur bei 
Kindern, Mannern und bei Frauen ohne Descensus mammae zu Messungen 
beniitzt.
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Omphalion [om], vom griech. óp/pakóę = Nabel (Nabelpunkt, ombilic), 
= Mittelpunkt des Nabels, in der Mediansagittal-Ebene gelegen.

Symphysion [sy], vom griech. ahpupootę = Vereinigung zweier 
Knochen (Schambeinpunkt, bord superieur de la symphyse pubienne, 
top of symphysis pubis), = derjenige Punkt des Oberrandes der Symphysis 
ossis pubis, der in der Mediansagittal-Ebene gelegen ist. Um den Oberrand 
der Symphyse zu finden, fahre man, rechts stehend, mit der flachen rechten 
Hand (Innenflache) und gestreckten Fingern auf der Bauchwand des Unter- 
suchungsobjektes vom Nabel an abwarts, bis man unter leichtem Druck 
mit den Fingerspitzen auf eine harte Unterlage stóBt. Will man den Punkt 
bezeichnen, so geschieht es da, wo der Vorderrand des Mittelfingernagels 
auf der Haut aufliegt. Man hutę sich, auf die Vorderwand der Symphyse 
zu gelangen oder gar die auBeren Geschlechtsteile zu beriihren. Das Sym
physion liegt stets viel hóher ais diese, ungefahr im Niveau der oberen 
Schamhaargrenze bezw. einer kleinen transversalen Beugungsfurche, die bei 
vielen Individuen den Schamberg nach oben abgrenzt. Die Bauchwand soli 
wahrend des Aufsuchens des Punktes móglichst entspannt werden. Der 
Punkt ist auch bei reichlicher Entwięklung des Fettpolsters auf dem Scham
berg ziemlich genau festzustellen. Uber die Symphysenmitte ais MeBpunkt 
vgl. Fig. 59, S. 138.

Cervicale [c], vom lat. cervix = Hals, — Spitze des Dornfortsatzes 
des 7. Halswirbels. In der Mehrzahl der Falle entsprięht die Vertebra pro- 
minens dem gesuchten Punkt. Um nicht irre zu gehen, lafit man den Kopf 
nach vorn beugen, wobei der Dornfortsatz des 7. Halswirbels sich von aem- 
jenigen des 1. Brustwirbels deutlich entfernt. Die Bezeichnung des Punktes 
mit dem Dermographen darf aber erst erfolgen, wenn der Hals wieder 
gestreckt ist. Eine Verwechslung mit dem Dornfortsatz des sechsten Hals- 
oder ersten Brustwirbels ist nicht ausgeschlossen.

Lumbale [lu|, vom lat. lumbus = Lende, = Spitze des Dornfortsatzes 
des V. Lendenwirbels. Der Punkt ist schwer ganz genau festzustellen, am 
besten durch Abzahlen samtlicher Dornfortsatze vom 7. Halswirbel an bei 
stark nach vorn gebeugtem Rumpf; er darf aber erst auf der Haut marki ert 
werden, nachdem der Rumpf wieder gestreckt ist. Bei groBen Messungsreihen 
ist diese Methode aber zu zeitraubend; einfacher ist es, bei gestrecktem 
Rumpf die Oberrander der Cristae iliacae und der Spinae iliacae post. sup. 
durch zwei Gerade zu verbinden, und man wird den Dornfortsatz des V. 
Lendenwirbels dann gewohnlich in der Mitte zwischen den beiden Linien 
finden.

Akromion [a], vom griech. azpoę = auBerst und Jw.oę = Schulter 
(Schulterpunkt, acromial point), = derjenige Punkt des Seitenrandes des 
Processus acromialis des Schulterblattes, der bei aufrechter Korperhaltung 
und hangendem Arm am meisten seitlich ge'egen ist. Der Punkt ist leicht 
festzustellen, wenn man mit Zeige- und Mittelfinger die Spina scapulae 
aufsucht und ihren Verlauf von hinten innen nach vorn und auswarts verfolgt. 
Andere ziehen vor, von der Clavicula auszugehen. Man muB in diesem Fali 
natiirlich die Articulatio acromio-clavicularis und die vordere Ecke des 
Akromion iiberschreiten, um den MeBpunkt zu finden. Der Punkt liegt also 
an dem Seitenrand und ist gewohnlich zwischen zwei etwas divergierenden 
Ursprungssehnen des Deltamuskels leicht zu fiihlen; man markiere ihn daher 
seitlich, nicht oben auf dem Processus acromialis. Ein auf diese Weise 
bestimmter Punkt ist ungefahr, wie Frontalschnitte durch das Schultergelenk 
beweisen, 3—5 mm vom Oberrand des Humeruskopfes entfernt. Bei mageren 
Individuen tritt der ganze Processus acromialis deutlich hervor. Man beachte 
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iibrigens die fiir die ganze Topographie der Schulter individuell so stark 
verschiedene Ausbildung, Richtung und Hóhenlage des Akromion und vor 
allem sein Lageverhaltnis zum Schultergelenk (Articulatio acromio-clavicu- 
laris).

Ra di ale [r], vom lat. radius = Stab, Speiche, = derjenige Punkt 
am Oberrand des Capitulum radii, der bei hangendem Arm (Palma nach 
innen gekehrt) am hóchsten gelegen ist. Bei hangendem gestrecktem Arm 
bildet die gesuchte Stelle ein mehr oder weniger vertieftes deutlich sichtbares 
Griibchen; in demselben verlauft die Fugę der Articulatio humeroradialis 
annahernd horizontal, so daB es geniigt, das Niveau der Gelenkfuge aufzu- 
suchen. Dieselbe ist stets leicht zu finden. Man kann sich durch Pronation 
und Supination des Yorderarmes mit Leichtigkeit davon iiberzeugen, ob 
man wirklich die Gelenkfuge palpiert, weil man das rotierende Radiuskópfchen 
unter dem unbeweglich bleibenden Condylus humeri fiihlt.

Humerale [h], vom lat. humerus = Oberarmknochen (ópicondyle), = der am meisten 
vorspringende Punkt des Epicondylus humeri lat. et med. Beide Punkte sind bei gebeugtem 
Arm aufzusuchen, indem man das unterste Ende des Humerus von hinten her zwischen 
Daumen und Zeigefinger faBt. Die Humeralia sind aber nicht empfehlenswert, denn die 
Epikondylen sind keine Punkte sondern Kuppen, und die von ihnen aus berechneten 
Langen fallen gegeniiber den wahren Knochenlangen fur den Oberarm zu kurz, fiir den 
Unterarm zu lang aus.

Broca wahlte statt des Radiale fiir die Armmessungen das Humerale laterale.

Stylion [sty], vom griech. arokoę = Saule, Griffel (Apophyse styloide, 
styloid process), = derjenige Punkt des Processus styloideus radii, der bei 
hangendem Arm am meisten nach unten gerichtet ist. Dieser Punkt wird 
am leichtesten gefunden, indem man zuerst den ganzen Fortsatz palpiert 
und dann mit der Nagelplatte des Daumens von unten her proximalwarts 
gegen die auBerste Spitze des Griffelfortsatzes fahrt. Er liegt in der soge- 
nannten Tabatiere, d. h. in einer bei Spreizung des Daumens deutlichen durch 
die Endsehnen des M. abductor pollicis longus + externus pollicis brevis 
und des M. externus pollicis longus gebildeten dreieckigen Vertiefung. Man 
achte darauf, wirklich die Spitze des Fortsatzes aufzufinden. Fiir Messungen 
an der Ulna kann man auch von einem Stylion ulnae reden.

Daktylion [da], vom griech. SazTokoę = Finger (extremite inferieure 
du doigt medius, tip of the middle finger), = derjenige Punkt am Yorderrand 
der Fingerbeere des Mittelfingers, der bei hangendem Arm am tiefsten 
gelegen ist. Die entsprechenden Punkte der iibrigen Finger kónnen ais 
Daktylia I, II, IV und V bezeichnet werden.

Phalangion [ph], vom griech. (p&la-rf = Rolle, Schlachtordnung, 
schlieBlich Fingerglied, = derjenige Punkt am proximalen Ende der Grund- 
phalanx eines Fingers, der am dorsalen Umschlagsrand der Gelenkflache 
gelegen ist. Die Articulationes metacarpophalangeae sind auf der Streckseite 
der Hand (Handriicken) distal vom sogenannten Knóchel zu beiden Seiten 
der Endsehnen der Extensoren deutlich zu fiihlen, wenn man diese letzteren 
zwischen die Fingerbeeren des Daumens und Zeigefingers faBt und die Haut 
leicht hin und her schiebt. Der Punkt wird an der medialen Seite der Sehne 
bezeichnet. Die einzelnen Phalangia sind durch rómische Zahlen (ph I, II, 
III, IV, V) zu unterscheiden. Das Phalangion I wird am besten gefunden, 
wenn der Beobachter den Daumen des Individuums zwischen Zeigefinger 
und Daumen seiner eigenen linken Hand faBt und dann mit dem ersteren 
die Grundphalanx nach oben, mit letzterem das Metacarpale radiale nach unten 
driickt. Die Gelenkfuge kann mit dem Daumennagel markiert werden.
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Metacarpale radiale [mr], vom gr. iiecazaprcoę = Mittelhand, 
= der ani meisten medial yorspringende Punkt des Kópfchens des Os meta
carpale II bei gestreckter Hand. Man beachte, daB der Punkt mehrere 
Millimeter proximal von der Articulatio metacarpophalangea gelegen ist.

Metacarpale ulnare [mu] = der am meisten lateral yorspringende 
Punkt des Kópfchens des Os metacarpale V bei gestreckter Hand.

Iliocristale [ic], vom lat. ilia = Weiche und crista = Kamm (crete 
iliaąue), — derjenige Punkt der Crista iliaca, der bei aufrechter Kórper- 
haltung ani meisten seitlich yorspringt. Das Iliocristale ist also ani AuBenrand 
auf der oberen Kante der Crista gelegen. Man sucht den Punkt am besten, 

Fingern auf dem Kanim von unten nach oben fahrt.indem man mit den 
Da, wo der Seiten- 
rand der Crista in 
den Oberrand iiber- 
gelit, ist der Punkt 
zu markieren.

1 liospinale 
ant. [is], vom lat. 
ilia = Weiche und 
spina = Spitze 
(yorderer Darm
beinpunkt, epine 
iliaąue antero-supe- 
rieure), = der am 
meisten abwarts ge- 
richtete Punkt der 
Spina iliaca ant. 
sup. Der Punkt 
ist leicht zu finden, 
wenn man die vier 
Finger der Hand 
auf den Darmbein- 
kamm legt und mit 
dem Daumen in 
der Leistengegend 
von unten und 
innen nach auBen 
und oben fahrt, bis 
man auf die Kno- 
chenunterlage trifft. Man iiberzeuge sich durch Verschieben der Haut, 
daB man wirklich die Spitze ais solche, d. h. den am tiefsten stehenden 
Punkt gefunden hat. Diese Spitze, nicht die am meisten yorgewólbte Stelle 
des abfallenden Darmbeinkammes, ist der gesuchte MeBpunkt.

Iliospinale post, [is.p] (hinterer Darmbeinpunkt) = der am meisten 
nach hinten yorspringende Punkt der Spina iliaca post. sup. Er wird gelegent- 
lich durch ein kleines Griibchen markiert, das in der Haut sichtbar ist.

Trochanterion [tro], vom griech. rpoyowrrjp = Rad, eigentlich Rollhugel (Trochan- 
terpunkt), = der am hóchsten gelegene Punkt des Trochanter major. Die Spitze dieses 
Vorsprunges ist aber, wie schon Broca (1879, S. 124 u. 126) betonte, niemals genau 
festzustellen. Selbst der am meisten seitlich yorspringende Punkt, der auch ais MeBpunkt 
yorgeschlagen wurde, ist bei kraftig entwickelten Indiyiduen, besonders Frauen, nur ganz 
ungenau zu bestimmen und unterliegt groBen indiyiduellen Schwankungen. Seitwartsheben 
des Beines oder leichte Beugung des Rumpfes nach yorn erleichtert etwas das Auffinden des
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Tibiarand,

.. Metatarsale

Metatarsale 
fibulare

Pternion

Punktes, besonders wenn man, an der AuBenflache beginnend, mit den Fingern von unten 
nach oben fortschreitend palpiert.

Tibiale [ti], vom lat. tibia = Schienbein (Schienbeinpunkt, ligne 
articulaire du genou, superior extremity ot the tibia), = derjenige Punkt 
des inneren Margo glenoidalis des Tibiakopfes, der bei aufrechter Kórper- 
haltung am hóchsten gelegen ist. Der Punkt ist bei Personen mit stark 
entwickeltem Panniculus adiposus um das Kniegelenk, besonders bei Frauen, 
oft schwer zu finden. Um ihn festzustellen, sucht man zuerst den oberen 

indem man die Endsehne des M. ąuadriceps am unteren Ende 
der Patella zwischen Zeige- 
finger und Daumen der 
rechten Hand faBt. Eine 
geringe Beugung des Un- 
terschenkels im Kniegelenk 
erleichtert das Suchen. 
Hierauf fahrt man mit 
dem Zeigefinger liorizontal 
nach innen unter bestan- 
diger Verschiebung der 
Haut und wird sehr bald 
den gesuchten Punkt der 
Gelenkfuge am vorderen 
Rande des Ligamentum 
collaterale tibiale finden. 
Die Hohe des Punktes soli 
durch einen kleinen hori- 
zontalen Strich markiert 
werden.

Tibiale externum [ti.e] 
= entsprechender Punkt am 
AuBenrand des Tibiakopfes. 
Er wird nach Bkocas Anleitung 
(1879, S. 127) etwas oberhalb 
des Capitulum fibulae gesucht. 
Beide Tibiapunkte liegen fast 
genau in einer Horizontalen.

Die gelegentlich vorge- 
schlagenen Patellarpunkte 
(Oberrand, Mitte oder untere 
Spitze der Kniescheibe) sind 
samt. und sonders zu verwerfen, 
da die Lagę der Patella in der 
Endsehne des M. ąuadriceps 

von der Muskeltatigkeit abhangt. Ebensowenig sind die Epicondylen des Femur, die 
breite Knochenausladungen darstellen, ais MeBpunkte brauchbar.

Sphyrion [sph], vom griech. aęopóv = Knóchel am FuB (unterer 
Knóchelpunkt) oder Malleolare int. (Wagenseil), = derjenige an der Spitze 
des Malleolus medialis (tibialis) gelegene Punkt, der bei aufrechter Kórper- 
haltung am meisten nach unten sieht. Der Punkt ist am leichtesten von unten 
und hinten her zu fiihlen. Er liegt also nicht an der am meisten einwarts 
vorstehenden Stelle des Malleolus, sondern wirklich an der Spitze desselben.

Sphyrion fibulare [sph.f.j = derjenige an der Spitze des Malleolus lateralis ge
legene Punkt, der bei aufrechter Kórperhaltung am meisten nach unten sieht. Das Sphyrion 
fibulare liegt regelmaBig tiefer ais das Sphyrion tibiale.

Pternion [pte], vom griech. ztśpva = Ferse, = der am weitesten nach 
hinten vorspringende Punkt der Ferse bei belastetem FuB.

Akropodion
FuBriicken mit MeBpunkten.
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Akropodion [ap], vom griech. oćzpoę ó zonc = FuBspitze, = derjenige 
Punkt der Zehenkuppe der ersten oder zweiten Zehe, der bei belastetem FuB 
am weitesten nach vorn yorsteht. Das Akropodion liegt also entweder an der 
ersten oder an der zweiten Zehe, je nachdem die eine oder andere die langste 
ist.

Metatarsale tibiale [mt.t], vom gr. = inmitten, tapodę = 
FuBblatt, xo8óę = MittelfuB, — der am weitesten nach innen yorspringende 
Punkt des Kópfchens des Metatarsale I bei belastetem FuB.

Metatarsale fibulare [mt.f] = der am meisten lateralwarts yor
springende Punkt des Kópfchens des Metatarsale V bei belastetem FuB.

2. Punkte am Kopf.

Glabella
Seite

. 143 Nasion ....
Seite

. 145 Zygion ....
Seite

. 147
Ophryon . 143 Subnasale . . 147 Alare .... . 148
Metopion . . 143 Pronasale . . 147 Cheilion . 148
Trichion . 143 Prosthion . . 147 Gonion . 148
Bregraa . 144 Stomion . 147 Otobasion superior . 148
Vertex .... . 145 Labrale superius . . 147 Otobasion inferior . 148
Opisthokranion . 145 Labrale inferius . . 147 Praeaurale . 148
Inion . 145 Gnathion . . 147 Superaurale . 148
Frontotemporale . . 145 Entokanthion . . 147 Tuberculare . 148
Tragion . 145 Ektokanthion . . 147 Postaurale . . 148
Euryon . 145 Orbitale . . . . 147 Subaurale . . 148

Die meisten kephalometrischen Punkte decken sich mit den kraniome- 
trischen, man yergleiche daher auch die in der kraniometrischen Technik 
gegebenen genaueren Erlauterungen.

Glabella [g], vom lat. glabellus, Diminutiy von glaber = glatt, kahl, 
unbehaart (bossę nasale, point glabellaire), = diejenige Erhebung im unteren 
Teile der Stirne, die oberhalb der Nasenwurzel und zwischen den harenen 
Augenbrauen gelegen ist. Ais MeBpunkt dient der in der Mediansagittal- 
Ebene am meisten yorspringende Punkt.

Ophryon [on], vom griech. ó-ipóę = Augenbrauc (Obernasenpunkt, 
point sus-nasal, sus-orbitaire, sourcilier), = Kreuzungspunkt der an den 
Oberrand der harenen Augenbrauen gelegten Tangente und der Median
sagittal-Ebene. Die Lagę des Ophryon wird durch die Wólbung der Augen
brauen stark beeinfluBt, es kann mit der Glabella zusammenfallen, liegt 
in der Regel aber einige Millimeter lióher.

Eine durch das Ophryon gelegte transversale Linie (ligne sourciliere) 
bildet fiir die franzósische Schule die Grenze zwischen Gesichtsteil und 
Gehirnteil des Kopfes. Schmidt nimmt ais „StirnmeBpunkt“ einen in der 
Mediansagittal-Ebene gelegenen Punkt oberhalb der Glabella, ungefahr 
einen Finger breit iiber dem Niyeau der Augenbrauenbogen.

Metopion [m], vom griech. p.et<oitov = Stim (Stimpunkt, point metopiąue), 
= Kreuzungspunkt einer die hóchsten Erhebungen der beiden Stirnhócker yerbindenden 
horizontalen Linie und der Mediansagittalebene. Man bestimmt so gut ais móglich mittels 
des Auges und durch Tuschieren mit dem Finger die hóchsten Erhebungen der Stirnhócker. 
Vgl. auch die kraniometrische Technik.

Manouvbier bestimmt den Punkt in der Mitte einer die Unterrander der Stirnhócker 
tangierenden Geraden. Sein Punkt ist daher besser ais point sous-metopique oder „Sub- 
metopion" zu bezeichnen.

Trichion [tr], vom griech. &pi£, rpt/óę = Haar (Haarwuchsbeginn), 
auch Crinion genannt, vom lat. crinis = Haar = derjenige Punkt, an 
welchem die yordere Stirnhaargrenze von der Mediansagittal-Ebene ge- 
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schnitten wird. Ais MeBpunkt ist nicht ein einzelnes, gelegentlich besonders 
tiefstehendes Haar, sondern die physiognomisch wirksame Haarpartie zu 
betrachten. Bei kleinen Kindern mit leichter Stirnbehaarung oft schwer 
zu bestimmen. Hat sich die Stirnhaargrenze infolge Haarausfalles nach oben 
verlagert, oder ist vollstandige Kahlheit eingetreten, so kann das Trichion 
nur noch approximativ festgestellt werden. Gewohnlich ist die friiher behaart

gewesene Kopfhaut dicker, glatter und weniger runzlig ais die stets haarfreie 
Stirnhaut.

Bregma [b], vom griech. ppś/etv = befeuchten, naBmachen; ppśyp.a = 
Oberschadel (vgl. S. 613), in der Kraniometrie = derjenige Punkt, an welchem 
die Sutura sagittalis auf die Sutura coronalis trifft. Am Lebenden ist der 
Punkt seiten durch Palpation zu gewinnen. Nur bei enthaartem Kopf pflegt 
er sich durch eine Yertiefung auBerlich zu markieren. Annahernd kann die 
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Lagę des Bregma aber auch am Kopfe festgestellt werden, wenn man eine 
durchschnittliche Lange des Frontalbogens in Betracht zieht, oder wenn man 
mit dem BandmaB (oder in Gedanken) von den beiden Poria aus einen Bogen 
senkrecht zur Ohraugen-Ebene iiber den Scheitel legt. Das Bregma liegt 
stets in oder nahe vor dieser Frontalebene.

Vertex [v], vom lat. vertex = Scheitel, eigentlich Wirbel (Scheitel- 
punkt), = derjenige Punkt des Scheitels (Oberkopf, Sinciput), der bei der 
Einstellung des Kopfes in die Ohraugen-Ebene in der Mediansagittal-Ebene 
am hóchsten gelegen ist. Es han delt sich also hier nicht um einen ana- 
tomischen bestimmten Punkt, sondern um einen solchen, der erst durch die 
Orientierung des Kopfes gegeben ist.

Opisthokranion [op], vom griech. oztabsy = hinten gelegen und 
xpavtov = Schadel (occipital point), = der am meisten nach hinten vor- 
ragende Punkt des Hinterhauptes in der Mediansagittal-Ebene. Die Lagę 
desselben wird durch die Messung der gróBten Kopflange festgestellt.

Inion [i], vom griech. lvtov = Nacken, = derjenige in der Median
sagittal-Ebene am Hinterkopf gelegene Punkt, der dem Tuberculum linearum 
entspricht. Derselbe ist ais leichte Erhebung an der Grenze von Hinterhaupt 
und Nacken in der Mediansagittal-Ebene meist deutlich zu fiihlen. Ais 
MeBpunkt beim Lebenden (z. B. beim Messen der Glabello-Inionlange) 
dient die Spitze des genannten Hóckers, der unter Umstanden bei Frauen 
und Kindern nicht mit voller Sicherheit nachgewiesen werden kann. Eine 
genauere Bestimmung des Inion, wie sie fiir Schadelmessungen notwendig 
ist, laBt sich am Lebenden nicht durchfuhren, weil die feineren Verhaltnisse 
des Knochenreliefs uberhaupt nicht abtastbar sind. (Vgl. die kraniometrische 
Technik.)

Frontotemporale [ft], vom lat. frons = Stirne und tempus = Schlafe, 
= derjenige iiber dem Jochfortsatz des Stirnbeins gelegene Punkt der Linea 
temporalis, der am meisten nach vorn und innen gelegen ist. Man suche die 
Punkte, indem man die Spitzen der beiden Zeigefinger an die Grenze der 
Yorder- und Seitenwand der Stirne oberhalb der auBeren Augenhóhlenrander 
anlegt. Hier fiihlt man deutlich die nach vorn konvexen Lineae temporales. 
Die gesuchten Punkte liegen in der Regel ein klein wenig hóher ais die 
Tangente an die hóchsten Erhebungen der Oberrander der harenen Augen- 
brauen.

Tragion [t], vom griech. rpayoę = Bock (Traguspunkt), = derjenige 
Punkt ani Oberrand des Tragus, der an der Kreuzungsstelle einer an den 
Yorderrand und einer an den Oberrand dieses Knorpels gelegten Tangente 
gelegen ist. Der Punkt liegt 1—2 mm unterhalb der leicht palpierbaren Spina 
helicis.

Einzelne Anthropologen legen den Punkt in die Mitte vor den Tragus oder auf die 
Spitze desselben, was bei der sehr verschiedenen und schwer zu bestimmenden Lange der 
Tragusbasis sowie der verschiedenen Konfiguration des Knorpels nicht empfehlenswert ist. 
Andere Autoren wieder nehmen statt des Tragion die Hóhe der Ohróffnung (point auri- 
culaire). Der von Broca vorgeschlagene „Point sus-auriculaire“ liegt vor und etwas 
unterhalb der oberen Insertion der Ohrmuschel und entspricht einer kleinen Vertiefung, 
die unten von dem Oberrand der Jochbogenwurzel begrenzt wird. Dieser Point sus-auri- 
culaire liegt also hóher ais das Tragion.

Euryon [eu], vom griech. eópóę = breit, = derjenige Punkt an der 
Seitenwand des Kopfes, der am meisten seitwarts vorragt. Die Lagę des 
Euryon kann nur durch die Messung der „gróBten Kopfbreite“ festgestellt 
werden.

Nasion [n], vom lat. nasus = Nase (Nasenwurzelpunkt, oberer Nasal- 
punkt, point nasal, nasale [Wagenseil]), = derjenige Punkt der Nasen-

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 1Q 



146 Somatologie.

wurzel, der von der Mediansagittal-Ebene geschnitten wird. Die Nasenwurzel 
entspricht nicht der am tiefsten eingesattelten Stelle des Nasenriickens, die 
meist im Gebiete der Ossa nasalia gelegen ist, sondern der Sutura naso- 
frontalis, dereń Verlauf nach einiger Ubung trotz des vorhandenen Naht- 
gewebes und des meist diinnen M. procerus (M. depressor glabellae nach H.

Fig. 63. Seitenansicht des Kopfes mit Mefipunkten.

Virchow) auch am Lebenden festgestellt werden kann. Man findet den 
Punkt am besten. wenn man seine rechte Hand ruhig auf den Kopf des zu 
messenden Individuums legt und mit dem lateralen Rand der Daumenbeere 
unter leichtem Druck die Haut auf der Nasenwurzel auf und ab schiebt. 
Man beachte, daB das Nasion in der Regel im Niveau der medialen Enden 
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der harenen Augenbrauen, meist an dereń Unterrand, nicht in der Hóhe der 
Lidspalte gelegen ist.

Von manchen Autoren wird falschlich die am tiefsten eingesattelte Stelle 
der Nase ais „Nasenwurzel“ bezeichnet.

Subnasałe [sn], vom lat. sub = unter und nasus = Nase (Nasen- 
winkelpunkt, point sous-nasal), = derjenige Punkt, der an dem einsprin- 
genden Winkel des Unterrandes der Nasenscheidewand und der Integumental- 
oberlippe gelegen ist. Der Punkt ist stets da zu suchen, wo eine an die Nasen
scheidewand gelegte Tangente die Oberlippe trifft. Er entspricht keinem 
festen Punkt des Schadels, da die Dicke der Weichteile in dieser Gegend sehr 
groB und individuell verschieden ist.

Pronasale [prn], vom lat. pro = vor, vorne und nasus = Nase, 
= der am meisten nach vorn vorstehende Punkt der Nasenspitze bei Ein- 
stellung des Kopfes in die Ohraugen-Ebene.

Prosthion [pr], vom griech. npóaO-toę = der vordere (oberer Alveolar- 
punkt, Alveolon, point alveolair, Alveon, Anoprosthion nach H. Virchow) 
= derjenige Punkt am Unterrand des Zahnfleisches des Oberkiefers, der in der 
Mediansagittal-Ebene zwischen den mittleren Schneidezahnen am meisten 
nach unten vorragt. Der Punkt ist an die untere Grenze des Zahnfleisches 
zu legen und liegt ca. 1 mm tiefer ais das Prosthion des Schadels.

Stomion [sto], vom griech. cstóp.a = Mund, = Schnittpunkt der 
Mundspalte (bei geschlossenem Mund) mit der Mediansagittal-Ebene.

Labrale superius [ls], vom lat. labrum = Lippe (oberer Lippenpunkt), 
= Schnittpunkt einer an die hóchsten Erhebungen des Oberrandes der 
Schleimhautoberlippe gelegten Tangente und der Mediansagittal-Ebene.

Labrale inferius [li] (unterer Lippenpunkt) = derjenige Punkt, 
an welchem der Unterrand der Schleimhautunterlippe von der Median
sagittal-Ebene geschnitten wird.

Gnathion [gn], vom griech. yyadoę = Kiefer (unterer Kinnpunkt, 
point meńtonnier), = derjenige Punkt des Unterrandes des Unterkiefers, 
der in der Mediansagittal-Ebene am meisten nach unten vorragt. Gemeint 
ist ein Punkt des knóchernen Unterkiefers, der von unten her palpiert werden 
kann und natiirlich weiter zuriickliegt ais die vordere Hautbegrenzung des 
Kinnes.

Die vorspringende Stelle an der Vorderwand des Kinnes (eminence 
mentonniere oder epine du menton) ist ais MeBpunkt ungeeignet.

Entokanthion [en], vom griech. iyróę innen und zóty&oę = Winkel 
(innerer Augenwinkel, inner canthus), = derjenige Punkt an der medialen 
Seite des Auges, an welchem der obere und untere Lidrand zusammentreffen. 
Der Punkt ist also media! von der Caruncula lacrimalis gelegen.

Ektokanthion [ex], vom griech. sztos = auBen und xdvf>os = Winkel 
(auBerer Augenwinkel, outer canthus), = derjenige Punkt an der lateralen 
Seite des Auges, an welchem der obere und untere Lidrand zusammentreffen. 
Ais MeBpunkt dient die Stelle, an welcher die Conjunctiva den Augapfel 
beriihrt.

Orbitale [or], vom lat. orbita = Augenhóhle, = der tiefste Punkt 
des unteren Augenhóhlenrandes, der durch die Haut leicht durchzufiihlen ist. 
Er ist mit einer Genauigkeit von 1—2 mm zu bestimmen. Durch Orbitale 
und Tragion wird die Ohraugen-Ebene gelegt.

Zygion [zy], vom griech. Co^óy = Joch (Jochbogenpunkt), = der
jenige Punkt des Jochbogens, der am meisten seitwarts vorragt. Die 

10*
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Lagę des Zygion ist durch die Messung der Jochbogenbreite (MaB 6) 
festzustellen.

Alare [al], vom lat. ala = Fliigel (Nasenfliigelpunkt), = derjenige 
Punkt des Nasenfliigels, der am meisten seitwarts ausgeladen ist. Der Punkt 
ist durch die Messung der groBten Nasenbreite (Nasenfliigelbreite, MaB 13) 
festzustellen.

Cheilion [ch], vom griech. yeikoę = Lippe, = derjenige Punkt der 
Mundspalte, an welchem die AuBenrander der Ober- und Unterschleimhaut- 
lippe ineinander iibergehen.

Gonion [go], vom griech. i’<ovia = Winkel (Unterkieferwinkelpunkt, 
angle de la machoire), = derjenige Punkt des Unterkieferwinkels, der am 
meisten nach unten, hinten und auBen gerichtet ist. Der MeBpunkt liegt 
an der seitlichen Ausladung des Winkels. Der letztere ist leicht zu finden, 
weil sich vor demselben meist eine deutliche Konkavitat findet, die auch 
am Lebenden leicht abtouchiert werden kann.

Fig. 64. Ohrmuschel 
punkten.

Otobasion superius [obs], vom griech. 
ooę, wtóę = Ohr und [Sarnę = Grund, = der
jenige Punkt, an welchem die Ohrmuschel oben 
an der Kopfhaut inseriert. Der Punkt entspricht 
also dem oberen Ende der Ohrbasis.

Otobasion inferius [obi], = derjenige 
Punkt, an welchem der untere Rand des Ohr- 
lappchens an der Wangenhaut inseriert. Der 
Punkt entspricht daher dem unteren Ende der 
Ohrbasis.

Praeaurale [pra], vom lat. prae = vor 
und auris = Ohr, = derjenige in der Ohrbasis 
gelegene Punkt, durch welchen die physiogno- 
mische Ohrbreite geht. Die Hóhenlage dieses 
Punktes wird durch die Hohe des Postaurale 
bedingt.

Superaurale [sa], vom lat. super = oben, 
= derjenige Punkt des oberen Helixrandes, 
der bei Einstellung des Kopfes in die Ohraugen- 
Ebene am hóchsten gelegen ist.

Tuberculare [tu], vom lat. tuberculum = Hóckerchen, = Spitze eines 
kleinen, verschieden stark ausgebildeten Hóckerchens (Tuberculum Dar- 
ptónii), das meist etwas unterhąlb des Uberganges des Oberrandes der Helix 
in den Hinterrand gelegen ist. Uber die Ausbildung des Tuberculum Darwinii 
vgl. das Schenia am SchluB der Somatologie.

Postaurale [pa], vom lat. post = hinten, = derjenige Punkt am 
hinteren Helixrand, der am meisten nach hinten yorsteht.

Subaurale [sba], vom lat. sub = unter, = derjenige Punkt am Unter- 
rand des Ohrlappchens, der am meisten nach unten sieht.

V. Beschreibung der Messungen1).

1) Die 1912 an dem Intemationalen KongreB fiir prahistorische Anthropologie und 
Archaologie in Genf beschlossene Yereinheitliehung der MeBmethoden am Lebenden schlieBt 
sieli fast ganz an die in den folgenden Zeilen empfohlene Technik an und hat zu keinen Ande- 

Die in der folgenden somatometrischen Technik gegebenen Anleitungen 
beziehen sich samtlich auf die Messung am stehenden lebenden Indiyiduum. 
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Bei Leichenmessungen und der Messung Lebender im Liegen treten selbst- 
yerstandlich Modifikationen ein; vgl. dazu auch S. 105. Sind daher die 
Messungen ani Liegenden oder an der Leiche durchgefuhrt, so mufi dies auf 
dem Beobachtungsblatt durch ein grofies L hinter der Nummer kenntlich 
gemacht werden.

Die durch Abzug der einzelnen Hóhenmafie am Stehenden gewonnenen 
Zahlen fiir Rumpf und Extremitaten stimmen nicht genau mit den direkt 
gemessenen uberein. Es ergeben sich nach eigenen Beobachtungen an 
mittelgrofien Indiyiduen im Mittel folgende Differenzen:

Lange der vorderen Rumpfwand direkt gem.
Oberarmlange „
Unterarmlange „ „
Handlange „ „
Oberschenkellange „ „
Unterschenkellange „ „

— 7 mm gegeniiber berechn. MaB 
+ 0,5 » >> >, >>
“ł~ 6 ,, ,, ,, ,,

Samtliche direkten Mafie der Extremitaten sind also grófier ais die indi- 
rekten. Am bedeutendsten ist der Unterschied im Unterarm,. der infolge der 
meist vorhandenen habituellen leichten Beugung im Ellbogengelenk bei der 
indirekten Messung etwas zu kurz ausfallt. Die Addition der direkten Mafie 
der einzelnen Abschnitte ergibt aus dem gleichen Grunde einen hbheren 
Wert ais die direkt gemessene „ganze Armlange".

Affenleichen kónnen niemals in die Lagę menschlicher Kadaver gebracht werden. 
Alan legt die Tiere am besten auf ein Brett, zieht die vier Extremitaten auseinander und 
halt sie mit Hilfe von vier um die Knóchel gelegten Schnurschlingen auseinander. Diese 
letzteren sind, um beliebige Spannungen zu ermóglichen, an kleinen Ketten befestigt, 
dereń Glieder in vier an den Ecken des Unterlagebrettes angebrachten Haken angehangt 
werden kónnen (Abbildung bei Mollison, 1910, S. 82, und 1927 im Handbuch der biol. 
Arbeitsmethoden [Aederhalden], Abt. VII, H. 3, S. 592/93, Fig. 279/80).

rungen Veranlassung gegeben. Weitere Versuche einer Yereinheitlichiing: Unification des 
Procódes de Mensurations anthropomótriąues sur le Vivant. Obseryations generales. 
Rev. Anthrop. Bd. 32, 1922, No. 1 u. 2, S. 61. Herausgegeben vom Institut int. d’Anthrop., 
d. h. von einer Kommission: Fraipont und Ledent, Liittich, Herve und Dufestel, 
Paris, und Pittard, Genf; redigiert von Dufestel. Enthalt nur ganz wenige (6) AfaBe, 
nur die „mensurations plus freąuentes et indispensables, les plus habituellement em- 
ployóes".

Die Unterschiede gegeniiber der von Martin geiibten AleBweise sind: 
Kórpergewicht: Knaben in Hemd, Hose und Striimpfen

Madchen in Hemd, Unterrock und Striimpfen 
KórpergróBe: ohne Schuhe 
Sitzhóhe: Hocker 30 cm hoch 
Brustumfang mit LeinwandbandmaB.

a) Pórimetre xiphoidien (iiber der Vereinigung von Sternum und Proc. xiphoid. 
gemessen): Zuerst Arme heben, dann senken. Zuerst eine ruhige Inspiration an Stelle 
einer maximalen Inspiration, dann Exspiration; beide Zahlen notieren. „La difference 
foumit 1’amplitude respiratoire."

b) Perimetre axillaire. BandmaB so hoch ais móglich und horizontal. 
Brustdurchmesser: a) antero-posterior auf dem Proc. xiphoid. und horizontal;

b) transversaler Durchmesser in der Hóhe des Proc. xiphoid.
Fiir beide Durchmesser kann man die Zahlen wahrend der Inspiration und wahrend der 

Exspiration notieren.
Spirometrie: lOmal hintereinander ohne Pause tief ausatmen (procede Rosenthal) 

und durch 10 dividieren, um die Vitalkapazitat zu erhalten.
Afuskelkraft: mit dem Dynamonieter von Collin:

a) Hand (Beuger) Druck;
b) Zug. Dynamometer an einer Kette an einem Brettchen befestigt, auf das 

man die FiiBe stellt.
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A. Messungen am Kórper1).

1) Die Reihenfolge der Mafie richtet sich, wie oben S. 67 angegeben, nach praktischen 
Gesichtspunkten. In den diesem Buche beigegebenen Tafeln I—III und Fig. 59, S, 138 
sind die Skeletteile so gut ais móglich in die aufiere Konturform des Kórpers eingezeichnet 
worden; ein absolut sicheres Urteil uber die Lagerung der einzelnen Skeletteile zueinander 
beim Lebenden bezw. Toten bei bestimmter Haltung bezw. Lagerung und unter bestimmten 
Belastungsmomenten ist nur durch das Gefrier-Skeletverfahren zu erhalten (H. Virchow 
1892). Den Mafibezeichnungen sind in einer Klammer jeweils die deutschen Synonyme 
sowie die gebrauchlichsten franzósischen und englischen Bezeichnungen beigefiigt, sofern 
sie nicht wórtliche Ubersetzungen des deutschen Ausdruckes sind.

Die wichtigsten Mafie sind:
Seite

Kórpergrófie.......................................150
Hóhe des Tragion.................... 151
Hóhe des Subnasale.................... 151
Hóhe des oberen Brustbeinrandes . 151
Hóhe des Nabels..........................152
Hóhe des oberen Symphysenrandes . 152
Hóhe der Brustwarze .... 152 
Hóhe des Akromion........................... 153
Hóhe der Ellenbogengelenk-Fuge . 153 
Hóhe des Griffelfortsatzes des Radius 154 
Hóhe der Mittelfingerspitze . . . 154
Hóhe des Darmbeinkammes . . 154
Hóhe des vorderen oberen Darmbein-

stachels.............................................154
Hóhe des grofien Rollhiigels . .154
Hóhe der Kniegelenkfuge . . . 155
Hóhe der inneren Knóchelspitze . 155 
Spannweite der Arnie .... 155 
Stammlange.......................................156
Lange der vorderen Rumpfwand . 157 
Breite zwischen den Akromien . . 159
Transversaler Brustdurchnfesser . 159 
Sagittaler Brustdurchmesser . .160
Breite zwischen den Brustwarzen . 160 
Grófite Breite zwischen den Darm-

beinkammen . . ... 160
Breite zwischen den yorderen oberen 

Darmbeinstacheln........................... 161
Breite zwischen den grofien Roll- 

hiigeln .   161
Ganze Armlange................................. 162
Armlange ohne Hand . . . .162

Seite
Lange des Oberarmes .... 162
Lange des Unterarms .... 162
Lange der Hand................................. 163
Lange des Handriickens .... 164
Lange des Mittelfingers .... 164
Lange des Daumens............................164
Breite der gestreckten Hand . . 164
Breite des Handgelenkes . . . 164
Ganze Beinliinge................................. 165
Beinliinge ohne Fufi........................... 166
Lange des Oberschenkels . . . 166
Lange des Unterschenkels . . . 166
Lange des belasteten Fufies . . 167
Breite des belasteten Fufies . . 167
Umfang der Brust bei ruhigem

Atmen........................................ 167
Umfang der Brust bei Inspiration . 168
Umfang der Brust bei Exspiration . 168
Kleinster Umfang 7berhalb der

Hiifte........................................ 168
Umfang des Halses..................... 169
Umfang des Beckens..................... 169
Grófiter Umfang des Oberarms bei

Streckung ................................. 169
Grófiter Umfang des Oberarms bei

Beugung....................................... 169
Grófiter Umfang des Unterarms . 169
Kleinster Umfang des Unterarms . 169
Grófiter Umfang des Oberschenkels . 169
Grófiter Umfang des Unterschenkels 170
Kórpergewicht................................. 170
Kórperproportionen und Indices 172—180

I. Projektivische Hóhenmafie im Stehen (No. 1—22).
a) An der ventralen und lateralen Korperseite (No. 1—17).

1. Kórpergrófie (Kórperhóhe, Kórperlange, ganze Hóhe, Scheitclhóhe; 
taille, hauteur du vertex au-dessus du sol; stature, standing-height): Vertikale 
Entfęrnung des Scheitels [v] vom Boden. Anthropometer.

Uber die Stellung und Kopfhaltung des zu Messenden bei diesem und 
den folgenden Mafien vergleiche die allgemeinen Bemerkungen S. 117.

Man stelle sieli auf die rechte Seite, das Anthropometer genau in die 
Mediansagittal-Ebene vor den zu Messenden, fiihre mit der rechten Hand 
den Schieber des Instrumentes so weit herunter, bis der ausgezogene Arm 
auf dem Scheitel ruliig aufliegt, was mit der linken Hand kontrolliert werden 
mufi. Man achte darauf, daB das Anthropometer niógliehst vertikal steht, 
und driicke den Arm nicht zu fest auf den Scheitel auf, da das Individuum
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Fig. 65. Messung der KorpergroBe mit 
dem Anthropometer (MaB No. 1). (Nach 
Martin 1925.)

(besonders Kinder) sonst leicht dem Drucke nachgibt, wodurch das MaB 
zu klein ausfallt.

Die im Liegen gemessene KorpergroBe wird yorteilhafterweise ais 
„horizontale Lange" bezeichnet. An Neugeborenen (vgl. S. 120, Fig. 47 
Apparat zur Messung Neugeborener) und kleinen Kindern kann die Messung 
natiirlich nur im Liegen und nur unter Streckung der unteren Extremitat 
vorgenommen werden. Kunstlich Entbundene sollen der zuerst bestehenden 
Dehnung und Gelenkerschlaffung wegen erst 24 Stunden nach der Geburt 
gemessen werden. Die sogenannte „Proportionelle KorpergroBe" (Oeder) 
wird nicht durch Messung, sondern 
durch Berechnung festgestellt; sie 
ist gleich der doppelten Oberlange 
(Symphysenmitte - Scheitelabstand) 
(vgl. 23 (1) und 6b).

2. Hohe des rechten Tra- 
gion iiber dem Boden: Yertikale 
Entfernung des rechten Tragion [t] 
vom Boden. Anthropometer.

Dieses MaB dient zur Berech
nung der Ohrhóhe des Kopfes, die 
durch Abzug desselben von der 
KorpergroBe gewonnen werden 
kann; siehe auch unter KopfmaBen 
No. 15, S. 185. Man achte sorg
faltig darauf, daB der Kopf des zu 
messenden Indiyiduum in der Ohr- 
augen-Ebene orientiert und auch 
nicht seitwarts geneigt ist, denn 
das MaB wird in hohem Grade 
durch die Kopfhaltung (sowohl 
Seitwarts-, ais Vorwarts- bezw. 
Riickwartsneigung) beeinfluBt, und 
die daraus berechnete Ohrhóhe ist 
daher wenig zuverlassig.

2 a. Vertikale Entfernung der Mitte 
der Tragusbasis oder auch der Spitze des 
Tragus vom Boden.

2b. Yertikale Entfernung des 
Mittelpunktes der aufieren Ohróffnung 
vom Boden.

3. Hohe des Subnasale iiber dem 
Boden: Vertikale Entfernung des Sub
nasale [sn] vom Boden. Anthropometer.

3 (1). Hohe des Kinnrandes iiber dem Boden: Vertikale Entfernung des Unter- 
randes des Kinnes (Gnathion) vom Boden. Anthropometer.

Der Kopf JRuB zur Abnahme der beiden letztgenannten Mafie genau in die Ohraugen- 
ebene eingestellRmd die Kiefer miissen geschlossen sein; jede Anderung in der Kopfhaltung 
die zwischen Abnahme der Mafie 1 und 3' bzw. 3 (1) oder wahrend der Messung besonders 
durch Andriicken des Horizontalstabes erfolgt, beeinfluBt das MaB in hohem Grade und macht 
es wertlos. Die Mafie dienen zur Berechnung der sogenannten „yorderen Kopfhóhe" und der 
„Projektionshóhe des ganzen Kopfes" (Kopf-Gesichtshóhe), eventuell auch zur Berechnung 
der Halshohe, die durch Abzug vom Mafie 1 gewonnen wurde.

4. Hohe des oberen Brustbeinrandes iiber dem Boden (Sternal- 
hóhe, Manubriumhóhe, Hohe der Incisura jugularis; hauteur de la fourchette 
sternale; height of the suprasternal notch): Vertikale Entfernung des 
Suprasternale [sst] vom Boden. Anthropometer.
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Wenn man, was in dem Beobachtungsblatt empfohlen wird, das Mafi 4 
direkt nach dem Mafie 1 nimmt (unter Auslassung von MaB 2 und 3), so lasse 
man das Anthropometer ruhig auf derselben Stelle stehen, auf der es bei 
Abnahme der KórpergróBe stand, neige es hóchstens etwas nach vorn, fiihre 
mit der rechten Hand den Schieber bis in die Hóhe des Suprasternale und 
ziehe mit der linken Hand den horizontalen Arm so weit aus, bis dessen Spitze 
den gesuchten Kórperpunkt beriihrt.

4 (1). Hóhe des unteren Brustbeinrandes iiber dem Boden: Vertikale Ent- 
femung der Trennungslinie des Corpus stemi vom Processus xiphoideus. Anthropometer.

Der verlangte Punkt ist in den meisten Fallen sehr schwer festzustellen. Das MaB wird 
beniitzt zur Berechnung der projektivischen Brustbeinliinge.

5. Hóhe des Nabels iiber dem Boden (Nabelhóhe): Vertikale Ent- 
fernung des Omphalion [om] vom Boden. Anthropometer.

Man nehme den Mittelpunkt des Nabels bei ruhigem Atmen in der Mitte 
zwischen In- und Exspiration.

6. Hóhe des oberen Symphysenrandes (Schambeinrandes, 
SchoBfugenrandes) iiber dem Boden (Symphysenhóhe; hauteur du bord 
superieur du pubis; height of pubie arc): Vertikale Entfernung des Sym- 
physion [sy] vom Boden. Um dieses und ahnlich tiefliegende Mafie ablesen 
zu kónnen, mufi sich der Beobachter in ein Knie niederlassen, oder wenn er 
dies vermeiden will, die zu messende Person auf ein Podium oder dgl. stellen. 
Anthropometer.

Die Feststellung dieses wichtigen Punktes siehe unter Symphysion S. 139. 
Manche Indiyiduen pflegen sich nach vorn zu beugen, um zuzusehen, wie das 
MaB 6 genommen wird. Dies ist zu untersagen, da sonst das MaB zu klein 
ausfallt. MuB man aus irgendwelchen Griinden die Abnahme des MaBes 6, 
das zur Berechnung der wichtigen Rumpflange dient, unterlassen, so versuche 
man die direkte Messung (No. 27 a). Ist auch diese nicht durchzufiihren, 
so kann unter Umstanden MaB 13 auśhelfend eintreten.

6a. Vertikale Entfernung des Unterrandes der Symphyse (bei Mannem der Penis- 
wurzel) vom Boden.

Die Abnahme dieses MaBes ist bei Frauen durchaus unzulassig und wird auch von 
Mannem ais unangenehm empfunden.

6b. Vertikale Entfernung der Symphysionmitte vom Boden (von Oeder zur Berech
nung von Ober- und Unterlange und der proportionellen KórpergróBe gewahlt). Die 
Symphysenmitte wird in derMedianlinie 2 cm tiefer ais das Symphysion gelegt. „Wenn der 
Oberrand nicht sicher durchzufiihlen ist, richte ich mich beim Mannę nach der fjbergangs- 
falte der dorsalen Penis- in die Bauchhaut und gehe 1 cm hóher. Bei weiblichen Personen 
kann eventuell auch die obere Grenze der Schamhaare ais Oberrand der Symphyse gelten, 
von dem man 2 cm abwarts geht.“ (Oeder, 1909, Zschr. f. Versich.-med., Bd. 2, S. 15/16.)

6 (1). Hóhe des Perineum iiber dem Boden (Dammhóhe; hauteur du raphśe du 
perinee: height of crotch): Yertikale Entfernung des Dammes vom Boden. Anthropometer.

Bei Mannern wird der Hoden zur Seite geschoben, bei Frauen mifit man seitlich von der 
Vulva, in beiden Fallen soli der Arm des A nthropometers fest an den Korper angeschoben 
werden. Die Abnahme dieses MaBes stóBt auf grofie Schwierigkeiten und sollte in Zukunft 
unterbleiben. *

Mit MaB 6 sind die projektivischen Mafie in der Mediansagittal-Ebene 
beendet. Man drehe nun das Anthropometer so weit, dafi die Spitze des 
Horizontalarmes das rechte Thelion erreichen kann, oder man stelle das 
Instrument vor die rechte Kórperhalfte des zu Messenden und fiihre den 
Schieber mit dem Horizontalstab in die Hóhe der Brustwarze.

7. Hóhe der rechten Brustwarze iiber dem Boden (Brustwarzen- 
hóhe): Vertikale Entfernung des rechten Thelion [th] vom Boden. Anthro
pometer.
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Fig. 66. Messung der Hóhe der rechten Ellen- 
bogen-Gelenkfuge (MaB No. 9).

Das MaB ist fiir die ganze Topographie der vorderen Rumpfwand 
wichtig. Es ist aber nur bei Kindera, Mannern und solchen Frauen abzu- 
nehmen, bei denen noch kein Descensus mammae eingetreten ist.

8. Hóhe des rechten 
Akromion iiber dem Boden 
(Schulterhóhe): Vertikale Ent- 
fernung des rechten Akromion [a] 
vom Boden. Anthropometer.

Vor der Vornahme der 
Messung lasse man den Arm 
in móglichster Streckung an 
den Kórper anlegen, so daB er 
parallel zum MeBinstrument ge- 
richtet ist. Man stelle das 
Anthropometer jetzt vor die 
rechte obere Extremitat des zu 
Beobachtenden und verfahre im 
iibrigen wie S. 137 ff. angegeben. 
Die rechte Hand fiihrt den 
Schieber, die linkę sucht den 
Punkt ohne die Extremitat im 
ganzen zu bewegen und ver- 
schiebt den Horizontalstab des 
Instrumentes, bis dessen Spitze 
den gesuchten Punkt beriihrt. 
Man achte darauf, daB das In- 
dividuum beim Palpieren und 
besonders beim Messen die Schul- 
tern weder senkt noch hebt. Es 
muB vielmehr wahrend der Ab- 
nahme samtlicher ArmmaBe ge- 
radeaus blicken. Gestattet man 
ihm, dem Messen zuzusehen, so 
wird mit dem Kopf regelmaBig 
auch die ganze rechte Kórper- 
halfte gesenkt, und die MaBe 
sind unbrauchbar.

9. Hóhe der rechten 
Ellenbogengelenkfuge iiber 
dem Boden (hauteur de 1’arti- 
culation du coude droit; height 
of the upper edge of the head 
ot radius): VertikaleEntfernung 
des rechten Radiale [r] vom 
Boden. Anthropometer (vgl. 
auch MaB No. 47).

Zur Abnahme dieses und 
der beiden folgenden MaBe muB 
der rechte Arm in der gleichen 
gestreekten, absolut ruhigen Hal
tung verbleiben wie bei MaB 8.
einer ruhigen Armhaltung und damit zur Genauigkeit der MaBe beitragen, 
wenn er die Spitze des Horizontalstabes des Anthropometers so lange auf

Der Beobachter kann selbst viel zu
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dem einen MeBpunkt (in diesem Falle auf dem Akromion) liegen laBt, bis 
er mit der linken Hand den nachstfolgenden aufgesucht und fiyiert hat, 
und wenn er ferner selbst seinen eigenen Arm an die yertikale Wand, vor 
der das Indiyiduum steht, fest anlegt. Anfangern ist zu empfehlen, be
sonders die Punkte der oberen Extremitat vor Beginn der Messung mit 
dem Dermographen zu bezeichnen.

Bei kórperlich schwer arbeitenden Indiyiduen kann unter Umstanden 
eine yollstandige Streckung des Armes Schwierigkeiten bereiten. In diesem 
Falle sowie bei geringer Ubung im Messen wird man statt der projektiyischen 
Messungen besser die direkten Mafie (No. 47 und 48) wahlen.

9a. Hohe des rechten Epicondylus lat. humeri iiber dem Boden: Vertikale Ent
fernung des Epicondylus lateralis humeri vom Boden. Dieses MaB, von No. 8 abgezogen, 
gibt nicht die richtige Oberarmlange.

10. Hohe des Griffelfortsatzes des rechten Radius iiber dem 
Boden (Handgelenkhóhe): Vertikale Entfernung des rechten Stylion [sty] vom 
Boden. Anthropometer.

lOa. Hohe des Griffelfortsatzes der rechten Elle iiber dem Boden: Vertikale Ent
fernung der Spitze des Griffelfortsatzes der Ulna vom Boden. Anthropometer.

Dieses MaB ist ungeeigneter ais No. 10, da der obere MeBpunkt fiir die Bestimmung der 
Unterarmlange am Radius gelegen ist.

11. Hohe der rechten Mittelfingerspitze iiber dem Boden 
(Fingerspitzenhóhe): Yertikale Entfernung des rechten Daktylion [da] vom 
Boden. Anthropometer.

Die Hand muB zur Abnahme des MaBes ganz gestreckt werden, d. h. 
in die gerade Yerlangerung des Armes zu liegen kommen; sie yerliert also die 
Beriihrung mit der Seitenflache des Oberschenkels. Man achte sorgfaltig 
darauf, daB der Arm in seiner urspriinglichen Lagę bleibt, d. h. nicht herunter- 
gezogen oder gesenkt wird, was bei Befolgung der oben angegebenen MaB- 
regeln und bei einiger Ubung leicht zu erreichen ist.

12. Hohe des rechten Darmbeinkammes iiber dem Boden 
(Cristalhóhe): Vertikale Entfernung der hóchsten Erhebung des rechten 
Darmbeinkammes vom Boden. Anthropometer.

Der bewegliche Arm des Instrumentes wird nicht auf die Crista iliaca 
aufgeschoben, da sonst das MaB durch die Dicke der Weichteile beeinfluBt 
wurde, sondern nur an das Iliocristale, d. h. an den hóchsten Punkt des 
Umschlagrandes der Crista iliaca angelegt. Man achte darauf, daB das zu 
messende Indiyiduum sich nicht nach der Seite neigt. Der von englischen 
Autoren yorgeschlagene MeBpunkt, das sogenannte „Iliac tubercle" („a 
projection on the outer edge of the iliac crest about 1%—2 inches behind the 
ant. sup. spine“), ist durchaus ungeeignet.

13. Hohe des rechten yorderen oberen Darmbeinstachels 
iiber dem Boden (Vordere Spinalhóhe): Vertikale Entfernung des rechten 
Iliospinale ant. [is] vom Boden. Anthropometer.

Einige Autoren wahlen statt des Iliospinale die am meisten yorspringende 
Stelle des abfallenden Cristalrandes, doch handelt es sich hier um einen Punkt 
bezw. eine Flachę, dessen Hohe sehr schwer gleichmaBig festzustellen ist.

14. Hohe des rechten groBen Rollhiigels iiber dem Boden 
(Trochanterhóhe): Vertikale Entfernung des Trochanterion [tro], d. h. des 
Oberrandes des rechten Trochanter major vom Boden. Anthropometer.

Der yerlangte Punkt ist bei Frauen und bei Mannern mit starker ent- 
wickeltem Panniculus adiposus oder kraftiger Muskulatur nicht genau 
festzustellen.
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14a. Yertikale Entfernung des am meisten seitlich ausgeladenen Punktes des Tro- 
chanter major vom Boden. Anthropometer.

Die seitliche Ausladung des Trochanter ist leichter zu bestimmen ais seine obere 
Grenze, aber sie bietet eine mehr oder weniger gro (je Flachę, so daB von einem festen 
MeBpunkt nicht die Rede sein kann.

15. Hohe der rechten Kniegelenkfuge iiber dem Boden (Knie- 
hóhe): Vertikale Entfernung des rechten Tibiale [ti] vom Boden. Anthro
pometer.

Zur Abnahme dieses MaBes muB der Beobachter Kniebeugestellung 
einnehmen (vgl. auch Fig. 66). Wer dies vermeiden will, kann auch das 
Individuum etwas erhbht (Schemel, Kiste, Podium, Stulił) stellen. Man 
lasse sich das Anthropometer von dem zu Messenden mit der einen Hand 
halten, um die linkę Hand fiir das Aufsuchen des MeBpunktes frei zu be- 
kommen.

Wenn MaB 15, wie gelegentlich empfohlen, weggelassen wird, fallen 
mindestens drei fiir die Kórperproportionen auBerst wichtige Verhaltnis- 
zahlen weg.

15a. Vertikale Entfernung eines an der auBeren Kniegelenkfuge liegenden Punktes 
iiber dem Boden. Der Punkt soli in einer Beugefalte im Niveau des Kopfes der Fibula 
gelegen sein.

16b. Vertikale Entfernung des unteren Randes der Kniescheibe vom Boden.
Ungeeignetes MaB, da der Unterrand der Patella durch das Ligamentum patellare 

hindurch nicht genau festzustellen und die Kniescheibe selbst leicht verschiebbar ist.
16. Hóhe der rechten inneren Knóchelspitze iiber dem Boden 

(FuBhohe): Vertikale Entfernung des rechten Sphyrion [sph] vom Boden. 
Anthropometer. Es wird auch Messung mit dem Gleitzirkel empfohlen 
(Wagenseil).

16a. Hóhe der rechten auBeren Knóchelspitze iiber dem Boden. Dieses MaB ist nicht 
empfehlenswert, da der obere MeBpunkt fiir die Berechnung der Unterschenkellange an der 
Tibia gelegen ist.

17. Spannweite der Arme (Klafterweite; grandę envergure; span or 
scretch of arms): Geradlinige Entfernung der beiden Daktylia [da] vonein- 
ander bei gestreckten, horizontal nach den Seiten gehaltenen Armen. Anthro
pometer.

Der Beobachter stellt sich mit horizontal gehaltenem Anthropometer 
mit dem Nullpunkt nach links, dicht vor das zu messende, mit wagerecht 
ausgestreckten Armen an der Wand stehende Individuum, faBt dessen rechte 
Mittelfingerspitze und halt sie mit der eigenen linken Hand am Nullpunkt 
des Instrumentes fest. Das Anthropometer verlauft also ungefahr im Niveau 
der Schlusselbeine vor der Brustwand des zu Messenden. Hierauf fordert 
man das Individuum auf, die Mittelfingerspitze seiner linken Hand an den 
Unterrand des Schieberkastchens zu legen und dieses letztere soweit ais 
móglich nach auBen zu schieben. Hat man sich iiberzeugt, daB die gróBt- 
mógliche Streckung erreicht ist, ohne daB sich die rechte Fingerspitze vom 
Nullpunkt der Skala entfernt hat, so nimmt man das Instrument weg und 
liest am Unterrand des Schieberkastchens (nicht am Schieberfenster) 
das MaB ab. Man achte darauf, daB der Schieber nicht zu schwer lauft und 
daB die einzelnen Teile des Anthropometers nicht auseinander geschoben 
werden. Das MaB wird also vor der Brust genommen und stellt einMasimal- 
maB dar.

17a. Gleiches MaB, im Riicken des Individuums genommen. Man stellt das zu 
messende Individuum mit seitwarts gestreckten Armen an eine Wand, so daB die Streck- 
seiten der Arme an diese anliegen. Hierauf markiert man an der Wand selbst die Lagę der 
beiden Mittelfingerspitzen und liest mit dem BandmaB die Entfernung der beiden bezeich- 
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neten Punkte ab. Man kann sich durch ein an der Wand angebrachtes BandmaB oder ein in 
Zentimeter eingeteiltes Wachstuch (Bertillon) das Ablesen des MaBęs erleichtern, oder aber 
man lafit das Individuum mit der Spitze des einen Mittelfingers die an eine Zimmerecke 
anstoBende Wand beriihren und wird dann am BandmaB direkt das MaB ablesen. Man kann 
auch durch einen Assistenten die Instrumente am Riicken des zu Messenden so festhalten 
lassen, daB dieser zugleich auch die Mittelfingerspitze vom Nullpunkt kontrolliert. Man 
schiebt dann den Scłueber von der anderen Mittelfingerspitze an (Wagenseil).

Ein durch Addition der Schulterbreite und der beiden Armlangen gewonnenes MaB der 
Spannweite ist ganz ungeeignet, d. h. stets um mehrere Zentimeter groBer ais das direkte MaB.

b) An der dorsalen Kórperseite (No. 18—22):
18. Hóhe des Inion iiber dem Boden: Vertikale Entfernung des 

Inion [i] vom Boden. Anthropometer. Der Kopf ist in die Ohraugen-Ebene 
einzustellen.

19. Hóhe des Dornfortsatzes des 7. Halswirbels iiber dem 
Boden: Vertikale Entfernung des Cervicale [c] vom Boden. Anthropometer.

20. Hóhe des Dornfortsatzes des V. Lendenwirbels iiber dem 
Boden: Yertikale Entfernung des Lumbale [lu] vom Boden. Anthropometer.

Das Lumbale ist nur bei Kindern und mageren Personen gut festzustellen. 
bei vielen Erwachsenen iiberhaupt nicht.

21. Hóhe des SteiBbeines iiber dem Boden: Vertikale Ent
fernung des untersten SteiBbeinendes vom Boden. Anthropometer.

Man muB ziemlich tief am oberen Ende der Nates eingehen, um den 
Punkt zu finden, was meist ais unangenehm empfunden wird.

22. Hóhe des rechten hinteren oberen Darmbeinstachels 
iiber dem Boden (hintere Spinalhóhe): Vertikale Entfernung des rechten 
Iliospinale post, [isp] vom Boden. Anthropometer.

2. Projektivische HóhenmaBe im Sitzen und Knieen (Ńo. 23—26) 
und entspreehend berechnete MaBe.

23. Stammlange (Kórperhóhe im Sitzen, Sitzhóhe, Scheitelhóhe 
iiber dem Sitz, falschlich auch Rumpflange; longueur du buste; sitting height, 
height supra ischia): Yertikale Entfernung des Scheitels [v] von der Sitzflache 
bei aufrechter Kórperhaltung, d. h. bei móglichst gestreckter Wirbelsaule. 
Anthropometer.

Man Stelle das Anthropometer hinter das lndividuum auf das ebene 
Sitzbrett eines Hockers oder, wenn dafiir kein Platz ist, auf den Boden, 
wobei in letzterem Fali die Hóhe der Sitzflache iiber dem Boden vom ge- 
wonnenen MaB abgezogen werden muB. Man beachte sorgfaltig die Kopf- 
haltung (Ohraugen-Ebene ais Horizont) und suche durch Aufmunterung 
eine maximale Streckung der Wirbelsaule zu erreichen. Die Oberschenkel 
miissen parallel gerichtet sein. Bei Kindern und vielen Naturvólkern ist es 
aber oft ganz unmóglich, selbst auf kurze Zeit eine gleichmaBig gute Wirbel- 
saulenkrummung zu erzielen. Auch die Hóhe des Sitzes und die Haltung 
der unteren Extremitat ist von EinfluB auf das MaB. Es sind Hóhen des 
Sitzes von 20, 30 ’) und 40 cm vorgeschlagen worden, doch ist-ani meisten 
die letztere Hóhe zu empfehlen, weil dabei die Oberschenkel ziemlich genau 
horizontal gerichtet sind. Bei flachem Sitzen auf ebener Erde mit gekreuzten 
oder gestreckten Beinen sind die Krummungsverhaltnisse der Wirbelsaule 
wesentlich verschiedene, und das MaB fallt um mehrere Zentimeter kleiner 
aus ais beim Sitzen auf einem Hocker.

1) Unification des procedós. Rev. anthrop., 1922, S. 61.
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Dreyer (1921, S. 6, Abb.) laBt dąs Indiyiduum sich auf ein Brett oder 
auf den FuBboden.mit gebeugten Knieen setzen, wobei es mit dem Riicken, 
d. h. dem tiefsten Teil des Kreuzbeins und dem Hinterkopf eine senkrechte 
Wand beriihrt. Die so gemessene Stammlange ist 3 Proz. kleiner ais die auf 
dem Hocker gewonnene.

23a. Projektivisches MaB, gewonnen durch Abzug des MaBes 6 von 
MaB 1.

23 (1) Symphysenmitte-Scheitelabstand sog. Oberlange. Projekti- 
yisches MaB, entweder berechnet durch Abzug des MaBes 6b vom MaB 1 
oder direkt gemessen (Oeder). Die doppelte Oberlange ist gleich der pro- 
portionellen KorpergroBe Oeders.

24. Hohe des Inion iiber der Sitzflache (Lange der Wirbelsaule 
im Sitzen): Vertikale Entfernung des Inion iiber der Sitzflache beim aufrecht 
sitzenden Indiyiduum. Anthropometer.

25. Hohe des oberen Brustbeinrandes iiber der Sitzflache 
(Vordere Sitz-Rumpflange): Projektiyische Entfernung des Suprasternale 
von der Sitzflache beim aufrecht sitzenden Indiyiduum. Anthropometer.

25 (1). Hohe des rechten Akromipn iiber der Sitzflache (seitliche Sitz-Rumpflange, 
Schulterhóhe im Sitzen): Projektiyische Entfernung des rechten Akromiale von der Sitzflache 
beim aufrecht sitzenden Indiyiduum. Anthropometer.

25 (2). Hohe des Dornfortsatzes des 7. Halswirbels iiber der Sitzflache (hintere 
Sitz-Rumpflange): Projektiyische Entfernung des Ceryicale [c] von der Sitzflache beim 
aufrecht sitzenden Indiyiduum. Anthropometer. Das Ceryicale liegt im Sitzen hóher ais im 
Stehen.

26. Kórperhohe im Knieen (Kniehbhe; height kneeling): Yertikale 
Entfernung des Scheitels von der Vorderflache der Patella bei knieender 
Kbrperhaltung. Anthropometer. Man laBt das Indiyiduum so mit ge- 
schlossenen Schenkeln niederknieen, daB es gleichzeitig mit den Knieen und 
den Spitzen der Zehen den FuBboden beriihrt. Die Kórperhaltung muB 
móglichst gestreckt sein.

Das MaB wird benutzt zur Berechnung der Kniehóhe, indem man die 
gefundene Zahl von der KorpergroBe abzieht. Von dieser kann auch noch 
die Hohe des Malleolus internus abgezogen werden, um die Unterschenkel- 
lange zu erhalten, vgl. auch unter No. 57, S. 167.

3. LangenmaBe des Rumpfes (No. 27—34) und seiner Absehnitte1).

1) Ygl. auch die Mafie No. 24 und 25.

27. Lange der yorderen Rumpfwand (Rumpflange): Projekti- 
yisches MaB, gewonnen durch Abzug des MaBes 6 vom MaB 4 [sst—sy]. 
Konnte MaB 6 nicht festgestellt werden, so kann man No. 27 auch durch 
Abzug des MaBes 13 vom MaB 4 [sst—is] gewinnen. Man muB die gewonnene 
Zahl nur um 20 Proz. yergróBern, um das Mittel der Rumpflange zu erhalten 
(Mollison).

27a. Direktes MaB: Geradlinige Entfernung des Suprasternale [sst] vom Symphysion 
[sy]. Stangenzirkel. MaB 27 und 27 a stimmen fast yollstandig miteinander iiberein.

27 (1). Yordere Rumpflange: Projektiyische Entfernung des Suprasternale [sst] 
vom Perineum, gewonnen durch Abzug des MaBes 6 (2) vom MaB 4.

27 (la). Direktes MaB: Geradlinige Entfernung des Suprasternale [sst] vom Perineum. 
Stangenzirkel.

27 (2). Lange der hinteren Rumpfwand: Projektiyisches MaB, gewonnen durch 
Abzug des MaBes 20 vom MaB 19 [c—lu].

27 (3). Hintere Stehrumpflange: Projektiyische Entfernung des Ceryicale [c] 
yon der unteren Spitze des SteiBbeines, gewonnen durch Abzug des MaBes 21 vom MaB 19.
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Es handelt sich bei diesem MaB um die Lange der Wirbelsaule ohne Riicksicht auf 
dereń Kriimmungen und mit AusschluB der Halswirbelsaule.

27 (3a). Direkte Entfernung des Ceryicale [c] von der Spitze des SteiBbeines. Stangen
zirkel.

27 (4). Direktes MaB: Geradlinige Entfernung des Cervicale [c] vom unteren Ende des 
Sacrum. Der letztere Punkt ist schwer genau festzustellen.

27 (5). Projektivische Entfernung des Ceryicale [c] vom Perineum, gewonnen durch 
Abzug des MaBes 6 (2) vom MaB 19.

27 (5 a). Direktes MaB. Gleiche Entfernung. Stangenzirkel.
Die Abnahme dieses MaBes ist ais unsauber und unangenehm durchaus zu yerwerfen.
27 (6). Direktes MaB: Projektivische Entfernung des Ceryicale [c] vom Sitzknorren. 

Stangenzirkel.
Das MaB ist nicht identisch mit der hinteren Sitzrumpflange = 25 (2), da die Kriimmung 

der Wirbelsaule beim stehenden Indiyiduum eine andere ist ais beim sitzenden.
27 (7). Thorariange (Brustkorblange) = geradlinige Entfernung der Clavicula vom 

unteren Rand der 10. Rippe in der Medioclayicularlinie gemessen (Brugsch).
28. Wirbelsaulenlange (falschlich auch Rumpflange): Geradlinige 

Entfernung des Subnasale [sn] vom Symphysion [sy].
28 (1). Projektivische Entfernung des Inion [i] von der Spitze des SteiBbeines. Stangen

zirkel. Die Kopfhaltung ist dabei von groBer Wichtigkeit.
28 (la). Gewonnen durch Abzug des MaBes 18 vom MaB 21.
28 (2). Projektiyische Entfernung des Ohrpunktes vom Trochanterion, gewonnen 

durch Abzug des MaBes 14 vom MaB 2b.
Die folgenden drei Mafie finden Yerwendung bei der Messung von Affenleichen:
28 (3). Occipito-Schwanzspitzenlange: Entfernung der Unterflache des 

Oecipitale von der Spitze des gestreckten Schwanzes. Stangenzirkel.
Der Occipitalpunkt, der dem Oberrand des Atlasbogens entspricht, laBt sich bei 

frischen Affenleichen gut abtasten und durch eine eingestochene Nadel fixieren. Vertebra 
prominens (Ceryicale) und Inion sind weniger leicht zu bestimmen.

28 (4). Occipito-Schwanzwurzellange: Geradlinige Entfernung der Unterflache 
des Oecipitale von der Schwanzwurzel. Stangenzirkel. Sollen die Wirbelsaulenkrummungen 
mitberiicksichtigt werden, so yerwendet man das BandmaB. Das MaB muB in letzterem 
Fali ais No. 28 (4a) von dem eben erwahnten unterschieden werden.

Die Schwanzwurzel wird bei Affen ais die Mitte einer Linie bestimmt, welche die 
Unterrander der beiden Facies auriculares sacri miteinander yerbindet. Ais Schwanzwirbel 
bezeichnet man also alle jene Wirbel, die distal von der Verbindung des Beckens mit der 
Wirbelsaule gelegen sind.

28 (5). Schwanzlange: Geradlinige Entfernung der Schwanzwurzel von der Spitze 
des gestreckten Schwanzes. Entweder direkt mit dem Stangenzirkel gemessen oder durch 
Abzug der beiden yorstehenden Mafie zu gewinnen.

29. Halslange: Projektiyisches MaB, gewonnen durch Abzug des 
MaBes 4 vom MaB 3. Kopfhaltung von Wichtigkeit.

29 (1). Direktes MaB: Geradlinige Entfernung der Halsfurche yom Suprastemale [sst], 
Stangenzirkel.

29 (2). Projektiyisches MaB, gewonnen durch Abzug des MaBes 8 yom MaB 3 (1 )•
29 (3). Projektiyisches MaB, gewonnen durch Abzug des MaBes 4 vom MaB 2.
29 (4). Kopf-Halslange: Projektiyisches MaB, gewonnen durch Abzug des MaBes 4 

vom MaB 1.
29 (4a). Projektiyisches MaB, gewonnen durch Abzug des MaBes 25 (1) vom MaB 23.
30. Nackenlange: Projektiyisches MaB, gewonnen durch Abzug des 

MaBes 19 vom MaB 18. Kopfhaltung von Wichtigkeit.
30a. Direktes MaB: Geradlinige Entfernung des Inion [i] vom Ceryicale [ej. Stangen

zirkel.
31. Nabel-Jugularabstand (Nabellage): Projektiyisches MaB, ge

wonnen durch Abzug des MaBes 5 vom MaB 4.
31 a. Direktes MaB: Geradlinige Entfernung des Omphalion [om] vom 

Suprastemale [sst]. Stangenzirkel.
32. Nabel-Symphysenabstand (Hóhe des Nabels, Hdhe des Unter- 

leibes, Lange des Abdomens): Projektiyisches MaB, gewonnen durch Abzug 
des MaBes 6 vom MaB 5.
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32a. Direktes MaB: Geradlinige Entfernung des Omphalion [om] voin 
Symphysion [sy]. Stangenzirkel.

33. Mamillo-Jugularabstand (Mamillenlage): Abstand des rechten 
Thelion [th] vom Suprasternale [sst], auf die Langsachse des Kbrpers proji- 
ziert, gewonnen durch Abzug des MaBes 7 vom MaB 4.

34. Hóhe des Beckens: Entfernung des Iliospinale [is] der einen 
Seite vom Tuber ossis ischii derselben Seite. Die Extremitat muB bei Ab- 
nahme dieses MaBes stark im Hiiftgelenk gebeugt werden, damit der Sitz- 
knorren gefunden werden kann GroBer Tasterzirkel.

4. Breiten- und TiefenmaBe 
des Bumpfes (No. 35 — 44).

35. Breite zwischen 
den Akromien (Schulter- 
breite; largeur maxiinum des 
epaules; breadth of shoul- 
ders): Direktes MaB. Ge
radlinige Entfernung der bei- 
den Akromien [a] voneinander. 
Stangenzirkel. Man achte 
darauf, daB das zu messende 
Individuum die Schultern 
streckt, d. h. nicht nach vorn 
senkt, wodurch das MaB zu 
klein wiirde. Man palpiere 
die Punkte mit den auf die 
Spitze der Zirkelarme ge- 
legten Zeigefingern.

35a. Direktes MaB: Gerad
linige Entfernung der beiden Tu- 
bercula majora humeri voneinan- 
der. Stangenzirkel.

Ungenaues MaB, da die Tu- 
bercula selten durch den M. deltoides 
durchzufiihlen sind.

35 b. GróBte Schulterbreite 
(Diametre bi-deltoid ou bi-humśral): 
Geradlinige Entfernung der beiden 
starksten Ausladungen des Delta- 
muskels yoneinander. Stangen
zirkel. Das Instrument ist nicht

Fig. 67. Messung der Breite zwischen den 
Akromien (MaB No. 35).

fest anzudriicken. Sehr unge
naues MaB.

35 (1). Breitezwischenden 
Achselhóhlen: Geradlinige Ent
fernung der beiden oberen Enden der Achselspalten voneinander. Im Riicken zu messen. 
Stangenzirkel.

36. Transversaler Brustdurchmesser (Frontal-Brustweite; largeur 
de la poitrine): Direktes MaB. Geradlinige Entfernung der beiden am meisten 
seitlich ausgeladenen Rippenpunkte in der Hóhe des Mesosternaleł) [mst] 
Yoneinander. Stangenzirkel oder groBer Tasterzirkel.

1) Unification des procedes des mensurations anthropom. sur le vivant. Rev. 
anthrop., 1922, S. 62. „auf dem Processus xiphoideus“ zu messen.
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Die Abnahme genauer Brustdurchmesser wird vielfach auch durch die 
fast regelmaBig vorkommenden halbseitigen Asymmetrien des Brustkorbs 
erschwert.

Das MaB wird in der Mitte zwischen In- und Exspiration bei ruhigem 
Atmen genommen. Der Stangenzirkel muB horizontal vor die Brust gehalten 
und der bewegliche Arm seitlich angeschoben werden. Die Messung wird 
auch bei tiefster Inspiration und Exspiration durchgefiihrt.

36a. Gleiches MaB, jedoch im Niyeau des unteren Endes des Corpus sterni.
36b. Gleiches MaB, jedoch in der Hohe oberhalb der Brustwarzen. Deckt sich viel- 

fach mit MaB 36.
36 c. Gleiches MaB, jedoch in der Hohe unmittelbar unterhalb der Achselhóhlen. 

Diese Hohe ist nicht genau bestimmbar.

37. Sagittaler Brustdurchmesser (Gerader Brustdurchmesser, 
Brusttiefe, sagittale Brustweite; epaisseur du thorax; depth of chest): 
Direktes MaB. Geradlinige Entfernung des Mesosternale [mst], besser 
Unterrand des Corpus sterni von der in der gleichen Horizontalebene gelegenen 
Dornfortsatzspitze der Brustwirbelsaule bei ruhiger Atmung. Die Arme 
hangen ruhig an den Seiten herab. GroBer Tasterzirkel. Man achte darauf, 
das Instrument gut horizontal zu halten. Um MaB 36 und 37 genau in der 
vorgeschriebenen Horizontalebene zu nehmen, kann man vor Abnahme der 
Messung ein Gummiband um den Brustkorb legen. Sargent nimmt ais 
vorderen Punkt einen Punkt auf dem Brustbein in der Hohe der Brustwarzen 
und miBt den Durchmesser senkrecht zur Langsachse der Wirbelsaule. 
(Vgl. MaB 37 a.)

37 a. Gleiches MaB, jedoch im Niyeau des unteren Endes des Corpus sterni. Es wird 
empfohlen, den hinteren Punkt etwas tiefer zu nehmen ais den yorderen, damit der Durch
messer senkrecht zur Tlioraxachse gerichtet ist. Der aus sagittalem und transyersalem 
Brustdurchmesser berechnete Thorakalindex yerandert sich bei In- und Exspiration bei 
yerschiedenen Indiyiduen nicht in gleichsinniger Weise. Siehe unter Umfangen S. 168.

37 (1). Oberer gerader Brustdurchmesser (Tiefe des Brusteingangs): Direktes 
MaB. Geradlinige Entfernung des Ceryicale [c] vom Suprasternale [sst], GroBer Tasterzirkel.

37 (2). Unterer gerader Brustdurchmesser: Direktes MaB. Geradlinige Ent
fernung des unteren Endes des Manubrium sterni von dem in der gleichen Horizontalebene 
gelegenen Dornfortsatz der Brustwirbelsaule. GroBer Tasterzirkel.

37 (3). Sagittaler Durchmesser des Abdomen (Depth of abdomen). Direktes MaB = 
gradlinige Entfernung eines in der Mediansagittal-Ebene direkt iiber dem Nabel gelegenen 
Punktes von einem Punkte der Dornfortsatzlinie der Lendenkurye. Der Durchmesser soli 
senkrecht auf der Achse der Wirbelsaule stehen.

38. Breite zwischen den Brustwarzen (Brustwarzenabstand, 
Mammillardistanz, Breite zwischen den Papillen; diametre bi-mamelonnaire: 
breadth of nipples; Linea intermammillaris): Direktes MaB. Geradlinige 
Entfernung der beiden Thelia [th] voneinander. Stangenzirkel.

39. Breite der Taille (diametre de la taille minimum; breadth of 
waist): Breite im Niveau der starksten Einschnurung der seitlichen Rumpf- 
kontur.

39 (1). Angulus epigastricus. Der Scheitelpunkt des Winkels liegt am 
Unterrand des corpus sterni, die Schenkel liegen an den Rippenbógen 
(Brugsch).

40. GrbBte Breite zwischen den Darmbeinkammen (Becken- 
breite, Cristalbreite, Distantia intercristalis; largeur maximum des hanches, 
diametre bi-iliaque externe; distance between iliac tubercles): Direktes MaB. 
Geradlinige Entfernung der beiden lliocristalia [ic] voneinander. Stangen
zirkel.

Das MaB wird also auBen am Beckenkamm (d. h. am Labium externum 
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der Crista iliaca) gemessen und das Instrument leicht angedriickt. Die 
Messung mit dem Taster ist schwieriger.

41. Breite zwischen den vorderen oberen Darmbeinstacheln 
(Spinalabstand): Direktes MaB. Geradlinige Entfernung der beiden Hio- 
spinalia ant. [is] voneinander. Stangen- oder Tasterzirkel.

Man beachte das S. 141 iiber das Iliospinale Gesagte.
41. (1). Breite zwischen den hinteren oberen Darmbein

stacheln: Direktes MaB. Geradlinige Entfernung der beiden Hiospinalia 
post, [isp] voneinander. Taster- oder Stangenzirkel.

42. Breite zwischen den groBen Rollhiigeln (Trochanterbreite, 
Hiiftbreite; diametre bi-trochanterien; breadth of hips): Direktes MaB 
Geradlinige Entfernung der beiden seitlich am meisten vorragenden Punkte 
der groBen Rollhugel [tro] voneinander. Stangenzirkel.

Das Instrument ist leicht anzudriicken. Die FiiBe sollen geschlossen 
sein und das Gewicht des Kórpers muB auf beiden Beinen ruhen.

42a. GróBte Hiiftbreite. Direktes MaB. Geradlinige Entfernung 
der beiden seitlich am meisten vorragenden Punkte der Oberschenkel von- 
einander. Stangenzirkel.

Das MaB wird ohne Riicksicht auf die Trochanteren an der Stelle der 
gróBten seitlichen Ausladung genommen. Da§ Instrument darf nur leicht 
beriihren. Kórperhaltung wie bei MaB No. 42.

43. Conjugata externa des Beckens (auBerer gerader Becken- 
durchmesser): Direktes MaB. Geradlinige Entfernung des Symphysion [sy] 
vom Lumbale [luj. Tasterzirkel.

43a. Direktes MaB: Geradlinige Entfernung eines in der Mitte zwischen den beiden 
Hiospinalia post, gelegenen Punktes vom Symphysion [sy], Tasterzirkel.

43 (1). Abstand der beiden Darmbeinspitzen voneinander. 
Direktes MaB. Geradlinige Entfernung des rechten Iliospinale ant. [is] vom 
rechten Iliospinale post [isp], Tasterzirkel.

44. Neigungswinkel des Beckens (Neigung der anthropologisclien 
Beckenebene): Durch einfache konstruktive Zeichnung zu gewinnen, indem 
man die Conjugata externa [sy—lu] ais Hypotenuse und die Differenz 
zwischen den MaBen 6 und 20 ais vertikale Kathete beniitzt. Der Neigungs
winkel wird dann gebildet von der Hypotenuse und der sich aus der Kon- 
struktion ergebenden horizontalen Kathete und wird mittels des Trans- 
porteurs abgelesen. Der Winkel kann auch in einer von Prochownie 
(1882, S. 20) durch trigonometrische Berechnung zusammengestellten 
Tabelle direkt nachgeschlagen werden. Da die Beckenneigung sich bei 
Spreizstellung oder bei Rotation der Beinachsen andert, gelten die gefundenen 
Werte nur fiir die sogenannte Normalstellung.

44 (1). Sagittale Beckenneigung (Spinalneigung): Winkel. den 
eine die vordere obere und hintere obere Darmbeinspitze verbindende Gerade 
mit der Horizontalebene bildet. Zu berechnen aus den MaBen 13,22 und 43(1), 
oder direkt abzulesen unter Anwendung des ScHULTiiESSchen Nivellierzirkels 
oder mittels des Tasterzirkels und Ansteck-Goniometers. (S. unter kranio- 
metrischer Technik).

5. Langen- und Breitenmafie der oberen Extremitat (No. 45—52).
Wenn zur Messung der oberen Extremitat nicht die projektivischen, 

sondern die direkten MaBe gewahlt werden, ist vorherige Orientierung iiber 
die MeBpunkte und Bezeichnung derselben mittels des Dermographen 
unerlaBlich.

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. 1. Bd. H
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45. Ganze Armlange rechts (largeur du membre superieur; length 
of upper limb): Direktes MaB. Geradlinige Entfernung des Akromion [a] 
vom Daktylion [da] der hangenden, gestreckten rechten oberen Extremitat. 
Stangenzirkel.

Werden die Komponenten der ganzen Armlange (No. 47, 48 und 49) 
gemessen, so kann man MaB No. 45a auch durch Addition dieser 3 MaBe 
gewinnen.

Die projektivischen und direkten MaBe stimmen natiirlich nie ganz 
uberein, da die Bedingungen der Messungen verschiedene sind (vgl. S. 64 
und 149). Die Armlange an dem nach vorn oder nach der Seite ausgestreckten 
Arm vom Akromion aus zu bestimmen, ist unzulassig, weil bei dieser Haltung 
der Humeruskopf unter das Akromion verlagert wird und das MaB zu kurz 
ausfallt.

45 a. Projektivisches MaB, gewonnen durch Abzug des MaBes 11 vom 
MaB 8.

46. Armlange rechts ohne Hand (Oberarm- plus Unterarmlange): 
Direktes MaB. Geradlinige Entfernung des Akromion [a] vom Stylion [sty]. 
Stangenzirkel.

46 a. Projektivisches MaB, gewonnen durch Abzug des MaBes 10 vom 
MaB 8.

47. Lange des rechten Oberarmes: Direktes MaB. Geradlinige 
Entfernung des Akromion [a] vom Radiale [r]. Stangenzirkel.

47 a. Projektivisches MaB. gewonnen durch Abzug des MaBes 9 vom 
MaB 8.

47b. Direktes MaB. Geradlinige Entfernung des Akromion [a] von dem 
Punkte der starksten seitlichen Vorragung des Epicondylus lateralis humeri. 
Stangenzirkel. Dieses MaB gibt nicht die ganze Armlange.

47 (1). Geradlinige Entfernung des Akromion von der Spitze des Ellenbogens bei stark 
gebeugtem Arm. Stangenzirkel. Der MaBstab muB parallel der Oberarmachse gehalten 
werden. Unzulassiges, nicht vergleichbares MaB. (Sargent nimmt sogar „the top of the 
acromion").

47 (2). Geradlinige Entfernung des Oberrandes des Humeruskopfes vom Unterrand des 
Capitulum humeri. Stangenzirkel.

Ais Ersatz fiir MaB 47 bei Affenleichen, da bei diesen das Akromion keinen geeigneten 
MeBpunkt fiir die Oberarmlange darstellt. Um den Punkt zu markieren, wird eine Nadel 
direkt unterhalb des Akromion in der Art eingestochen, daB sie am Oberrand des Humerus
kopfes anliegt.

48. Lange des rechten Unterarmes (Vorderarmlange): Direktes 
MaB. Geradlinige Entfernung des rechten Radiale [r] vom rechten Stylion 
[sty]. Stangenzirkel.

48 a. Projektivisches MaB, gewonnen durch Abzug des MaBes 10 vom 
MaB 9.

48 (1). Direktes MaB. Geradlinige Entfernung der starksten Vorragung des rechten 
Epicondylus humeri vom rechten Stylion [sty], Stangenzirkel.

48 (2). Lange der Ulna: Direktes MaB. Geradlinige Entfernung des. Endes des 
Olecranon von der Spitze des Processus styloideus ulnae.

48 (3). Lange von Unterarm plus Hand (longueur de la coudee: length of the cubit): 
Direktes MaB. Geradlinige Entfernung der Spitze des Ellenbogens von der Spitze des 
Mittelfingers. Stangenzirkel.

Das MaB wird bei gebeugtem Arm an der Streckseite der Extremitat genommen. 
Es ist aber unzulassig, durch Abzug dieses MaBes von der ganzen Armlange die Humeruslange 
zu berechnen (Topinard) oder dasselbe gar der Armlange gleichzusetzen (Manouvrier). 
Eine anniihernde Lange des Unterarmes, d. h. der Ulna, erhalt man durch Abzug der 
Handlange von dem MaBe 48 (3).
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49. Lange der rechten Hand: Direktes MaB. Geradlinige Ent
fernung des Mittelpunktes einer die beiden Stylia [sty] des rechten Unter- 
annes verbindenden Linie vom Daktylion [daj des Mittelfingers. Stangen
zirkel.
M B^IO Pr°jektivisches MaB’ gewonnen durch Abzug des MaBes 11 vom

Fig. 68. Messung der Lange des rechten Oberarmes (MaB No. 47).

49 b. Geradlinige Entfernung der Mitte des Processus styloideus ulnae von der 
Spitze des Mittelfingers. Der MeBpunkt soli der proximalen Falte entsprechen, die beim 
Auswartsbiegen der Hand an dieser Stelle entsteht. Stangenzirkel. Das MaB lauft schief iiber 
den Handriicken und ist daher ganz unbrauehbar.

49c. Direktes MaB: Geradlinige Entfernung der Articulatio radiocarpea vom Dak
tylion. Stangenzirkel.

Das MaB soli am Handriicken genommen und die Gelenkfuge, die an der Spitze des 
Winkels zwischen Handriicken und Unterarm gelegen ist, bei Dorsalflexion bestimmt werden. 
Die so gemessene Handlange ist gróBer, ais die nach No. 49 und 49 a gewonnene, da das

11*
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Handskelet proximal iiber das Niveau des Proc, styloid. rad. hinausragt. Sehr unbe- 
stimmtes MaB, da die Articulatio nur seiten zu palpieren ist und auBerdem nicht transversal, 
sondern in einem konvexen Bogen verlauft.

49d. Direktes MaB: Geradlinige Entfernung des Mittelpunktes der unteren Hand- 
gelenkfalte am proximalen Ende der Palma vom Daktylion. Stangenzirkel.

50. Lange des rechten Handriickens: Direktes MaB. Geradlinige 
Entfernung einer die beiden Stylia [sty] des rechten Unterarnres verbindenden 
Geraden vom Phalangion [ph III], d. h. von der Mitte der Articulatio meta- 
carpophalangea des Mittelfingers. Stangenzirkel.

51. Lange des rechten Mittelfingers (longueur du medius): 
Direktes MaB. Geradlinige Entfernung des Phalangion [ph] des Mittelfingers 
der rechten Hand vom Daktylion [da] des gleichen Fingers. Stangenzirkel 
oder Gleitzirkel.

An dem Handrucken (auf der Streckseite) bei gestreckter Hand zu messen 
Bei gebeugter Hand, sowie bei Ulnar- und Radialflexion ergeben sich ganz 
andere Mafie.

51 (1). Lange des rechten Daumens: Direktes MaB. Geradlinige 
Entfernung des Phalangion des Daumens [ph I] der rechten Hand vom 
Daktylion des gleichen Fingers [da]. Stangen- oder Gleitzirkel. An der 
Streckseite zu messen.

Es kónnen natiirlich in gleicher Weise auch die iibrigen Finger beider 
Hande gemessen werden. Morphologisch unrichtig sind alle Fingerlangen, 
bei welchen die Kbpfchen der Metatarsalia mitgemessen werden, wie dies 
bei Abnahme des MaBes bei rechtwinkliger Beugung der Finger im Metacar- 
pophalangealgelenk der Fali ist. Die Fingerlangen kónnen auch, allerdings 
mit noch geringerer Genauigkeit, in den Spaltraumen gemessen werden, 
doch mufi man in diesem Falle genau angeben, von welchem Spaltraum aus 
die Messung des einzelnen Fingers yorgenommen wurde. Ein Vergleich der 
so gemessenen Fingerlangen mit den Fingerlangen No. 51 orientiert iiber die 
Ausbildung der sogenannten Schwimmhautfalten.

52. Breite der gestreckten rechten Hand: Direktes MaB. 
Geradlinige Entfernung des Metacarpale radiale [mr] vom Metacarpale 
ulnare [mu] bei gestreckten Fingern iiber dem Handrucken gemessen. 
Stangen- oder Gleitzirkel.

52 a. Gleiches MaB, jedoch bei geballter Faust.
52 (1). Breite des rechten Handgelenkes: Direktes MaB an der 

schmalsten Stelle der Hand, direkt oberhalb des Gelenkes.
52 (2). Breite der Handwurzel. Infolge der Weichteilauflagerung 

ein ziemlich unsicheres MaB. Man erhalt die konstantesten Werte, wenn 
man bei horizontal gehaltenem Unterarm die Hand stark beugt und schlaff 
nach abwarts hangen laBt. Dann mifit man mittels des Gleitzirkels von dem 
tiefsten Punkt unterhalb des Processus styloideus ulnae bis zum ent- 
sprechenden tiefsten Punkt unterhalb des Processus styloideus radii, der 
zwischen der Endsehne des M. extensor pollicis longus und des M. abductor 
pollicis longus, bezw. des M. extensor pollicis brevis gelegen ist.

Zur Beurteilung des Knochenbaues sind wichtig:
52 (3). Breite der unteren Humerusepipliyse (falschlich Breite 

des Ellenbogengelenkes): Geradlinige Entfernung der beiden am meisten 
vorragenden Punkte des Epicondylus med. und lat. yoneinander. Bei 
mageren, muskelschwachen Indiyiduen kann eventuell bei hangendem 
supiniertem Arm mit dem Gleitzirkel gemessen werden. Bei muskelstarken 
Indiyiduen yerschwindet aber der MeBpunkt des Epicondylus lateralis hinter 



A. Somatometrische Technik. 165

dem M. brachioradialis und man muB infolgedessen den Arm beugen lassen 
oder bei hangendem Arm den Tasterzirkel yerwenden.

52 (4). Untere Radio-Ulnar-Breite (falschlich Breite des Hand- 
gelenkes): Direktes MaB. GróBte Breite zwischen den beiden seitlich am 
meisten yorragenden Stellen oberhalb (proximalwarts) der Processus styloidei 
ulnae et radii. Das MaB wird am besten von der Dorsalseite her mit dem 
Gleitzirkel genommen. Es yerlauft nicht genau rechtwinklig, sondern etwas 
schief zur Langsachse des Unterarms.

Samtliche MaBe der Hand kónnen auch an der UmriBzeichnung (vgl. 
S. 49) genommen werden (Topinard, Mugnier 1888).

Anhangsweise sei noch die Messung des Armwinkels, d. h. des Winkels, 
den Ober- und Unterarm miteinander bilden, erwahnt. Gemessen wird bei 
yollstandig gestrecktem Arme bei Supination des Vorderarms, am besten 
mit dem von Nagel (1907, S. 319) konstruierten Instrumente, das aus zwei 
Hebelarmen und einer mit Gradeinteilung versehenen kreisrunden Scheibe 
besteht. Dasselbe wird so an die Yorderseite des Armes angelegt, daB die 
Mitte der Scheibe (Drehungsachse der beiden Schenkel) in die Mitte der 
Gelenkbeuge des Ellenbogengelenks zu liegen kommt. Auf der Scheibe wird 
der Winkel abgelesen.

8. Langen- und BreitenmaCe der unteren Extremitat (No. 53—60).
53. Ganze Beinlange rechts: Projektivisches MaB gewonnen aus 

MaB 13 — n. n yariiert nach demAlter, bezw. der KórpergróBe, von welchem 
bei ausgewachsenen Individuen im Mittel 40 mm abzuziehen sind.

Poch (1916) bringt auch die KórpergróBe in Anrechnung und empfiehlt 
folgende Berechnung:

Symphysenhóhe +

Fiir die yerschiedenen KórpergróBenstufen ergeben sich danach folgende 
Werte zur Addition:

KórpergróBe 1391—1437 30 mm
1438—1484 31
1485—1532 32
1533—1579 33
1580—1626 34
1627—1673 35

KórpergróBe 1674—1720
1721—1767
1768—1814
1815—1862
1863—1909

36 mm
37 „
38 „
39 „
40 „

Fiir yerschiedene KórpergróBen und bei wachsenden Indiyiduen 
empfehlen sich die folgenden Abziige:

bei einer KórpergróBe bis zu 130 = 15 mm
von 131—150 = 20 „
„ 151—165 = 30 „
„ 166—175 = 40 „
„ 176— x = 50 „

Einige Autoren nehmen die Hóhe der Spina iliaca iiber dem Boden 
(MaB 13, S. 140) einfach ais Beinlange.

53 (1). Gewonnen aus MaB 6 (Symphysenhóhe), zu welchem im Mittel 
35 mm hinzugezahlt werden.

Topinard empfiehlt die Addition von 43 mm, wahrend andere Autoren 
auch die Symphysenhóhe einfach gleich der Beinlange setzen. Mollison 
(1912) gibt, nach Messungen an Skeleten yerschiedener Rassen, vorwiegend 
Australiern, die absolute Hóhendifferenz zwischen Symphysion und Kuppe 
des Femurkopfes mit 38,1 mm (19—54 mm), diejenige zwischen Iliospinale 
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und Kuppe des Femurkopfes ndt 33,8 mm (18—52 mm) an. Die individuellen 
Verschiedenheiten sind hauptsachlich durch die wechselnde Neigung und 
Form der Beckenschaufeln und die Form der Gelenkpfanne bedingt.

53 (2). Gewonnen aus MaB 14 (Trochanterhóhe), zu welchem 23 mm 
hinzugezahlt werden.

53 (3). Gewonnen aus MaB 6 (1) (Perineum), zu welchem 90 mm hinzu- 
zuzahlen sind.

53 (4). Gewonnen durch Abzug des MaBes 23 (Stammlange) vom MaB 1 (KorpergroBe). 
Durchaus ungeeignetes MaB, da hier die Tubera die obere Grenze des Beines bilden; 

vgl. auBerdem die Bemerkungen bei Stammlange S. 156.
54. Beinlange rechts ohne FuB (Lange von Ober- plus Unter- 

schenkel): Projektivisches MaB, gewonnen durch Abzug des MaBes 16 vom 
Mafie 13. Der gefundene Wert ist dann noch um 4 Proz. zu verringern, 
um die wahrscheinliche Beinlange zu erhalten.

54a. Projektivisches MaB, gewonnen durch Abzug des MaBes 16 vom MaB 6. Zu dem 
gefundenen Betrag sind noch 5 Proz. der Lange zu addieren.

55. Lange des rechten Oberschenkels (length of thigh): Pro- 
jektivisches MaB, gewonnen durch Abzug des MaBes 15 vom MaB 13. Von 
der gefundenen Zahl sind noch 7 Proz. derselben abzuziehen. Dieses MaB 
entspricht der Lange des Femur, die fiir das aufrecht stehende Indiyiduum 
natiirlich ist (nach Mollison, 1912).

55a. Direktes MaB: Geradlinige Entfernung des Iliospinale [is] vom 
Tibiale [ti] abziiglich 40 mm. Stangenzirkel. Dieses MaB ist notwendiger- 
weise gróBer ais MaB 55.

55b. Direktes MaB: Projektiyische Entfernung des rechten Iliospinale vom Unterrand 
der Patella. Statt des Unterrandes ist auch gelegentlich der Oberrand oder die Mitte der 
Patella ais MeBpunkt gewahlt worden.

Diese beiden MeBpunkte sind zu yerwerfen, denn sie liegen indiyiduell yerschieden zur 
Kniegelenkfuge und kónnen durch Kontraktion des Muskels willkiirlich und unwillkiirlich 
yerandert werden.

55 c. Projektivisches MaB, gewonnen durch Abzug des MaBes 15 vom 
Mafie 6. Zu dem gefundenen Wert sind noch 10 Proz. desselben zu addieren.

55 (1). Direktes MaB: Geradlinige Entfernung des oberen Endes des 
groBen Trochanters [tr] vom Oberrand der Tibia, an der Aufienseite des 
Kniegelenkes gemessen. Stangenzirkel. Der Stab des Instrumentes ist der 
Langsachse des Oberschenkels parallel zu halten.

55 (la). Direktes MaB: Entfernung der Spitze des groBen Trochanters [tr] von der 
Tuberositas des Epicondylus lateralis femoris. Stangenzirkel. Dieses MaB gibt nicht die 
wahre Knochenlange.

55 (lb). Geradlinige Entfernung der Spitze des Trochanter major [tr] vom Oberrand 
der Patella. Ungeeignetes MaB, da die Patella in ihrer Lagę yariabel ist.

Ganz schlecht ist das MaB der Entfernung des Tuber ossis ischii vom FuBboden in 
knieender Stellung.

56. Lange des rechten Unterschenkels (length of the leg): 
Projektivisches MaB, gewonnen durch Abzug des MaBes 16 vom Mafie 15.

56a. Direktes MaB: Geradlinige Entfernung des rechten Tibiale [ti] 
vom rechten Sphyrion [sph], Stangenzirkel.

56 (1). Geradlinige Entfernung der Kniegelenkspalte (Aufienseite) 
von der aufiersten Spitze des Malleolus lateralis.

56 (la). Direktes MaB: Geradlinige Entfernung der Tuberositas des 
Epicondylus lateralis femoris von der Spitze des Malleolus lateralis. Stangen
zirkel.

56 (lb). Geradlinige Entfernung des Oberrandes der Patella von der Spitze des 
Malleolus lateralis. Stangenzirkel. Ganz ungeeignetes MaB.
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56 (2). Gewonnen durch Abzug des MaBes 16 von der aus Mafi 26 berechneten Knie- 
hbhe.

57. Kniehóhe: Abstand des Oberrandes des Kniees bezw. des Oberschenkels von der 
FuBsohle. Die untere Extremitat wird rechtwinklig gebeugt und der FuB auf einen Hocker 
von ca. 20 cm Hóhe aufgestellt.

Ganz ungeeignetes MaB.
57 a. Abstand der Unterseite des gebeugten Beines in der Kniekehle. Das Bein wird 

rechtwinkelig gebeugt und auf einen Hocker aufgestellt. Der Querarm eines Schiebers wird 
fest an die Sehnen der Kniekehlen angepreBt und die Hóhe von der Flachę des Hockers 
abgelesen (Sargent). Ungenau.

58. Lange des belasteten rechten FuBes (longueur totale du 
pied): Direktes MaB. Geradlinige Entfernung des Pternion [pte] vom 
Akropodion [ap]. Stangenzirkel.

Die Stange des Instrumentes muB mit dem medialen FuBrand parallel 
laufen. Man achte darauf, daB das Kórpergewicht auf den rechten FuB 
iibertragen ist, was durch Zuriickstellen des linken FuBes erleichtert wird.

58 (1). Vordere FuBlange (longueur premalleolaire du pied): Pro- 
jektivische Entfernung der Spitze der langsten Zehe von einer Senkrechten, 
die von der Spitze des Malleolus internus gefallt wird. Stangenzirkel.

58 (2). Lange der Ferse, gewonnen durch Abzug der vorderen 
FuBlange, MaB 58 (1), von der ganzen FuBlange, MaB 58.

59. Breite des belasteten rechten FuBes: Direktes MaB. Gerad
linige Entfernung des Metatarsale mediale [mtm] vom Metatarsale laterale 
[mtl] bei belastetem FuB quer iiber den FuBriicken gemessen. Stangenzirkel.

Stets iiber die distalen Enden der Metatarsalia zu messen, nicht an der 
vorragendsten Stelle der Seitenkontur, da diese wesentlich weiter nach hinten 
liegen kann

59 (1). Hintere Breite des belasteten rechten FuBes: Abstand 
des Processus styloideus metatarsi V von der Tuberositas ossis navicularis. 
Die Linie verlauft also schief zur Langsachse und geneigt zum Horizont. 
Gleitzirkel.

FuBmaBe, die an dem frei gehobenen FuB genommen werden, sind 
wesentlich kleiner, weil am belasteten FuB eine Verschiebung im FuBskelet 
und ein Hinausdrangen des an der Sohle gelegenen Fettpolsters eine Ver- 
breiterung des FuBes zur Folgę hat. Samtliche FuBmaBe lassen sich auch 
an UmriBzeichnungen (vgl. S. 49) nehmen. Man markiert an denselben die 
Lagę der Malleoli und tragt nachtraglich die FuBachse ein, die die Breite 
halbiert und fast immer in das Interstitium II und III fallt. Die innere 
FuBkontur ist bei hohem FuBgewólbe schwer genau zu zeichnen.

60. Hóhe des rechten FuBes, entspricht dem MaB 16.

7. Umfange (No. 61—70).
61. Umfang der Brust bei ruhigem Atmen (Brustumfang 

wahrend der Atempause oder in sogenannter Normalstellung; perimetre ou 
circonference thoraciąue; perimetre axillaire (Unification des procedes de 
mensurations), girth of chest.

Von den verschiedenen Methoden (Guttmann, 1925, Kohlrausch u. a.) 
den Brustumfang zu messen, sei diejenige empfohlen, bei welcher das Band
maB hinten direkt unter den unteren Schulterblattwinkeln seitlich hoch 
in der Achselhóhle und vorn genau oberhalb der Mamillen iiber die Warzen- 
hófe verlauft. Beim Anlegen des BandmaBes sollen die Arme des zu Messenden 
nur so weit, daB man eben das BandmaB unter denAchselhóhlendurchziehen 
kann, aber nicht bis zur Horizontalen gehoben werden und wahrend der 
Messung selbst lose herabhangen. Im weiblichen Geschlecht muB bei starker 



168 Somatologie.

ausgebildeter und nicht gesenkter Mamma das BandmaB etwas hóher 
angelegt werden; es ist daher vorteilhaft, noch ein zweites MaB direkt unter 
den Mammae, ungefahr in der Hóhe der Basis des Processus xiphoideus, 
horizontal um den Thorax zu nehmen. Dieses MaB, auch bei Inspiration 
und Exspiration festgestellt, orientiert uns iiber die Flankenatmung. 
(Martin, 1925). Die Kórperhaltung des zu messenden Indiyiduum mufi 
dabei eine durchaus zwanglose sein.

61a. Brustumfang bei Inspiration: Gleiche Technik wie eben. 
Man laBt das Indiyiduum bei normaler Kórperhaltung so tief ais móglich 
einatmen, wobei die BandmaBenden ganz locker zu halten sind, damit sie 
sich gegeneinander verschieben kónnen und notiert den hóchsten erreichten 
Wert.

61 b. Brustumfang bei Exspiration: Gleiche Technik wie eben. 
Um den Umfang der Brust bei gróBtmóglichster Exspiration zu finden, 
laBt man das Indiyiduum, ohne die Lagę des BandmaBes zu yerandern, 
tief d. h. forciert ausatmen und notiert den kleinsten gefundcnen Wert. 
Ein extremes Vorwartsneigen der Schultern ist zu vermeiden.

ManmuB fur die MaBe 61 a und 61 b das Aus- und Einatmen mehrere Małe ausfiihren 
lassen und notiere die Werte erst, wenn die Zahlen konstant bleiben.. Manche Autoren messen 
ohne Riicksicht auf Mesosternale und Brustwarzen móglichst hoch in den Achselhóhlen 
(Guttmann, 1925), von anderen wieder wird die Hóhe des Processus xiphoideus empfohlen 
(Unification des procedes de mensurations). Zur Messung wird auch die Hóhe der
9. Rippe unterhalb des unteren Schulterblattwinkels, ungefahr 5 cm unterhalb der 
Brustwarze, bei der Frau also am Unterrand der Brust, vorgeschlagen (Sargent). Bei der 
Messung der In- und Exspiration wird das gleiche empfohlen.

Die Thoraxform yerandert sich bei starker Inspiration nicht gleichsinnig bei allen 
Individuen. Im allgemeinen findet eine VergróBerung des sagittalen, in vielen Fallen aber 
auch eine solche des transversalen Durchmessers statt. Dies hangt mit den yerschiedenen 
Atmungstypen, die wieder durch mannigfache Faktoren bedingt sind, zusammen (Scheidt).

Exkursionsbreite oder Atmungsspielraum: Die Differenz 
zwischen maximaler Inspiration und tiefster Exspiration (MaB 61 a minus 61 b) 
wird praktisch ais Exkursionsbreite oder Atmungsspielraum bezeichnet. 
Sie ist der zahlenmaBige Ausdruck fiir die mechanische Atmungsfunktion. 
(Vgl. hierzu Thorakalindex, Prozentualen Brustumfang und Respirations- 
index)x).

Die bei den militarischen Aushebungen iibliche Art, den Brustumfang 
mit seitwarts horizontal ausgestreckten Armen zu messen, hat den Vorteil, 
daB die unteren Schulterblattwinkel hóher stehen, aber den Nachteil, daB die 
bei abduziertem Arm stark vorspringenden, vom M. pectoralis major und 
latissimus dorsi gebildeten Wandungen der Achselhóhle mitgemessen werden. 
(Martin, 1925).

61 (1). Vorderer Brustbogen: BogenmaB. Entfernung der Mitte 
der Achselgegend der einen Seite von dem entsprechenden Punkt der anderen 
Seite, im Niveau oberhalb der Brustwarzen horizontal langs der Yorderseite 
der Brust gemessen. BandmaB.

61 (2). Seitlicher Brustbogen: BogenmaB. Von der Mittellinie 
des Brustbeins zur Wirbelsaule horizontal in der Hóhe oberhalb der Brust
warzen langs einer Seitenwand der Brust. BandmaB.

62. Kleinster Umfang oberhalb der Hiifte (Taillenumfang; 
circonference de la ceinture; girth of waist): Umfang des Abdomen im

1) Zur Feststellung der Vitalkapazitat der Lunge bedient man sich des be- 
kannten Spirometers von Hutchinson, das im Prinzip aus einer Gasometerglocke besteht, 
die iiber Wasser im Gleichgewicht aufgehangt und dazu bestimmt ist, die ausgeatmete 
Luft aufzunehmen. (Vergl. dazu Martin, 1925.)
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Niveau der ani meisten eingezogenen Punkte der Seitenkontur des Kórpers 
(zwischen Rippenbogen und Darmbeinkamm). BandmaB.

Man legt das BandmaB wie beim Brustumfang an der angegebenen Stelle 
horizontal um das Abdomen und notiert die Mittelzahl des durch die Abdo- 
minalatmung bedingten maximalen und minimalen Wertes des Umfanges.

62 (1). Umfang in der Hohe des Nabels (Bauchumfang): Das 
BandmaB wird an der angegebenen Stelle horizontal um das Abdomen gelegt.

63. Umfang des Halses: Umfang direkt unterhalb des Kehlkopfes 
Das BandmaB wird an der angegebenen Stelle horizontal um den Hals gelegt.

64. Umfang des Beckens (girth of hips): Das BandmaB wird hinten 
iiber das Lumbale, dann langs der Darmbeinkamme bis zu den vorderen 
Darmbeinstacheln und quer iiber die yordere Bauchwand gefiihrt. Die 
Messung in der Mitte zwischen Trochanter und Darmbeinkamm gibt einen zu 
kleinen Umfang.

64 (1). Umfang der Hiifte (girth of hips nach Sargent). Das 
BandmaB wird iiber die Regio pubica, die Trochanteren und die grófite Aus- 
ladung des GesaBes gefiihrt. Das MaB ist bei geschlossenen FiiBen (und 
durchgedriickten Knieen) zu nehmen.

65. GróBter Umfang des rechten Oberarmes (circonference 
bras bicipitale; girth of upper arm): Das BandmaB wird an der Stelle der 
starksten Vorwólbung des M. biceps horizontal um den hangenden 
Arm gelegt. Einige Autoren messen bei horizontal ausgestrecktem Arm, 
andere in der Mitte des Oberarmes ohne Riicksicht auf die Muskulatur. 
Der Muskel darf nicht kontrahiert werden.

65 (1). Gleiches MaB, jedoch bei stark gebeugtem Arm, d. h. bei móg- 
lichster Kontraktion des M. biceps. Der Ellbogen ist dabei nach auBen 
gerichtet (Sargent).

65 (2). Kleinster Umfang des Oberarmes (circonference bras minima 
ou sus-condylien): Kleinster Umfang, wo er sich findet.

65 (3). Umfang des Ellenbogens. (Girth of elbow nach Sargent): 
Das BandmaB wird iiber den Condylus internus humeri gefiihrt bei ent- 
spannter Unterarmmuskulatur.

65(4) Umfang des Ellenbogen-Gelenks. Gestreckt und gebeugt ais 
Kriterium fiir die kórperliche Beschaffenheit des Indiyiduum. (Guttmann, 
1925).

66. GróBter Umfang des rechten Unterarmes (Unterarm- 
umfang, girth of forearm, Sargent): Das BandmaB wird an der Stelle der 
starksten Ausladung wenig unterhalb des Ellenbogengelenkes horizontal um 
den hangenden Arm gelegt. Die Hand soli gestreckt und nicht zur Faust 
geballt werden. Einige Autoren messen auch oberhalb des Condylus internus 
humeri.

67. Kleinster Umfang des rechten Unterarmes (circonference 
minima de l’avant-bras ou poignet; girth of wrist): Das BandmaB wird 
proximalwarts der Knócheł iiber die schwachste Stelle des Unterarmes gelegt. 
Einige Autoren messen statt dessen distalwarts des Unterarmes zwischen 
Processus styloidei und Hand. Die Muskeln des Unterarmes bleiben erschlafft.

68. GróBter Umfang des rechten Oberschenkels (circonference 
cuisse maxima; girth of thigh): Das BandmaB wird bei leicht gespreizten 
Beinen (die Fersen ca. 5—10 cm yoneinander entfernt), an der Stelle der 
starksten medialen Ausladung der Muskulatur unterhalb der Nates, nicht 
in die Glutaalfalte selbst, horizontal um den rechten Oberschenkel gelegt. 
Da man sich hiiten muB, mit dem BandmaB die Geschlechtsteile zu beriiłiren, 
stellt sich der Beobachter am besten auf die rechte Seite des zu messenden 
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Individuum, legt das BandmaB zuerst locker in der Kniegegend um die 
Extremitat und fiihrt es dann langsam nach oben bis auf die Stelle, an 
welcher der Umfang zu nehmen ist. Man achte auch darauf, daB das BandmaB 
senkrecht zur Achse der Extremitat gerichtet ist.

68a. Gleiches MaB, jedoch direkt unter den Nates in der Glutaalfalte. 
Beide Beine gleichmaBig belastet, aber ungefahr 15 cm Fersendistanz 
(Sargent).

68 (1). Mittlerer Umfang des rechten Oberschenkels: Das 
BandmaB wird in der Mitte des Oberschenkels „halbwegs zwischen Becken 
und Knie“ herumgelegt. In der Mitte zwischen Trochanter major und 
Kniegelenkspalte (Herxheimer, 1921). Ungenaues MaB.

68 (2). Kleinster Umfang des rechten Oberschenkels (circon
ference sus-condylien): Das BandmaB wird an der schwachsten Stelle des 
Oberschenkels oberhalb des Kniegelenkes, d. h. der Patella, um die Extremitat 
gelegt.

68 (3). Umfang des rechten Knies (girth of knee, Sargent): 
Das BandmaB wird genau iiber die Mitte der Patella um die Extremitat gelegt.

68 (4). Epikondylen-Breite des rechten Oberschenkels (falsch- 
lich Breite des Kniegelenkes): Direktes MaB. GróBte Breite in der Hóhe der 
Epikondylen des Femur. Gleitzirkel. Ein durch wechselnde Entwicklung des 
Unterhautfettes recht unsicheres MaB.

69. GróBter Umfang des rechten Unterschenkels (Waden- 
umfang; circonference jambe maxima ou mollet; girth of the calf): Das 
BandmaB wird an der Stelle der starksten Ausladung der Wadenmuskulatur 
horizontal um den Unterschenkel gelegt. Stellung des zu messenden Indivi- 
duum und des Beobachters wie bei MaB 68. Da die M. gastrocnemii sehr ver- 
schieden hoch liegen kónnen, ist es auch interessant, die senkrechte Entfer
nung der Ebene vom Boden, in der das MaB genommen wurde, festzustellen.

70. Kleinster Umfang des rechten Unterschenkels (Knóchel- 
umfang; circonference de la jambe sus-malleolaire; girth of ancie): Dieser 
kleinste Umfang ist gewóhnlich direkt iiber den FuBknócheln gelegen. an 
welcher Stelle das BandmaB horizontal um den Unterschenkel gelegt werden 
muB.

70 (1). Umfang des FuBes (girth of instep): Das BandmaB wird 
rechtwinklig zum Verlauf des FuBriickens so um den FuB gelegt, daB es an der 
Sohlenflache die Entfernung GroBzehenspitze — Fersenpunkt halbiert. 
BandmaB. (Sargent).

Samtliche Umfange der Extremitaten kónnen natiirlich beiderseits 
gemessen werden, speziell wenn es sich darum handelt, die Frage der Asym
metrie zu priifen.

8. Gewicht [No. 71 und 71 (1)].
71. Kórpergewicht: Das Gewicht ist durch eine gute Wagę mit einer 

Genauigkeit von 50 g festzustellen (vgl. S. 135). In das Beobachtungsblatt 
eingetragen wird nur das Gewicht des nackten Kórpers und zwar in Gramm, 
unter Weglassung der zwei letzten Dezimalen, also: 53,6 = 53,600 g. Wissen- 
schaftlichen Wert haben nur Nacktgewichte. Durchschnittsgewichte fiir 
Kleider sind im Prinzip unbrauchbar. Rautmann (1921, S. 20) fand bei 
Sóldaten einen Unterschied zwischen Nacktgewicht und Gewicht in Uniform 
(in Stiefel, Hose und Rock, ohne Miitze und Koppel), zwischen 3,0 und 8,0 kg. 
Reiri rechnerisch ergibt sich daraus ein Durchschnitt von 6,08 kg, der aber 
wie die groBe Variabilitat zeigt, praktisch nicht verwertbar ist. Ist eine 
Wagung des nackten Individuum nicht móglich, so muB von dem fest- 
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gestellten Gewicht ein approxńnativer Wert fiir die Kleider in Abzug gebracht 
werden.

Das Kleidergewicht (ohne Hut) von Mannern im mittleren Europa 
betragt im Durchschnitt 4500 g im Winter, 3800 g im Sommer, von Frauen 
4000 g im Winter, 3000 g im Sommer. Man wird aber diese Zahlen je nach 
Umstanden etwas modifizieren miissen, da Verschiedenheiten im Kleider
gewicht je nach den klimatischen Verhaltnissen, der KorpergroBe und der 
sozialen Stellung bestehen. Oeder (1909) gibt aus je 50 Wagungen folgende 
Durchschnitte fiir volle Hauskleidung an:

Sommer Winter
Manner 3992 4500
Frauen 4146 4682

In der Praxis zieht er zur Gewinnung des Nacktgewichtes von dem in 
Hauskleidern gewogenen Mamie 5,0 kg, der Frau 4,5 kg ab.

Fiir Kinder gelten nach Schmid-Monnard (1900) die folgenden Zahlen x). 
Das Kleidergewicht betragt:
bei 3—6 jahr. Knaben 1/1,—1/26 des Kórpergewichtes = 6 Proz. des Kórpergew.

1) Die von Quetelet, Kottelmann, Bowditsch und Engelspekgee berechneten 
Durchschnittskleidergewichte weichen yon den obigen nur um geringe Betrage ab.

„ 3—6 „ Madchen „ = 7 „ »
„ 7—14 „ Knaben 1ha—1/ls „ „ =8 „ „
„ 7—14 „ Madchen „ = 7% ,, „

Einzelne Kleidungsstiicke wiegen: Knabenhemd 100 g, Knabenhemd 
plus Striimpfe 300 g, Rock und Hemd eines Madchens 500 g, Schuhwerk von 
6jahrigen Kindern 600 g, Halbschuhe alterer Kinder 350 g, Stiefel alterer 
Kinder 700 g. Diese Zahlen sind natiirlich nur bei Durchschnittsrechnungen 
giiltig.

Bei Wagungen jeder Art ist genau auf die naheren Umstande (Tageszeit, 
Nahrungsaufnahme, Darmentleerung usw.) Riicksicht zu nehmen. Infolge 
der Gewichtssteigerung innerhalb eines Tages diirfen sowohl bei wiederholten 
Wagungen Einzelner ais auch bei Massenvergleichen nur Gewichte gleicher 
Tageszeit yerwendet werden. (Friihmorgengewicht, Niichterngewicht) diirfen 
nie mit Gewichten, die nach einer gróBeren Mahlzeit festgestellt wurden, 
yerglichen werden. Oeder yerwendet zur Berechnung des lndex ponderis 
das hóchste Tageskórpergewicht, d. h. das Hóchstfiillungsgewicht nach 
der letzten Hauptmahlzeit gewonnen. Man wagę immer unter gleichen 
Bedingungen. Gleiche Kórpergewichte kónnen sehr ungleichwertig sein, da 
die einzelnen Bestandteile, die das Kórpergewicht bedingen (Knochengeriist, 
Kórperfett, Muskulatur, Fiillungszustand der Hohlraume), sowohl bei 
yerschiedenen Menschen ais auch zeitlich beim einzelnen Indiyiduum erheblich 
schwanken.

Bei Wagungen neugeborener ausgetragener Kinder ist neben dem Ge- 
schlecht stets zu beriicksichtigen, ob das Kind erstgeboren ist oder aus welcher 
spateren (zweiten, dritten, yierten usw.) Geburt es heryorging. Brauchbare 
Durchschnittsgewichte kónnen nur unter Beriicksichtigung dieser Daten 
und aus groBem Materiał (2000—3000 Wagungen) gewonnen werden (Hei- 
berg). Zu yergleichen sind nur Durchschnittsgewichte von Indiyiduen 
gleicher Ernahrungsstufe (Oeder).

Eine Berechnung des Gewichtes aus dem Perimeter des ganzen Kórpers 
(gewonnen durch Addition mehrerer Umfange) fiir Erwachsene hat Kupri- 
janow (1891) angegeben.
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71 (1). Spezifisches Kórpergewicht: Das spezifische Gewicht 
des Lebenden kann nur mittels einer hydrostatischen Wagę festgestellt 
werden. (Vgl. Mieś, 1898).

9. Kbrperproportionen und Indices.
Zum Vergleich der Kórperdimensionen zweier oder mehrerer Individuen 

oder Gruppen ist die Berechnung von Proportionen bezw. Indices notwendig. 
Bei Berechnung aller Verhaltniszahlen ist die Benutzung eines Rechenschie- 
bers vorteilhaft. Uber alle Rechenmaschinen vergleiche auch S. 73 ff. Samtliche 
KórpermaBe kónnen im Verhaltnis zur KórpergróBe (MaB 1) oder besser 
noch zur Rumpflange (Lange der vorderen Rumpfwand, MaB 27) ausgedriickt 
werden. Der Versuch, statt der prozentualen Werte die Kórperlange in 360 
Teile zu teilen und einen sogenannten „somatischen Koeffizienten“ zu 
berechnen (Camerano, Paravicini) bedeutet nur eine Komplikation des 
bisherigen Verfahrens.

Die Berechnung erfolgt nach den Formeln: 
T , __ gewahltes KórpermaB x 100

11 eX KórpergróBe [1]
und

55

Index — gewahltes KórpermaB X 100 
Lange der vorderen Rumpfwand [27] 

Am haufigsten berechnet werden:
Lange der vorderen Rumpfwand zur KórpergróBe

„ „ Spannweite „ „
„ „ ganzen oberen Extremitat zur KórpergróBe
„ von Oberarm + Unterarm „ „

Oberarmes „ „
Unterarmes „ „
Hand
ganzen unteren Extremitat „ „
Oberschenkels -|- Unterschenkel zur KórpergróBe 
Oberschenkels „ „
Unterschenkels „ „
FuBes „ „

Breite zwischen den Akromien „ „
„ „ „ Brustwarzen „ „
„ zwischen den Darmbeinstacheln „ „
„ „ Darmbeinkammen „ „

Umfang der Brust „ „
Diverse Umfange der Extremitaten „ ,,
Da aber in die KórpergróBe ais komplexes MaB auch die Kopfhóhe und 

vor allem die Lange der unteren Extremitat ais Komponenten eingehen, 
so empfiehlt es sich, auch die wichtigsten KórpermaBe in ihrem Verhaltnis zur 
Rumpflange kennen zu lernen. Dies ist besonders dann wichtig, wenn es sich 
um einen Vergleich und ein Studium der Extremitatenlangen und um die 
Entwicklung der einzelnen Rumpfabschnitte handelt. Es sind daher haupt- 
sachlich zu berechnen:

Ganze Armlange zur Lange der vorderen Rumpfwand
Ober- Unterarmlange zur Lange der vorderen Rumpfwand 
Oberarmlange zur Lange der vorderen Rumpfwand 
Unterarmlange „ „
Handlange
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Ganze Beinlange zur Lange der vorderen Rumpfwand
Ober- Unterschenkellange zur Lange der vorderen Rumpfwand 
Oberschenkellange zur Lange der vorderen Rumpfwand 
Unterschenkellange „ „ „ „ „
FuBlange zur Lange der vorderen Rumpfwand
Breite zwischen den Akromien zur Lange der vorderen Rumpfwand 
Breite zwischen den Darmbeinkammen zur Lange der vord. Rumpfwand 
Breite zwischen den Brustwarzen zur Lange der vord. Rumpfwand 
Mammillo-Jugularabstand „ „ „ „ „
Nabel-Jugularabstand „ „ „ „ „
Ferner werden die einzelnen Abschnitte der Extremitaten im Ver- 

haltnis zur ganzen Extremitatenlange, diese gleich 100 gesetzt, ausge- 
driickt, also:

Oberarmlange, Unterarmlange und Handlange je im Verhaltnis zur 
ganzen Armlange,

Oberschenkellange, Unterschenkellange und FuBhóhe je im}Verhaltnis 
zur ganzen Beinlange.

Auch die verschiedenen HóhenmaBe (No. 2 u.ff.) kónnen mit der Kórper
gróBe und unter sich verglichen werden.

AuBerdem sind noch folgende Indices gebrauchlich, bei denen aber im 
Hinblick auf die verschiedene Technik stets angegeben werden muB, aus 
welchen MaBen sie berećhnet werden.

Ober-Unterarmindex (Brachialindex, Armindex, Brachioradialindex, 
Interbrachialindex, Antibrachialindex):

_ Unterarmlange [48] X 100
Oberarmlange [47]

Unterarm-Handindex:
_ Handlange [49] x 100 

Unterarmlange [48]
Handindex:

_ Handbreite [52] x 100 
Handlange [49]

Ober-Unterschenkelindex (Femorotibial-Index):
Unterschenkellange [56] x 100

Oberschenkellange [55]
Unterschenkel-FuBindex :

FuBlange [58] x 100 
Unterschenkellange [56]

Extremitatenindex I (Intermembralindex): 
_ Ganze Armlange [45] X 100

Ganze Beinlange [53]
Extremitatenindex II:

_ Ober- + Unterarmlange [46] X 100 
Ober- 4~ Unterschenkellange [54] 

Oberschenkel-Oberarmindex (Femorohumeral-Index):
_ Oberarmlange [47] X 100 

Oberschenkellange [55]
Schienbein-Speichenindex (Tibioradial-Index): 

_ Unterarmlange [48] X 100
Unterschenkellange [56]
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Wirbelsaulen-Schwanzindex :
_ Schwanzlange [28 (5)] x 100 

Occipito-Schwanzwurzellange [28 (4)J
Armumf angindex:

GróBter Umfang des Oberarmes [65] X 100 
GróBter Umfang des Unterarmes [66]

Unterarmumfangindex:
_ Kleinster Umfang des Unterarmes [67] x 100 

GróBter Umfang des Unterarmes [66]
B einumf angin dex:

GróBter Umfang des Unterschenkels [69] X 100 
GróBter Umfang des Oberschenkels [68] 

Unterschenkelumfangindex:
Kleinster Umfang des Unterschenkels [70] X 100 

GróBter Umfang des Unterschenkels [68] 
Mammillo-Akromialindex :

_ Breite zwischen den Brustwarzen [38] X 100 
Breite zwischen den Akromien [35]

Dieser Index orientiert iiber den Sitz der Bryst in seitlicher Richtung.
Beckenbreitenindex (Cristospinal-Index):

Breite zwischen den vorderen Darmbeinstacheln [41] x 100 
Breite zwischen den Darmbeinkammen [40] 

Rumpfbreitenindex (Akromiocristal-Index):
Breite zwischen den Darmbeinkammen [40] X 100 

Breite zwischen den Akromien [35]
Breitenindex des Rumpfes:

a) % Breite zw. den Akromien [35] + % Breite zw. den Darmbeinkammen [40]
KorpergroBe [1]

b) % Breite zwischen den Akromien [35] + % grófite Hiiftbreite [42 a]
KorpergroBe [1]

Stammbreitenindex:
Breite zwischen den Trochanteren [42] X 100 

Breite zwischen den Akromien [35]
Hiiftbreitenindex:

Breite zwischen den Darmbeinkammen [40] x 100 
Breite zwischen den Trochanteren [42] 

Thorakalindex(Brustindex):
Sagittaler Durchmesser der Brust [37] X 100 

Transversaler Durchmesser der Brust [36]
Ein aus den MaBen 36 a und 37 a gewonnener Index differiert nur unbe- 

deutend von dem angegebenen.
Der Index wird mit Riicksicht auf die menschlichen Verhaltnisse auch 

umgekehrt berechnet, doch ist im Hinblick auf vergleichende Studien die 
angegebene Berechnung vorzuziehen.

Exkursions i ndex des Thorax:
Brustumfang bei Exspiration [61 b] X 100 

Brustumfang bei Inspiration [61 a]
(Scheidt, 1924)
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Index der Thoraxlange:
 Thoraxlange [27 (7)] xl00
Lange der vorderen Rumpfwand [27]

Index der Thoraxbreite:
Transversaler Brustdurchmesser [36] X 100 

Lange der vorderen Rumpfwand [27]
(Brugsch) 

Stamm-Beinlangenindex (Indice skeliąue nach Manouvrier) 
_ Beinlange [54 (4)] x 100

Stammlange [23]
Einteilung:

hyperbrachyskel x—74,9
brachy skel 75,0 —79,9

subbrachyskel 80,0^84,9 
mesatiskel 85,0—89,9

submakroskel 90,0—94,9 
makroskel 95,0—99,9
hypermakroskel 100,0—x

Statt dieses Index verwendet Giuffrida-Ruggeri (1910) zur Unter- 
scheidung der 3 Gruppen die relative Stammlange (Indice schelico genannt) 
und schlagt die folgende Einteilung vor:

d
makroskel x—51,0 
mesatiskel 51,1—53,0 
brachyskel 53,1—

Um das Verhaltnis zwischen KórpergróBe und Kórpergewicht 
zu bestimmen, sind folgende Methoden gebrauchlich:

Einfaches GróBen-Gewichtsverhaltnis (relatives Kórpergewicht; 
indice de corpulence; auch Streckengewicht, Zentimetergewicht): 

Kórpergewicht [71] X 100

x

9
x—52,0

52.1— 54,0
54.1— x

KórpergróBe 111
Diese friiher am meisten gebrauchliche Formel sollte nicht mehr ver- 

wendet werden, da der Quotient aus Gewicht (bezw. Volumen) und Kórper
gróBe fiir ahnliche Kórper von ungleicher GroBe verschieden und keine reine 
Verhaltniszahl ist, denn die Lange ist eine ein-, das Gewicht eine dreidimen- 
sionale GroBe. (Vergl. auch den von A. Huth bearbeiteten Abschnitt 
dieses Lehrbuches S. 67—110 )

Der Index von Kaup (1922) ist auf dem Zentimetergewichtsindex von 
GQuźtelet: „ aufgebaut. Er wurde auch von Gould und neuerdings 
8 Q

wieder von Davenport beniitzt. Kaup hat ihn abgewandelt ais: wobei
Q = Kórperquerschnitt, L = Kórperlange bedeutet. Nach Kaup stellt dieser 
Index eine konstantę GroBe dar, die bei biologisch Vollwertigen 2,3 betragt. 
Ein niedererer Wert von etwa 2,0 besagt, daB die Querschnittsentwicklung 
im Vergleich zur Langenentwicklung eine ungeniigende ist (Martin, 1925, 
S. 22).

Hóhenzahl des Kórpergewichtes (Mieś):
KórpergróBe [1]

Kórpergewicht [71]
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Die KorpergroBe muB in Millimeter angesetzt und durch die Dekagramme 
des Korpergewichtes dividiert werden. Es gelten hier die gleichen Bedenken 
wie fiir die obige Formel.

Index ponderalis (Livi):
1000]/Gewicht [71] 

KorpergroBe [1]
Die Berechnung dieses Index geht von der Vorstellung aus, daB man 

beim Vergleich von Gewicht und KorpergroBe das erstere auf eine lineare 
GroBe zuriickfuhren miisse. Diese Formel ist aber ziemlich umstandlich 
zu berechnen und bringt die Unterschiede weniger deutlich zum Ausdruck ais 
die nachste.

Index der Kbrperfulle (Height-Weight-Index of Build), (Buffon, 
Rohrer, Bardeen):

_ Kórpergewicht [71] X 100
KorpergroBe [l]3

AnlaBlich der wahrend des Krieges eingefiihrten Schiilerspeisungen ist 
der Index der Kbrperfulle von yielen Seiten zur Beurteilung individueller 
Falle ais unbranchbar und irreleitend bezeichnet worden. Diese Kritik ist 
aber unberechtigt. Der Irrtum beruht einmal darauf, daB der Index ais 
ein untriiglicher MaBstab des Ernahrungszustandes aufgefaBt wurde (was er 
der Natur seiner Zusammensetzung nach gar nicht sein kann) und dann, 
daB kleine Abweichungen von einer aufgestellten Norm ais Zeichen von 
Unterernahrung gewertet wurden. Der Ernahrungszustand eines Menschen 
ist eine so komplexe GroBe, daB er niemals aus zwei Mafien erschlossen 
werden kann. Ferner wurde dieselbe Indexzahl ais fiir alle Altersklassen 
gleichwertig betrachtet, wahrend der Index nur unter Beriicksichtigung des 
chronologischen Alters und der KorpergroBe im Vergleich zur Durch- 
schnittsgróBe der betreffenden Ałtersklasse yerwendet werden darf.

Im einzelnen Fali, auch beim Erwachsenen, zeigt der Index jede ein- 
getretene Veranderung der Massenentwicklung im Verhaltnis zur Kórper- 
groBe ais Unter- bezw. Ubermassigkeit im Hinblick auf Masse und GroBe 
ohne weiteres an; ob beim wachsenden Menschen der Ausschlag im Index 
durch eine Vermehrung bezw. Verminderung des Gewichtes (der Kórpermasse) 
oder durch eine Zunahme bezw. ein Stehenbleiben im Langenwachstum be- 
dingt ist, vermag natiirlich nur ein Vergleich mit absoluten DurchschnittsmaBen 
zu lehren. Im Zusammenhang mit dem Rumpfbreitenindex (s. S. 174)' gewinnt 
der Index der Kbrperfulle noch an Genauigkeit (Martin 1925 S. 22/23).

Die Kbrperfulle ist gleich dem prozentualen Verhaltnis des Korper- 
yolumens zum Langenwiirfel, doch ist in obiger Formel aus praktischen 
Griinden statt des beim Menschen schwer zu bestimmenden Volumens das 
Kórpergewicht eingesetzt worden.

Diese Formel laBt den Unterschied in der Entwicklung der Kbrperfulle 
am besten hervortreten. Der Index gibt einen genauen zahlenmaBigen 
Ausdruck fiir die Massenentwicklung des Kórpers im Verhaltnis zu seiner 
Langenausdehnung, der am besten auch dem allgemeinen Eindruck ent
spricht. Er sinkt daher von der friihesten^Kindheit mit leichten Schwan- 
kungen bis zum Erwachsenen, wo er im mannlichen Geschlecht im Mittel 
beim Europaer, je nach der Rassenzusammensetzung, ungefahr 1,22—1,35 
betragt, aber eine individuelle Schwankung von 0,85 (Astheniker) bis 2,68 
(Berufsringer) aufweist (vgl. S. 321 ff.) (Martin, 1925). Ihre Verwendung ist 
deshalb gerechtfertigt, weil im praktischen Urteil die KorpergroBe umgangen 
wird, indem meist nur Kbrper annahernd gleicher GroBe miteinander ver- 
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glichen werden. Vergleicht man ungleich gro Be Korper, so stellt man sich 
in Gedanken den einen Korper in der GroBe des zu yergleichenden andern 
vor und yergleicht direkt die Volumina.

Zur Kenntlichmachung der allgemeinen Bauyerhaltnisse des Kórpers 
gibt Rohrer (1921) noch zwei weitere Indices im AnschluB an den Index der 
Kórperfulle (Jk) an:

1. Index der Skeletbreite (Js) = 100 = -'L-
l3! Je

1) Pignets „Coefficient de robusticitó" (nach dem Vorschlag von Granjux auch 
„Indice numórique“) genannt.

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd.

t G Jk
2. Index des Ernahrungszustandes (Je) = 100 ------=------— = 100--.

X I2 X Ig Js
wobei lj die KórpergróBe, 12 die Kórperbreite (Sclmlterbreite, oder Mittelweit 
aus Schulterbreite und Beckenbreite (Cristalbreite)) und 1( die Kórpertiefe 
(sagittaler Thoraxdurchmesser, oder das Mittel aus diesem MaB und dem 
sagittalen Beckendurchmesser) darstellen.

Pirquet hat seinen Index: — spater (1917) ersetzt durch

seinen Gelidusi(= Gewicht linear durch Sitzhóhe): Oziębi X 10.
Sitzhóhe

Der sogenannte Konstitutionsindex (Pignet) wird berechnet aus: Kórper
gróBe (in Zentimeter) — (Brustumfang (in Zentimeter) + Gewicht (in Kilo- 
gramm)). Obwohl die Berechnung dieser Zahl mathematisch nicht einwandfrei 
ist, gibt sie doch fiir gróBere Gruppen praktisch einen Einblick. Der Eris- 
MANN-Index: % KórpergróBe — Brustumfang in der Atempause scheint 
Kaup (1922) einfacher und klarer zu sein, jedoch hangt der Wert dieses Index 
sehr von einer genauen Technik ab, wie ja auch Pignet (1901)ł) nicht angibt, 
wie er den Brustumfang miBt.

Bei Pignets Konstitutionsindex entspricht eine Differenz
unter 10 einer sehr kraftigen Konstitution

von 11—15 55 starken 55

„ 16-20 55 guten 55

„ 21—25 55 mittelmaBigen 55

„ 26—30 55 schwachlichen 55

„ 31—35 55 sehr schwachen 55

iiber 36 55 schlechten 55

Also je kleiner der Index, um so bessser die Konstitution. Florschutz 
erachtet ein Individuum nur dann fiir yersicherungsfahig, wenn sein Index 10 
oder weniger betragt. (Martin, 1925).

Schwiening und Simon (vgl. S. 323) haben eine andere Einteilung vorge- 
schlagen.

Oeder berechnete fiir seinen Index ponderis die „proportionelle 
KórpergróBe" = doppelte Oberlange = doppelter Scheitel-Symphysen- 
abstand, zwecks Ausschaltung der yariablen Lange der unteren Extremitat.

Er erhalt folgende Formeln:
Normalgewicht = (P Kgr—100) kg (ohne Kleider). 
Unter P Kgr versteht Oeder die „proportionelle KórpergróBe".
Speziell fiir weibliche Indiyiduen zieht Oeder den Brustumfang bei: 

(P Kgr x C)
Normalgewiclit = — ~™ -

Z

12
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Unter C versteht Oeder das arithmetische Mittel des Brustumfanges 
in Zentimeter bei tiefster Ein- und Ausatmung oberhalb der Mammae 
gemessen. Auf diese Weise yersucht Oeder einen Ausdruck fiir den Er- 
nahrungszustand Erwachsener zu gewinnen, denn er berechnet: 
wobei das Istgewicht ais hbchstes Tagesgewicht am Abend ohne Kleider 
festgestellt wird, wahrend das Sollgewicht, wie angegeben, die Messung 
der Oberlange erfordert.

Fiir die yerschiedenen Ernahrungsstufen Erwachsener stellt Oeder 
danach folgende Indexeinteilung auf1):

mager 0,500—0,924
s. m. = sehr mager. . . . (0,693)—0,811 |
m. — mager............... . 0,793—0,890
m. m. = maBig mager. . . 0,860-0,947 1
f. n. = fast normal . . . 0,913-0,985 ]
c. n. = zentralnormal . . 0,963—1,039
ii. n. = iibemormal. . . . 1,017—1,079 1
m. f. = mafiig fett . . . . 1,056—1,174 1
f. — fett................... . 1,148—1,257
s. f. — sehr fett.... . 1,260—(1,500)1

normal 0,925—1,075

fettleibig 1,076—(1,700)

Zentralzahl der Mittelstufe = 1,000; sie entspricht der Mittelstufe zwischen Magerkeit 
und Fettleibigkeit. (Martin, 1925.)

Brocas Berechnung des Normalgewichtes (eingefiihrt von Robert 
und Allaire) ist einfacher:

Normalgewicht = (KórpergróBe (in cm) — 100) kg
Brugschs und Schwienings Einwand, die Formel gelte nur fiir 

KórpergróBen von 155—165 cm (im Mittel 160 cm) ist berechtigt. Auch 
Oeders Formel hat nur Giiltigkeit fiir Erwachsene iiber 140 cm Kórper
gróBe. Da das Normalgewicht bei steigender KórpergróBe immer mehr 
hinter dem Zentimetergewicht zuriickbleibt, bei sinkender KórpergróBe 
immer mehr ansteigt, hat Brugsch folgende Anderung vorgeschlagen:

Fiir KórpergróBen von 155—164 cm ist das Normalgewicht = (Kórper
gróBe (in cm) —100) kg.

Fiir KórpergróBen von 165—174 cm ist das Normalgewicht = (Kórper
gróBe (in cm) —105) kg.

Fiir KórpergróBen von 175—185 cm ist das Normalgewicht = (Kórper
gróBe (in cm) —110) kg.

Zur Berechnung des Rumpfyolumen hat Brugsch folgende Formel vorgeschlagen: 
Rumpfvolumen • Lange der vorderen Rumpfwand |27| X Brustumfang [61]2

Auch v. Pirquet schaltet die Beinlange aus, indem er die Stamm
lange oder Sitzhóhe zur Berechnung seines Index „Pelidisi“ verwendet.

Seine Formel lautet:
8___________________

1/10- Gewicht Pelidisi =„ ...Stammlange
(Der Name setzt sich zusammen aus Pondus, decies, lineare, divisio, sedentis 
altitudo. Zur Berechnung dieser Formel sind Berechnungstabellen yorhanden; 
vgl. C. v. Pirquet: System der Emahrung, 2. Teil. S. 288—291, Springer, 
Berlin, 1919. Auch separat mit englischem Text: Pelidisi-Table. Wien und 
Leipzig: Josef Safar, 1921). (Martin, 1925.)

Der Pelidisi ist zunachst nur fiir Kinder erdacht, kann aber auch 
fiir Erwachsene Anwendung finden.

Der Index gibt keinen MaBstab fiir den Ernahrungszustand; seine 
Abweichungen vcn einer bestimmten Norm kónnen auch nicht ais Zeichen

1) Nach priyater Mitteilung aus einem noch nicht yeróffentlichten Manuskript.
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der Unterernahrung aufgefaBt werden. Ferner kann auch nicht dieselbe 
Indexzahl ais fiir alle Altersklassen gleichwertig angesehen werden, sondern 
es ist stets das chronologische Alter und die KorpergroBe, verglichen mit 
der DurchschnittsgróBe der betreffenden Altersklasse, zu beriicksichtigen. 
Noch besseren AufschluB erteilt der Index der Kbrperfulle, wenn man ihn 
mit dem Rumpfbreiten-Index in Beziehung bringt (Martin, 1925).

Der BoRNHARDTSche Index lautet:
Brustumfang X KorpergroBe CrCWICili ----------------240

Dieser Index (zit. n. Guttmann, 1922) war urspriinglich von Bornhardt 
fiir 20jahrige russische Rekruten aufgestellt worden. Er wurde von Guttmann, 
der ihn ais ausschlieBlichen Emahrungsindex auffaBt, dahin umgeandert, 
daB er die Jahre von der Geburt bis zum 30. Lebensjahre umspannt.
Klassifikation des Ernahrungszustandes mannlicher Indiyiduen nach dem 

Born HAKDTschen Indey1).

Alter in
Jahren

Zahl der 
gemess.
Indiyi
duen

Ma
Maximum 

fett
M + f 

sehr gut
M + r

M
Arith
meti
sches 
Mittel

M—r
M—f 

geniigend
Mi

Minimum 
mager

gut
von iiber bis

Neuge- 
borene 100 — 3 bis — 3,7 bis — 4,0 -—4,7 — 5,4 bis — 5,7 bis — 7,0

1 100 0 „ - 2,1 „ - 2,4 -3,1 — 3,8 „ -4,1 „ - 6,0
2 100 0 „ - 2,5 „ - 2,9 — 3,6 — 4,3 „ -4,7 „ - 7,0
3 100 - 1 „ - 2,8 „ — 3,3 — 4,4 — 5,5 „ -6,0 „ - 8,0
4 100 - 2 „ - 3,5 „ — 3,9 -4,7 — 5,5 „ —5,9 „ - 8,0
5 100 + 2 „ — 3,2 „ — 3,6 — 4,9 — 6,2 „ -6,6 „ - 8,0
6 100 0 „ - 3,5 „ - 4,0 -5,1 — 6,2 „ -6,7 „ - 8,2
7 125 + 2 „ - 3,2 „ — 3,8 — 5,0 — 6,2 „ —6,8 „ - 9.0
8 155 + 3 „ — 2,6 „ - 3,2 — 4,5 — 5,8 „ -6,4 „ - 9,0
9 143 + 5 „ - 1,7 „ — 2,3 -3,7 -5,1 „ -5,7 „ -10,0

10 236 + 8 „ - 1,2 „ - 1,9 -3,4 -4,9 „ —5,6 „ —14,0

11 679 + 6 „ - 1,6 „ - 2,4 -3,7 — 5,0 ,, —5,8 „ -'9,0
12 1098 + li „ - 1-2 „ — 1,9 -3,4 -4,9 „ —5,6 „ -11,0
13 1169 + 13 ,, + 0,3 ,, — 0,6 -2,5 — 4,0 „ -4,9 „ - 9,0
14 1064 + 16 „ + 2,4 „ + 1,3 — 1,0 — 3,3 „ -4,3 „ —10,0
15 998 + 21 „ + 4,0 „ + 2,9, + 0,4 — 1,7 ,, -2,8 „ — 8,0
16 841 + 24 „ + 5,5 „ + 4,4 + 2,2 0,0 „ -1,1 ,, - 7,0
17 718 + 27 „ + 6,9 „ + 5,8 + 3,4 + 1,0 „ -o,i „ - 7,0
18 700 + 24 „ + 7,9 „ + 6,6 + 4,0 + 1,4 „ + 0,1 „ — 6,0
19 492 + 27 „ + 9,2 „ + 7,8 + 5,0 + 2,2 „ +0,8 „ - 5.0
20 300 + 25 „ + 9,3 ,, + 8,0 + 5,3 + 2,6 j, + 1,3 „ - 4,0

21 216 + 28 „ + 11,0 „ + 9.5 + 6,3 + 3,1 ,, + 1,6 „ - 5,7
22 183 + 29 „ + 11,2 „ + 9,7 + 6,5 + 3,3 „ + 1,8 „ - 1,3
23 138 + 28 „ + 12,3 „ + 10,6 + 7,0 + 3.4 „ + 1,7 „ - 4,3
24 152 + 25 „ + 12,0 „ + 10,1 + 6,8 + 3,5 „ + 1,9 „ - 4,3
25 155 + 23 „ + 11,5 „ + 9,9 + 6,6 + 3,3 „ + 1.7 „ — 4,5
26 141 4- 23 ,, + H,1 „ + 9,6 + 6,5 + 3,4 „ + 1,9 „ - 4,5
27 108 + 21 „ + 11,9 „ + 10,3 + 7,0 + 3,7 „ + 2,1 „ - 4,0
28 127 + 23 „ + 12,9 „ + 11,1 + 7,5 + 3.9 „ + 2,1 „ - 4.0
29 114 + 22 „ + 13,5 „ + 11,8 + 8,3 + 4,8 „ + 3,1 „ — 25

, 30 115 + 24 „ + 14,7 „ + 12,9 + 9,1 + 5,3 „ + 3,5 - 14
(zit. nach R. Martin 1925 S. 26).

1) Es bedeuten f = ± |/ n _= ± 33 = mittlere Abweichung des Einzelwertes, 

r = ± 0,6745 . f = ± 2,2 = wahrscheinliche Abweichung des Einzelwertes, wobei 8 = Ab
weichung des Einzelwertes von M und v = absolute Zahl der Falle fiir jede Stufe sind.

12*



180 Somatologie.

Der Index verhalt sich ahnlich wie der Index der Kórperfiille.
Florschutz schlagt statt des Brustumfanges den Bauchumfang zur 

Verwendung bei der Berechnung vor. Seine Formel lautet:
KórpergróBe

2 X Bauchumfang — KórpergróBe
In der Versicherungsmedizin hat diese Formel Eingang gefunden. Eine 

fehlende Korrelation von Bauchumfang und KórpergróBe gilt ais Symptom 
einer schlechten Konstitution.

LENNHOFFseher Index:
Lange der vorderen Rumpfwand X 100

Bauchumfang
Konstitutionsformel von de la Camp1): 

th■ K2 • G

1) Diese Formel ist sehr umstandlich zu berechnen, weil auBer KórpergróBe, 
Kórpergewicht, Brustumfang und Atmungsspielraum, auch noch die Herzgrófie fest
gestellt und in die Berechnung einbezogen werden soli.

2) Man vergleiche zu den folgenden Anleitungen auch die kraniometrische Technik und 
die in derselben enthaltenen Abbildungen.

u Kgr—k.

Dabei sind: th = transversaler Herzdurchmesser, Kx = wobei tb trans- 
versaler Brustdurchmesser bei mittlerer Atmung bedeutet,

TZ _ U1 + (U2 — U<)
K2_ tb

Es sind: Uj 
u2 
u3 
G
Kgr 
k3

= Brustumfang bei mittlerer Atmung,
= Brustumfang bei tiefster Einatmung,
= Brustumfang bei tiefster Ausatmung, 
= Kórpergewicht (Nacktgewicht),
= KórpergróBe.
= KórpergróBe — Kórpergewicht (Konstantę).

(zit. nach R. Martin, 1925 S. 27.)

B. Kephalometrie1 2).
a) Langenmafie (No. 1 und 2).

Zur Ausfuhrung samtlicher Kopfmessungen laBt man den zu Beobach- 
tenden derart auf einem Hocker oder Stuhl Platz nehmen, daB man von allen 
Seiten bequem an ihn herantreten kann.

1. GróBte Kopflange (diametre antero-posterieur maximum ou 
glabellair; maximum glabello occipital length): Geradlinige Entfernung der 
Glabella [g] vom Opisthokranion [op], d. h. von dem am meisten hervorra- 
genden Punkte des Hinterhauptes in der Mediansagittal-Ebene. Tasterzirkel.

Die zur Abnahme dieses und der folgenden MaBe bestgeeignete Haltung 
des Instrumentes ist auf S. 124 beschrieben worden (vgl. Fig. 69, S. 181). 
Es wurde allerdings auch vorgeschlagen, den Taster nicht an den Spitzen, 
sondern nur an seinem Gelenkende in der Nahe des Scharniers zwischen 
Daumen und Zeigefinger der rechten Hand zu fassen, die Spitzen frei iiber den 
Kopf gleiten und das Gewicht des Instrumentes selbst in Wirkung treten zu 
lassen. Bei der Abnahme der gróBten Kopflange wird man aber die eine Spitze 
des Instrumentes immer auf der Glabella festhalten miissen. Ein auf diese 
Weise festsgestelltes MaB ist etwa um einen Millimeter groBer, ais wenn die 
Messung nach der von mir vorgeschriebenen Weise ausgefiihrt wird. Werden 
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die Spitzen des Instrumentes unter so starkem Druck, ais es das Individuum 
aushalten kann (Vorschrift der British Association) an die Kopfhaut ange- 
preBt, dann wird das MaB zu klein. Eine derartige Messung ist aber nicht nur 
schmerzhaft, sondern auch ungenau und daher zu yerwerfen1).

la. Gerade Lange des Kopfes (Projektionslange): Entfernung der Glabella 
[g] vom Opisthokranion [op], projiziert auf die Ohraugen-Ebene. Stangenzirkel.

Die Schiene des Instrumentes ist mit der Ohraugen-Ebene parallel zu halten. Die 
gerade Lange ist im Mittel gegeniiber der gróBten Lange kleiner bei Brachykephalen um 
durchschnittlich 1 mm, bei Mesokephalen um 1,1 mm, bei Dolichokephalen um 1,6 mm.

lb. GróBte Kopflange vom Ophryon aus (diametre antóro-postórieur). Gerad
linige Entfernung des Ophryon [on] vom Opisthokranion [op]. Tasterzirkel.

E. Schmidt nimmt den MeBpunkt dicht iiber dem Glabellarwulst, einen kleinen 
Finger breit iiber dem Niveau der Augenbrauenbogen.

lc. Kopflange vom Metopion aus (Intertuberallange; diametre antóro-postórieur 
metopiąue): Geradlinige Entfernung eines in der Mediansagittalebene im Niveau der

Fig. 69. Haltung des Tasterzirkels.

Stirnhócker gelegenen Punktes (Metopion oder Submetopion) [m] vom Opisthokranion [op]. 
Tasterzirkel.

Bei Kindem und vielen Frauen ist dieses MaB gleich oder groBer ais die gróBte Schadel- 
lange (No. 1) und besonders wichtig bei Rassen mit vorgewólbter Stim. Der vom Subme
topion ausgehende Langsdurchmesser wird von Manouvrier zur Berechnung der Schadel- 
kapazitat empfohlen, weil er ungefahr dem gróBten Langsdurchmesser des Gehirns ent- 
sprechen und durch die Entwicklung der Stirnhóhlen nicht beeinfluBt werden soli.

Id. Kopflange vom Nasion aus: Geradlinige Entfernung des Nasion [n] vom 
Opisthokranion [op]. Tasterzirkel.

2. Glabello-Inionlange (diametre antero-posterieur iniaąue): Gerad
linige Entfernung der Glabella [g] vom Inion [i], d. h. der Spitze des auBeren 
Hinterhaupthóckers. Tasterzirkel.

Ist der Hocker sehr stark ausgesprochen, so muB dies beim MaB bemerkt 
und beriicksichtigt werden.

1) Ein Vergleich der KopfmaBe mit den SchadelmaBen ist natiirlich nur dann móglich, 
wenn nach absolut gleicher Technik gemessen und das Instrument nicht in die Kopfhaut 
eingepreBt wird.
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2a. Nasion-Inionlange: Geradlinige Entfernung des Nasion [n] vom Inion [i]. 
Tasterzirkel.

2b. Ophryon-Inionlange (diametre ophryo-iniaque): Geradlinige Entfernung 
des Ophryon [oh] vom Inion [i]. Tasterzirkel.

Statt des Ophryon nimmt E. Schmidt wieder den unter lb erwahnten StimmeBpunkt.

b) BreitenmafJe (No. 3—14).
3. GróBte Kopfbreite (diametre transversal maximum): Geradlinige 

Entfernung der beiden Eurya voneinander, d. h. gróBte Breite senkrecht zur 
Mediansagittal-Ebene, wo sie sich findet. Tasterzirkel. Die MeBpunkte 
miissen in einer Horizontal- und Frontal-Ebene liegen.

Man stellt sich mit der auf S. 124 beschriebenen und S. 181 abgebildeten 
Haltung des Instrumentes vor (oder liinter) das zu messende Individuum, 
so daB das Scharnier des Tasters in die Mediansagittal-Ebene seines Kopfes 
zu liegen kommt, dann fahrt man in Zickzacklinien (nicht in Spiralen) von 
vorn nach hinten und umgekehrt an der seitlichen Kopfwand oberhalb der 
Ohrmuschel so lange mit den Tasterspitzen auf und ab, bis der gróBte Durch
messer gefunden ist. Die Tasterspitzen dringen leicht zwischen den Haaren 
bis auf die Kopfhaut vor. Hierauf Kontrolle der Messung wie S. 125 beschrie- 
ben. Man hutę sich vor schiefen Durchmessern; die Linie, welche die beiden 
Tasterspitzen verbindet, muB stets horizontal und senkrecht auf die Median
sagittal-Ebene gerichtet sein.

Die Hóhenlage des gróBten Durchmessers kann zwischen den Scheitel- 
hóckern (besonders bei Kindern) und der hinteren Ohrgegend schwanken. 
Liegt die Ohrbreite ziemlich tief, so fallt sie mit dem sogenannten „diametre 
temporale maximum“ der franzósischen Schule zusammen.

3a. Temporale Kopfbreite (diametre sus-auriculaire ou temporal): GróBte Breite 
des Kopfes im Niveau einer Frontalebene, die durch die Basis der beiden Tragi gelegt wird. 
Tasterzirkel.

Broca hat diese Ebene bezw. Vertikale ais durch die „points sus-auriculaires“ gehend 
bestimmt. Die genannten Punkte liegen vor und ein wenig unterhalb der oberen Insertion 
der Ohrmuschel. Sie sind in der Weise zu bestimmen, daB man den Finger auf den Oberrand 
der Jochbogenwurzel legt. Der „point sus-auriculaire“ ist daher in der Regel etwas hóher 
ais das Tragion gelegen.

4. Kleinste Stirnbreite: Geradlinige Entfernung der beiden Fronto- 
temporalia [ft] voneinander. Tasterzirkel.

Nachdem man die Lagę der Punkte mit den Zeigefingern festgestellt, 
setzt man die Tasterspitzen ruhig und ohne zu driicken auf diese Stellen auf. 
Man hutę sich, mit dem Instrument nach hinten auf den M. temporalis 
abzugleiten. Verschieben der Haut, Runzeln der Stirne und ZusammenbeiBen 
der Zahne macht das MaB unsicher; es ist daher ein rasches Ablesen desselben 
notwendig.

4 (1). Stirnhóckerbreite (diametre bi-tubóral frontal: Geradlinige Entfernung 
der beiden Mittelpunkte der Stirnhócker [m] voneinander. Tasterzirkel.

Die Bestimmung dieser MeBpunkte ist in Helen Fallen ziemlich unsicher.
5. Breite iiber dem Gehórgang (Kopfbreite iiber dem Tragus; 

diametre bi-auriculaire; bi-auricular-breadth): Geradlinige Entfernung 
des Tragion [t] der einen Seite vom entsprechenden Punkt der andern Seite. 
Tasterzirkel.

Man setze die Zirkelspitze nur leicht auf die Tragia auf, ohne die Weich- 
teile zusammenzupressen. In letzterem Falle kann das MaB bis zu 10 mm zu 
klein ausfallen. Es ist vorteilhaft, die Punkte vorher mit dem Dermographen 
zu markieren, da man nicht gleichzeitig beide im Auge behalten kann

5a. Basisbreite (diametre sus-auriculaire): Statt des Tragion wird ein an der Basis 
des Tragus gelegener Punkt gewahlt. Man fahrt mit dem Taster, den man mit der rechten 
Hand beim Scharnier faBt, von vorn dem Oberrand des Jochbogens entlang nach hinten,
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Fig. 70. Messung der Jochbogenbreite (MaB No. 6).

bis man auf den Tragusknorpel stoBt. Ziemlich unsicheres MaB, da der Tragus individuell 
sehr verschieden hoch sitzt und verschieden ausgebildet ist.

5 (1). Breite an den Warzenfortsatzen (diametre bi-mastoidien 
maximum): GroBte seitliche Ausladung hinter dem Ohr auf dem Processus 
mastoideus im Niveau des Mittelpunktes des Ohrloches gemessen. Taster
zirkel.

6. Jochbogenbreite (oft falschlich „Jochbreite“ genannt, Gesichts- 
breite A nach Virchow, largeur totale de la face ou distance bi-zygomatique; 
inaximum interzygomatic breadth): Geradlinige Entfernung der beiden 
Zygia [zy], d. h. der am meisten seitlich vorstehenden Punkte der Jochbogen 
yoneinander. Tasterzirkel.

Es soli der grbBte Abstand der beiden Jochbogen yoneinander gemessen 
werden, der fast immer naher dem Ohr ais der Wange gelegen ist. Der 
Verlauf des Jochbogens ist 
durch Palpation leicht fest
zustellen. Man ermittle 
das MaB, indem man die 
beiden Tasterspitzen zwi
schen Daumen und Zeige- 
finger ca. 2 cm vor dem 
Tragus auf dem Jochbogen 
leicht in der Art vor- und 
riickwarts schiebt, daB der 
Daumen am Oberrand, 
der Zeigefinger am Unter
rand des Jochbogens ent- 
lang streift. Dadurch ist 
ein Abrutschen des In
strumentes von dem Kno- 
chen unmbglich. Wenn 
es angeht, stelle man sich 
etwas zwischen die Beine 
des zu untersuchenden In- 
didivuum, um bequem 
messen zu kónnen. Man 
achte sorgfaltig darauf, 
daB vor dem Ablesen des 
MaBes die Haut nicht 
yerschoben wurde. Das 
Scharnier des Instrumentes 
muB in der Mediansagittal-Ebene des Kopfes gehalten werden, damit die 
Zirkelspitzen in ein und dieselbeFrontalebene zu liegen kommen, d. h. damit 
ein schiefes MaB yermieden wird.

7. Jochbeinbreite (Obere Breite des Gesichts nach Virchow, obere 
oder malare Gesichtsbreite, Breite zwischen den Jochbeinwinkeln; largeur 
bi-malaire ou bi-jugale; maximum inter-malar-breadth): Geradlinige Ent
fernung der beiden unteren Jochbeinwinkel bezw. Jochbeinhócker yonein
ander. Tasterzirkel.

Das Palpieren dieser Punkte ist fiir den zu Untersuchenden unangenehm 
und schmerzhaft; die Punkte selbst sind nur approximativ festzustellen.

7a. Breite zwischen den Wangenbeinhóckern (Gesichtsbreite nach Virchow): 
Geradlinige Entfernung zweier Punkte der Wangenbeine, die in den von den auBeren Augen- 
winkeln gefallten Senkrechten gelegen sind. Tasterzirkel.

8. Unterkieferwinkelbreite (Untergesichtsbreite, untere oder man- 
dibulare Gesichtsbreite; largeur mandibulaire, bi-goniaque ou bi-gonial; 
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bigonial-breadth): Geradlinige Entfernung der beiden Gonia [go] von- 
einander. Tasterzirkel.

Die Tasterspitzen sind nicht hinten an die Unterkieferwinkel, sondern 
vielmehr etwas seitlich unmittelbar oberhalb des Randes aufzusetzen, dainit 
ihe auBere seitliche Ausladung der Unterkieferwinkel, die sehr stark sein 
kann, mitgemessen wird. Das Instrument wird so gehalten, daB die Zeige- 
fingerbeeren, auf denen die Tasterspitzen aufruhen, von hinten und unten 
her die Unterkieferwinkel umgreifen kónnen.

9. Breite zwischen den inneren Augenwinkeln (Nasenwurzel- 
breite, obere Nasenbreite; largeur interoculaire, bi-coronculaire, bi-angulaire 
interne, bi-oculaire interne ou bi-palpebral; internal or interocular-breadth): 
Geradlinige Entfernung der beiden inneren Augenwinkel (Entokanthia) 
voneinander bei offener Lidspalte. Gleitzirkel mit flachen Armen.

Man lialt mit der rechten Hand den Gleitzirkel, die abgeflachten 
stumpfen Arme des Instrumentes nach oben gerichtet, so quer vor das Gesicht 
des zu Beobachtenden, daB die Enden der Arme bis in das Niveau der Lid-

Fig. 71. Haltung des Gleitzirkels.

spalte reichen. Um die Augenwinkel nicht direkt beriihren zu miissen, 
stemmt man den festen Arm des Instrumentes gegen die linkę Hand, die 
ihrerseits an die linkę Wange des Untersuchungsobjektes angelegt wird. 
Dadurch ist eine ruhige Haltung des Gleitzirkels móglich. Der Blick des 
zu Messenden muB gegen den Beobachter gerichtet sein.

10. Breite zwischen den auBeren Augenwinkeln (Obergesichts- 
breite nach Weisbach ; largeur bi-oculaire externe, bi-angulaire, bi-palpebral 
externe; external bi-ocular breadth): Geradlinige Entfernung der beiden 
auBeren Augenwinkel (Ektokanthia) voneinander bei offener Lidspalte. 
Gleitzirkel mit flachen Armen. Technik wie bei No. 9.

10 (1). Breite zwischen den auBeren Augenhóhlenrandern 
(diametre orbitaire; external orbita! breadth): Geradlinige Entfernung 
der beiden auBeren Orbitalrander im Niveau der auBeren Lidkommissur 
voneinander. Gleitzirkel oder Tasterzirkel.

Da die Haut an diesen Stellen sehr diinn zu sein pflegt, sind die Punkte 
leicht festzustellen, doch ist darauf zu achten, daB sich die Haut nicht ver- 
schiebt. Das MaB entspricht ungefahr der Biorbitalbreite am Schadel.

10 (2). Orbito-nasale Breite (Bi-orbito-nasal Arc): Breite zwischen 
den beiden auBeren Augenhóhlenrandern [gleiche Punkte wie in 10 (1)], 
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mit dem BandmaB iiber die tiefste Stelle der Nasenwurzel, d. h. des Nasen- 
sattels gemessen. Das MaB entspricht ungefahr der Nasomalarbreite am 
Schadel.

11. Breite der Augenlidspalte (Lange; longueur palpebrale ou de 
Toeil): Gewonnen durch Abzug des MaBes 9 vom MaBe 10. Bei etwas 
schrag gestellter Augenlidspalte wird das MaB allerdings etwas zu klein, 
doch ist die Differenz unbedeutend.

11 a. Direktes MaB: Geradlinige Entfernung des Entokanthion [en] 
vom Ektokanthion |ex] eines Auges. Gleitzirkel mit flachen Armen.

12. Pupillardistanz: Geradlinige Entfernung der beiden Pupillen- 
mittelpunkte yoneinander. Der Blick muB in die Ferne gerichtet sein. Gleit
zirkel mit flachen Armen oder Pupillometer.

13. Breite der Nase (Untere Nasenbreite, Nasenfliigelbreite): Gerad
linige Entfernung der beiden Alaria [a], d. h. der Punkte der grbBten seitlichen 
Ausladung der beiden Nasenflugel yoneinander. Gleitzirkel mit flachen 
Armen. Technik wie bei No. 9, nur mit dem Unterschied, daB die Innenflachen 
der Zirkelarme die Nasenflugel beriihren.

Man nehme das MaB bei ruhigem Atmen des Untersuchungsobjektes 
und ohne den geringsten Druck auf die Nasenflugel auszuiiben.

13 a. GroBte Breite am Hinterrand der Nasenflugel, da, wo sie an der 
Wangenhaut festgewachsen sind.

Andere NasenmaBe siehe unter No. 2123.
14. Breite der Mundspalte (Mundlange; longueur buccale): Gerad

linige Entfernung der beiden Cheilia [ch] yoneinander. Gleitzirkel. Der 
Mund muB geschlossen und in Ruhelage sein.

Man kann auch die Breite von Oberlippe und Unterlippe getrennt 
messen.

c) Hóhenmafie (No. 15—28).
15. Ohrhbhe des Kopfes (Kopfhóhe, auriculare Hóhe; diametre 

yertical; auricular height, vertex to tragus of ear): Projektiyische Entfernung 
des Tragion [t] vom Scheitel. Stangenzirkel mit Ohrhohennadel.

Man zieht den oberen Arm des Stangenzirkels ungefahr auf 200 mm, 
den unteren dagegen nur auf 20 mm aus und befestigt die Ohrhohennadel 
annahernd in der Mitte des oberen Armes. Gerade vor dem zu Messenden 
stehend, faBt man das Instrument am Schieber mit der rechten Hand, legt 
mit der linken Hand das obere Lineal mbglichst horizontal auf den 
Scheitel senkrecht zur Ohraugen-Ebene auf, so daB die Ohrhohennadel 
in der Richtung der Mediansagittal-Ebene vor das Gesicht zu liegen kommt. 
Dann schiebt man mittels des Schiebers die Spitze des unteren Lineals auf 
das Tragion, kontrolliert und yerschiebt so lange, bis bei Beriihrung des 
Tragion auch die Ohrhohennadel yertikal, d. h.in derMedianebene des Gesichts 
steht. Eine Schwierigkeit in der Abnahme dieses MaBes beruht darin, daB 
man zugleich sowohl die yertikale Richtung des Stangenzirkels ais auch die 
Lagę der Schieberlinealspitze auf dem Tragion kontrollieren muB. Dies ist 
nur durch Hin- und Herneigen des eigenen Kopfes móglich. Erleichtert 
wird die Messung, wenn man das Tragion oder die ganze Ohraugen-Linie 
links yorher anzeichnet.

Die Ohrhbhe kann rechts oder links gemessen werden. Man wird meist 
die Messung auf der linken Kopfseite yorziehen, weil man dann das Instrument 
mit der rechten Hand halten kann. Man beachte aber, daB infolge der stets 
yorhandenen Schadelasymmetrie und des haufig yerschiedenen Sitzes beider 
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Ohrmuscheln das MaB auf beiden Kopfseiten nie ganz genau ubereinstimmen 
kann.

Die so gemessene Ohrhóhe des Lebenden entspricht in ihrem unteren 
MeBpunkt ziemlich genau dem Porion; denn nach Welker (1886, S. 81) 
liegt der knócherne Porus acusticus externus durchschnittlich 3,3 mm hóher 
ais die auBere Gehóróffnung. Um den gleichen Betrag ist aber auch das 
Tragion im Mittel hóher gelegen. Man hat also nur 5 mm fiir die Kopf- 
schwartendicke auf dem Scheitel abzuziehen, um die Ohrhóhe des Schadels 
zu erhalten.

15a. Projektiyische Entfernung der Spitze bezw. der Mitte des Tragus vom Scheitel. 
Stangenzirkel.

15 b. Vertikaler Ohrradius: Projektiyische Entfernung der Biauricularlinie, d. h. 
der Mitte des Ohrloches von dem Scheitel. Auricular-Radiometer; s. auch unter Ohrradien
S. 192.

Die Biauricularlinie geht durch die Mitte der beiden auBeren Gehórgange. Das MaB 
ist wegen der Verschiebbarkeit des knorpeligen Gehórganges recht ungenau.

Virchow fiihrte den beweglichen Arm des Stangenzirkels in die aufiere Ohrbffnung 
ein, mad also vom Oberrande der Gehóróffnung aus.

15 c. Berechnetes MaB, gewonnen durch Abzug des MaBes 2 vom MaBe 1. Zur Kritik 
vgl. das S. 151 unter No. 2 Gesagte.

16. Ganze Kopfhóhe: Projektiyische Entfernung des Scheitels vom 
Gnathion. Zur Abnahme der ganzen Kopfhóhe wie auch der folgenden 
Gesichtshóhe stellt man sich an die eine Seite des zu Messenden, orientiere 
dessen Kopf in die Ohraugenebene, was durch Aufzeichnen der Ohraugenlinie 
auf der entsprechenden Gesichtsseite erleichtert wird und halt den Stab des 
Stangenzirkels absolut yertikal. Die Lineale miissen dann je nach der gegen- 
seitigen Lagę der MeBpunkte verschoben werden. Man yersuche aber das 
untere am Gnathion anliegende Lineal von Anfang an so lang zu stellen, 
daB es nicht mehr verschoben werden muB. Dadurch yerkiirzt man sich die 
Zeit der Messung. Stangenzirkel1).

1) Zur Messung der ganzen Kopfhóhe und anderer projektiyischer HóhenmaBe des 
Kopfes hat Risley (1901) eine Kombination des Anthropometers mit der Eąuerre cephalo- 
mśtriąue yorgeschlagen, die die richtige Einstellung des Kopfes in eine bestimmte Ebene 
einigermaBen erleichtem soli.

16a. Ganze Kopfhóhe (Projektionshóhe des ganzen Kopfes, Hohe 
des Kopfes nach Virchow, Kopf-Gesichtshóhe, senkrechte Hohe des Kopfes; 
diametre vertical total de la tete): Projektiyische Entfernung des Scheitels 
vom Gnathion, gewonnen durch Abzug des MaBes 3 (1) vom MaBe 1.

Da die Abnahme des MaBes 3 (1) sehr tvon der Neigung des Kopfes 
abhangig ist, ist das gewonnene MaB unsicher.

MaB 16 bezw. 16 a wird sowohl durch die Entwicklung des Gehirn- ais des 
Gesichtsschadels beeinfluBt, gibt also keine eindeutigen Resultate, hat aber 
seine Bedeutung fiir die graphische Darstellung der Proportionsfiguren.

16 (1). Scheitel-Nasenhóhe (Hohe des Himschadels): Projektiyische Entfernung 
des Scheitels [v] vom Subnasale [sn], gewonnen durch Abzug des MaBes 3 vom MaB 1.

16 (la). Direktes MaB: Projektiyische Entfernung des Scheitels [v] vom Subnasale 
[sn], Stangenzirkel.

16 (2). Scheitel-Mundhóhe: Projektiyische Entfernung des Scheitels [v] vom 
Stomion [sto]. Stangenzirkel.

17. Physiognomische Gesichtshóhe (Abstand des Kinnes vom 
Stirnhaarrand; longueur ou hauteur totale du yisage ou de la figurę): Gerad
linige Entfernung des Trichion [tr] vom Gnathion [gn]. Stangen- oder 
Gleitzirkel (Tasterzirkel ungenauer). Die Arme des Stangenzirkels miissen 
gleichlang eingestellt werden.
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Wenn das Trichion, besonders nach Haarausfall oder kiinstlicher 
Enthaarung, nicht genau festzustellen ist, ist es besser, auf die Abnahme 
dieses MaBes zu verzichten.

Zur Messung der verschiedenen Gesichtshóhen stellt man sich an die 
rechte Seite des zu Beobachtenden, legt die linkę Hand auf dessen Kopf 
und setzt das zwischen Daumen und Zeigefinger gehaltene Ende des oberen 
Zirkelarmes auf den oberen MeBpunkt auf. Mit der rechten Hand wird dann 
der zuerst herabgedriickte Schieber so weit nach oben geschoben, bis die 
Spitze des unteren Armes den unteren MeBpunkt beriihrt. Man achte beim 
MaB darauf, daB die Spitze des unteren Armes genau auf dem Gnathion 
aufruht und nicht nach hinten geschoben wird, wodurch das MaB projek- 
tivisch wiirde.

Zur Bezeichnung der MaBe sei noch bemerkt, daB das Gesicht physio- 
gnomisch an der Stirnhaargrenze, morphologisch aber an der Stirnnasennaht 
bezw. am Oberrand der Orbitae beginnt. Die Trennungslinie der franzbsischen 
Schule bildet die „ligne sus-orbitaire“, die durch das Ophryon geht. Was 
darunter liegt, wird ais „face“ bezeichnet, wahrend Gesicht plus Stirne 
„visage“ genannt wird. Im Deutschen fehlen leider die entsprechenden 
Termini.

18. Morphologische1) Gesichtshbhe (Naso-mentale Gesichtshóhe, 
Kieferhóhe; hauteur naso-mentonniere; total face length): Geradlinige Ent
fernung des Nasion [n] vom Gnathion [gn]. Gleitzirkel oder Stangenzirkel.

1) Der Ausdruck „morphologisch11 ist hier nur im Gegensatz zu physiognomisch [17] 
gebraucht, weil bei MaB 18 der obere MeBpunkt einem festen Punkt am Schadel entspricht.

2) Die Bezeichnung „physiognomisch11 ist in diesem Falle nicht ganz zutreffend, 
da nur das Stomion ein physiognomischer Punkt ist.

Hat man bei einer Rasse Schwierigkeit das Nasion festzustellen, so nehme 
man MaB 18 b, natiirlich unter Angabe der Anderung.

18 a. Hauteur totale' ophryo-mentonniere: Geradlinige Entfernung des 
Ophryon [on] vom Gnathion [gn], Gleit- oder Stangenzirkel.

18b. Geradlinige Entfernung eines Punktes, der an der Kreuzungsstelle 
der Mediansagittal-Ebene und einer an die oberen Orbitalrander gelegten 
Tangente gelegen ist, vom Gnathion [gn]. Gleit- oder Stangenzirkel.

Der Oberrand der Orbita kann durch Palpation ziemlich genau fest
gestellt werden. Eine Tangente an die hóchsten Erhebungen der harenen 
Augenbrauen zu legen und von hier aus zu messen, muB ais verfehlt be
zeichnet werden, da die Ausbildung und Richtung der Augenbrauen groBen 
individuellen Schwankungen unterliegt.

18 c. Geradlinige Entfernung des Punktes der tiefsten Einsattelung der Nase vom 
Gnathion [gn], Gleit- oder Stangenzirkel.

19. Physiognomische Obergesichtshóhe1 2) (Mittelgesichtshóhenach 
Virchow; diametre nasio-buccal): Geradlinige Entfernung des Nasion [n] 
vom Stomion [sto]. Gleitzirkel.

19 a. Hauteur ophryo-buccal: Geradlinige Entfernung des Ophryon [on] vom Stomion 
[sto], Gleitzirkel.

20. Morphologische Obergesichtshóhe (diametre nasio-alveolaire; 
upper face length): Geradlinige Entfernung des Nasion [n] vom Prosthion [pr]. 
Gleit- oder Stangenzirkel.

Man vermeide, mit dem Instrument das Zahnfleisch zu beriihren, doch 
muB man mit dem unteren Arme desselben unter die Oberlippe fahren und 
diese in die Hóhe schieben. Am besten laBt man das Individuum die 
Zahne fletschen. Ein Reinhalten des Instrumentes ist absolut notwendig.
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20 a. Hauteur ophryo-alvćolaire: Geradlinige Entfernung des Ophryon [on] vom 
Prosthion [pr], Gleitzirkel.

20b. Geradlinige Entfernung eines Punktes, der an der Kreuzungsstelle der Median
sagittal-Ebene mit einer an die oberen Orbitalrander gelegten Tangente gelegen ist, vom 
Prosthion [pr], Gleitzirkel.

21. Hóhe der Nase (falschlich Lange der Nase, Nasobasallange; 
hauteur ou longueur du nez): Geradlinige Entfernung des Nasion [n] vom 
Subnasale [sn]. Gleit- oder Stangenzirkel.

Man setze den unteren Arm des Instrumentes nur leicht auf das Sub
nasale auf und halte den oberen zwischen Daumen und Zeigefinger der 
linken Hand auf dem Nasion fest. Der linkę Arm ruht leicht auf dem 
Kopfe des zu Messenden auf.

21 a. Distance ophryo-sous-nasale: Geradlinige Entfernung des Ophryon 
[on] vom Subnasale [sn], Gleitzirkel.

Dieses MaB ent- 
halt eigentlich die 
Nasenhóhe [21] + 
der Ophryon-Nasion- 
Entfernung [24 (1)].

Fig. 72. Messung der Hóhe der Nase (MaB No. 21).

21 b. Geradlinige 
Entfernung eines 
Punktes, der an der 
Kreuzungsstelle der 
Mediansagittal - Ebe- 
ne und einer an die 
oberen Orbitalrander 
gelegten Tangente 
gelegen ist vom Sub
nasale [sn], Gleit
zirkel.

21 c. Geradlinige 
Entfernung des tief- 
sten Punktes der 
Nasenwurzel bezw. 
des Nasensattels vom 
Subnasale [sn], Gleit
zirkel.

Dieser Punkt wird besonders bei gleichmaBig flachen Nasenkurven 
von den einzelnen Beobachtern sehr verschieden bestimmt und variiert 
auBerdem mit der Kopfhaltung.

22. Tiefe der Nase (falschlich Hóhe der Nase, Nasenelevation; saillie 
de la base du nez; nasal depth): Projektiyische Entfernung des Subnasale [sn] 
vom Pronasale [prn]. Stangen- oder Gleitzirkel mit verstellbaren Armen.

Der an das Pronasale anzulegende Arm muB langer ausgezogen sein 
ais der das Subnasale beriihrende. Letzterer darf nicht eingedriickt werden. 
Das Instrument ist bei Einstellung des Kopfes in die Ohraugen-Ebene 
móglichst parallel zu letzterer zu halten. Ein speziell zur Messung der 
Nasentiefe bestimmtes kleines (Instrument hat Birkner beschrieben.

22a. Tiefe der Nase: Projektiyische Entfernung der Spitze der Nase 
von dem hintersten Punkte des Ansatzes der Nasenflugel an der Wangenhaut. 
Gleitzirkel. Man nimmt zu diesem Zweck den Schieber des Gleitzirkels 
heraus und steckt ihn umgekehrt auf das Lineal auf, so daB der Querstab 
desselben an das Ende des Lineals zu stehen kommt. Halt man das Instru
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ment in der rechten Hand, so stemmt man das Ende des horizontal gehaltenen 
Lineals an die Ansatzstelle des linken Nasenfliigels, ohne die Haut zusammen- 
zudriicken, fiihrt den flachen Querstab des Schiebers an die Nasenspitze an 
und liest das MaB am Schieberrande ab. Man hat nur darauf zu achten, 
daB das Lineal des Gleitzirkels in der Sagittal-Ebene steht. Oder die Enden 
der beiden stumpfen Arme des Gleitzirkels, die zu diesem Zwecke Millimeter- 
teilung haben miissen, werden auf die yerlangten Punkte am Ansatz der 
Nasenfliigel aufgesetzt. Hierauf legt man quer iiber die Millimeterteilung 
der Arme ein Stabchen oder Lineal derart, daB es die Nasenspitze beriihrt 
und liest das MaB direkt ab.

Nasenbreiten S. 185.
23. Lange der Nase (Nasenriickenlange; nasal-length): Geradlinige 

Entfernung des Nasion [n] vom Pronasale [prn].
Manche Autoren messen bis zur Mitte der Nasenspitze, die meist dem 

Pronasale entsprechen diirfte.
23 (1). Lange der Nasenfliigel (nostril length): GróBter antero- 

posteriorer Durchmesser der Nasenfliigel. Gleitzirkel. Der vordere MeBpunkt 
ist sehr unsicher.

23 (2). Hohe der Nasenfliigel (nostril breadth): GróBter Durch
messer, rechtwinklig auf die Lange der Nasenfliigel gemessen. Gleitzirkel. 
Die obere Begrenzung der Nasenfliigel ist meist sehr unbestimmt.

24. Stirnhóhe (hauteur du front ou longueur frontale): Projektiyische 
Entfernung des Trichion [tr] vom Nasion [nj. Stangenzirkel.

Das MaB kann auch durch Abzug der morphologischen Gesichtshóhe [18] 
von der physiognomischen Gesichtshóhe [17] gewonnen werden.

24a. Projektiyische Entfernung des Trichion [tr] vom Ophryon [on].
24b. Projektiyische Entfernung des Trichion [tr] von der tiefsten Einsattelung der 

Nase.
Die unter 24 erwahnten MaBe werden auch oft direkt mit dem Gleitzirkel gemessen, 

was natiirlich eine Verschiedenheit der Resultate bedingt.

24 (1). Ophryon-Nasionentfernung (longueur ophryonasale): 
Geradlinige Entfernung des Ophryon [on] vom Nasion [n], Gleitzirkel.

25. Hohe der Schleimhautlippen (hauteur de la muąueuse bi- 
labiale): Geradlinige Entfernung des Labrale sup. [Is] vom Labrale inf. [li]. 
Gleitzirkel.

Das MaB muB bei geschlossenem Mund und ruhiger Haltung genomnien 
werden. Man lege den Gleitzirkel von der einen Seite platt auf das Gesicht 
auf, so daB die Arme die Punkte bezw. die Bander der Schleimhautlippen 
tangieren und der Stab yertikal gerichtet ist.

25 (1). Hohe der Schleimhaut-Oberlippe: Geradlinige Entfer
nung des Labrale sup. [Is] vom Stomion [sto]. Gleitzirkel.

25 (2). Hohe der Schleimhaut-Unterlippe: Geradlinige Ent
fernung des Stomion [sto] vom Labrale inf. [li]. Gleitzirkel.

26. Hohe der ganzen Oberlippe (hauteur de la levre superieur): 
Geradlinige Entfernung des Subnasale [sn] vom Stomion [sto]. Gleitzirkel.

27. Hohe der ganzen Unterlippe: Geradlinige Entfernung des 
Stomion [sto] von dem Kreuzungspunkte des Sulcus labio-mentalis mit der 
Mediansagittal-Ebene. Gleitzirkel.

Durch Abzug kann aus den MaBen No. 25 (1) bezw. (2) und No. 26 bezw. 27 
die Hohe der Integumental-Ober- und Unterlippe berechnet werden.

28. Hohe des Untergesichtes (Abstand des Kinnes vom Mund): 
Projektiyisches MaB, gewonnen durch Abzug der physiognomischen Ober- 
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gesichtshóhe [19] von der morphologischen Gesichtshóhe [18], Dadurch 
erhalt man die projektiviśche Entfernung des Stomion vom Gnathion.

28a. Direktes MaB: Geradlinige Entfernung des Stomion [sto] vom 
Gnathion [gn], Gleitzirkel.

MiBt man die direkten Entfernungen Stomion bis Gnathion [28 a] 
und Nasion bis Stomion [19], so erhalt man aus dem Vergleich dieser beiden 
Mafie mit der morphologischen Gesichtshóhe [18] einen Einblick in das 
Vortreten des Gesichtes in sagittaler Richtung.

28b. Direktes MaB: Geradliniger Abstand eines zwischen den mittleren 
unteren Schneidezahnen am Zahnfleischrand gelegenen Punktes (Infradentale 
der kraniometrischen Technik) vom Gnathion [gn], Gleitzirkel.

28 (1). Abstand des Sulcus labiomentalis vom Kinn: Gerad
linige Entfernung des Kreuzungspunktes des Sulcus labiomentalis mit der 
Mediansagittal-Ebene vom Gnathion [gn], Gleitzirkel.

28 (2). Abstand des Kinnes vom Nasenwinkel (Untergesichts- 
hóhe nach Weisbach; distance sous-naso-mentonniere ou longueur spino- 
mentonniere): Geradlinige Entfernung des Subnasale [sn] vom Gnathion [gn], 
Gleitzirkel.

d) OhrmaBe ') (No. 29—36).

29. Physiognomische Lange des Ohres (GróBte Lange des ganzen 
Ohres nach Schwalbe): Geradlinige Entfernung des Ohrscheitels (Super- 
aurale) [sa] von dem tiefsten Punkte des Ohrlappchens (Subaurale) [sba], 
Gleitzirkel. Vgl. Fig. 73, S. 191.

Der Gleitzirkel wird in der Richtung der Langsachse des Ohres fest 
auf die Wange angelegt und die beiden abgeflachten Arme des Instrumentes 
werden bis zu leichter Beriihrung dem Ober- bezw. Unterrand des Ohres 
genahert. Man achte darauf, daB weder Helixrand noch Ohrlappchen 
zusammengedriickt werden. Die linkę Hand lege man auf den Kopf des zu 
Messenden und stemme den oberen festen Arm des Gleitzirkels gegen den 
Daumen dieser Hand. Dadurch wird eine ruhige Haltung des Instrumentes 
ermóglicht. Je nach der Richtung der Ohrachse muB der MaBstab des 
Gleitzirkels verschieden geneigt werden, da er parallel mit jener laufen soli. 
Ich messe stets das linkę Ohr; will man das rechte Obr messen, so mufi man 
den Gleitzirkel in die linkę Hand nehmen.

30. Physiognomische Breite des Ohres (GróBte Breite des ganzen 
Ohres): Geradlinige Entfernung der Ohrbasis von dem am meisten aus- 
geladenen Punkt des Hinterrandes des Helix (Postaurale) senkrecht zur 
physiognomischen Lange. Gleitzirkel.

Da dieses MaB annahernd senkrecht auf die physiognomische Lange 
genommen werden muB, wird auch der an der Ohrbasis gelegene Ausgangs- 
punkt desselben, das Praeaurale, durch die Haltung des Instrumentes be- 
stimmt. Je nach der Stellung der Langsachse ist natiirlich auch die Breiten- 
achse mehr oder weniger geneigt. Ihre Hóhenlage wird bedingt durch die 
Stelle der weitesten Ausladung am Hinterrand des Helix.

Man lege den festen flachen Arm des Gleitzirkels, dessen Lineal horizontal 
iiber das Ohr zu liegen kommt, fest an die Ohrbasis an, halte ihn in dieser 
Situation mit dem Daumen der linken Hand fest, indem man die iibrigen 
Finger dieser Hand an den Kopf anlegt, und schiebe hierauf den beweglichen 
Arm an den Hinterrand des Ohres an.

1) Es handelt sich hier naturgemafi nur um Mafie des auBeren Ohres (Ohrmuschel). 
Vgl. Fig. 267, S. 667.
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30 a. Geradlinige Entfernung der Mitte der Ohrbasis vom Postauralejpa] 
senkrecht zur physiognomischen Lange. Gleitzirkel.

31. Morphologische 
Lange des Ohres (Wahre 
Ohrlange): Geradlinige Ent
fernung eines in der grubigen 
Vertiefung der Incisura auris 
ant. oberhalb des Tragus ge- 
legenen Punktes von der Spitze 
des DARWiNSchen Hócker- 
chens (Tuberculare) [tu]. Gleit
zirkel.

Dieses MaB laBt sich nur 
genau bestimmen, wenn die 
DarwinscIio Spitze vorhanden 
ist. Der vordere MeBpunkt liegt 
etwas hinter dem Tragion. Es 
ware empfehlenswert, in Zu- 
kunft den letzteren Punkt zu 
wahlen.

32. Morphologische 
Breite des Ohres (Lange 
der Ohrbasis, basale Ohrbreite): 
Geradlinige Entfernung des 
oberen Insertionspunktes der 
Ohrmuschel (Otobasion sup.) 
[obs] vom unteren Insertions- 
punkte (Otobasion inf.) [obi]. 
Gleitzirkel.

Gemessen wird also die angewachsene Strecke der Ohrmuschel.
33. Lange des Ohrknorpels: Geradlinige Entfernung des Super- 

aurale [sa] von dem tiefsten Punkt des Ohrknorpels. Gleitzirkel.
Das Ohrlapp- 

chen muB bei f 
Abnahme dieser 
Messung etwas
nach hinten ge- v \ 
drangt werden. _ J

33 (1). Lange 
des Ohres bis 
zur Incisura 
intertragica: 
Geradlinige Ent
fernung des Ohr- 
scheitels (Super- 
aurale) [sa] von 
der tief sten Stelle 
der Incisura in
tertragica. Gleit- Fig. 74. Messung der physiognomischen Breite des Ohres (Mafi 30). 
zirkel.

33 (2). Lange des Ohrlappchens. Geradlinige Entfernung der 
tiefsten Stelle der Incisura intertragica von dem unteren Endpunkte des 
Ohrlappchens (Subaurale) [sba]. Gleitzirkel.
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33 (3). Entfernung des Crus anthelicis inferius vom oberen 
Ende des Ohres: Geradlinige Entfernung des Crus anthelicis inf. vom 
Superaurale [sa]. Das MaB wird in der Linie der physiognomischen Ohrlange 
genommen.

33 (4). Entfernung des Crus helicis vom oberen Ende des 
Ohres: Geradlinige Entfernung des Crus helicis vom Subaurale Isbal. 
Technik wie in No. 33 (3).

34. Lange der Concha propria (Hohe): Geradlinige Entfernung 
des vorderen sichtbaren Endes des Crus anthelicis inf. von der tiefsten Stelle 
der Incisura intertragica. Gleitzirkel.

Der obere Ausgangspunkt dieses MaBes ist leicht zu finden, wenn man 
die eine Zirkelspitze unmittelbar hinter dem hinteren freien Rand des auf- 
steigenden Helix senkrecht auf die tiefste Stelle des Crus anthelicis inf. 
aufsetzt.

34 (1). Breite der Concha propria: Geradlinige Entfernung des 
vordersten Punktes der Incisura auris ant. von dem gegeniiberliegenden 
Rand des Anthelixstammes senkrecht zur Lange der Concha. Gleitzirkel.

Der vordere MeBpunkt befindet sich unmittelbar iiber dem Tragus oder 
dem Tuberculum supratragicmn (nicht gleich dem Tragion, sondern hinter 
diesem gelegen). Der hintere MeBpunkt bezeichnet die hóchste Stelle der 
Wólbung des betreffenden Anthelixteiles.

35. Breite des Einganges zur Incisura intertragica: Gerad
linige Entfernung des unteren Hóckers des Tragusvorsprunges vom Gipfel 
des Antitragus. Gleitzirkel.

35a. Lange der Incisura intertragica: Geradlinige Entfernung 
der tiefsten Stelle der Incisura intertragica von dem Mittelpunkt einer den 
Tragushócker und Antitragusgipfel verbindenden Geraden [35J. Gleitzirkel.

36. Entfernung der Ohrspitze von der Incisura intertragica: 
Geradlinige Entfernung der tiefsten Stelle der Incisura intertragica von der 
Spitze des DARWiNSchen Hóckerchens (Tuberculare). Gleitzirkel.

36 (1). Entfernung der Ohrspitze von dem Anthelix: Gerad
linige Entfernung des DARWiNSchen Hóckerchens (Tuberculare) von dem 
Crus anthelicis inf. oder dem Stamm des Anthelix, in der Linie der morpho
logischen Ohrlange [31] gemessen. Gleitzirkel.

Der vordere MeBpunkt entspricht der hóchsten Stelle der Falte in der 
angegebenen Linie.

36 (2). Entfernung der Ohrspitze von der oberen Insertion: 
Geradlinige Entfernung des DARWiNSchen Hóckerchens (Tuberculare) vom 
Otobasion sup. [obs.]. Gleitzirkel.

36 (3). Entfernung der Ohrspitze von der unteren Insertion: 
Geradlinige Entfernung des DARWiNSchen Hóckerchens (Tuberculare) 
von dem Otobasion inf. [obi]. Gleitzirkel.

36 (4). Entfernung des Anthelix von der Incisura auris ant., 
gewonnen durch Abzug des MaBes No. 36 (1) von der morphologischen Ohr
lange [31],

e) Ohrradinn (No. 37 - 41).
Die unter No. 37 bis 41 aufgezahlten Radien geben die Entfernungen ver- 

schiedener in der Mediansagittal-Ebene gelegener Punkte des Kopfes von dem 
Mittelpunkt der Ohrachse (Biauricularlinie) an. Mit dem Kephalometer von 
Antelme (Broca, Instructions 1879, S. 77) kann auch die Entfernung jedes 
beliebigen, seitlich von der Mediansagittal-Ebene gelegenen Punktes von der 
Ohrachse festgestellt werden.
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Gegen alle Ohrradien, die besonders in England gemessen werden, ist 
einzuwenden, daB der Mittelpunkt des auBeren Gehórganges einen schlechten 
MeBpunkt darstellt. Da der knorpelige Gehórgang beim Anlegen und Fixieren 
des Instrumentes leicht yerschoben werden kann, sind die Resultate nur von 
geringer Genauigkeit. AuBerdem ist das Einfiihren des Instrumentes in das 
Ohr unappetitlich und wird von den meisten Menschen ais unangenehm 
empfunden. Vgl. dazu das S. 133 Gesagte.

37. Kinnradius (Mental radius): Projektiyische Entfernung des 
Gnathion [gn] von der Biauricularlinie. Radiometer.

38. Alveolarradius (Alyeolar radius): Projektiyische Entfernung des 
Prosthion [pr] von der Biauricularlinie. Radiometer.

38 (1). Projektiyische Entfernung der Mitte des yorderen Randes der Oberlippe 
von der Biauricularlinie.

39. Oberer Nasalradius (Upper nasal radius): Projektiyische 
Entfernung des Nasion [n] von der Biauricularlinie. Radiometer.

39 (1). Unterer Nasalradius: Projektiyische Entfernung des Subnasale [sn] 
von der Biauricularlinie. Radiometer.

40. Stirnradius (Frontal radius); Projektiyische Entfernung der 
Glabella [g] von der Biauricularlinie. Radiometer.

40 (1). Grófiter Stirnradius (Maximum frontal radius): Projektiyische Entfer
nung des am meisten yorspringenden Punktes der Medianstimkurye von der Biauricular
linie. Radiometer.

41. HinterhauptsradiusI (Occipital radius): Projektiyische Ent
fernung des vorspringendsten Punktes des Hinterhauptes in der Median
sagittal-Ebene von der Biauricularlinie. Radiometer.

41 (1). Hinterhauptsradius II (Inialradius): Projektiyische Entfernung des Inion 
[i] yon der Biauricularlinie. Radiometer.

Der Vertikalradius, der der Ohrhbhe des Kopfes entspricht, ist schon 
unter No. 15b beschrieben worden.

f) Winkel (No. 4 2—44).
42. Obergesichtswinkel (Profilwinkel), gebildet von der Ohraugen- 

Horizontalen und einer Nasion [nj und Prosthion [pr] yerbindenden Geraden. 
Gleitzirkel mit Ansteckgoniometer.

Man befestige zunachst das Ansteckgoniometer (vgl. kraniometrische 
Technik) an dem oberen festen und spitzen Arm des Gleitzirkels und Stelle 
den Kopf des zu Messenden móglichst genau in die Ohraugen-Ebene ein. 
Hierauf halt man mit der linken Hand das Ende des oberen flachen Armes 
des Instrumentes auf das Nasion, schiebt den unteren Arm auf das Prosthion 
und liest den Winkel direkt am Goniometer ab. Vgl. Fig. 72, S. 188.

42 (1). Gesichtswinkel nach Cloquet (Angle facial minimum ou alvóolaire): 
Winkel, gebildet von einer das Prosthion [pr] und die Mitte der auBeren Gehóroffnung 
yerbindenden Geraden mit der Ophryon-Prosthion-Linie. Brocas Goniometre facial 
módian.

Von Broca wurde dieser Winkel nur neben dem Winkel 43 empfohlen.

43. Gesichtswinkel Campers (Angle facial maximum): Winkel, 
gebildet von der Auriculonasal-Linie Campers (Ohróffnung bis Subnasale) 
und einer Ophryon und Subnasale yerbindenden Geraden. Brocas Gonio
metre facial median, oder indirekt zu bestimmen mit der Double eąuerre 
durch Konstruktion des sogenannten Gesichtsdreiecks. Die letztere zeit-

Martin, Lehrbuch der Anihropoiogie. a. Aufl. I. Bd. 13 
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raubende und wenig genaue Resultate liefernde Methode gestattet auch die 
Berechnung des sogenannten „Indice du prognathisme“ Topinards.

44. Kieferindex (Index gnathicus): Anstatt durch direkte Messung 
kann der Profilwinkel auch durch Vergleich der projektivischen Mafie 
(Ohrradien) No. 38 und 39 berechnet werden.

Alveolarradius [38] X 100 
Oberer Nasalradius [39]

Dieser Index gibt aber viel ungenauere Resultate ais die Winkelniessung, 
weil dabei die Grófie der Nasion-Prosthiondistanz auBer Betracht gelassen ist.

44 (1). Prognathismus-Index. Dieser Index wird (nach Ma- 
nouvrier) aus den direkten MaBen Tragion-Prosthion und Tragion- 
Metopion berechnet. "

_ Tragion-Prosthion X 100 
Tragion-Metopion

Da beide Mafie in gleicher Weise durch die Breitenentwicklung des 
Schadels beeinfluBt werden, soli der Umstand, daB zwei MeBpunkte nicht 
in der Mediansagittal-Ebene liegen, zu vernachlassigen sein.

g) Umfange (No. 45—49).
45. Horizontalumfang des Kopfes: Umfang, annahernd horizontal 

rund um den Kopf. BandmaB.
Man halt den Nullpunkt des BandmaBes mit der linken Hand auf der 

Glabella fest, fiihrt es mit der rechten Hand iiber die linkę Kopfseite bis zu 
dem vorspringendsten Punkt des Hinterkopfes (Opisthokranion) und dann 
iiber die rechte Kopfseite zuriick zur Stirn, wo man es ebenfalls mit der 
linken Hand fixiert. Dadurch wird die rechte Hand frei, die nun am Hinter
haupt kontrolliert, ob das BandmaB wirklich iiber den vorspringendsten 
Punkt geht. Ist dies nicht der Fali, so wird das BandmaB entsprechend 
verschoben und straff angezogen. Man achte darauf, daB es an beiden Seiten 
des Kopfes gleich hoch zu liegen kommt. Erst jetzt liest man das MaB ab. 
Die Haare werden mitgemessen; der Grad ihrer Fiille wird bei der Beschrei- 
bung angegeben und dementsprechend kann das MaB korrigiert werden. 
Es handelt sich um ein MaximalmaB, was besonders der Anfanger beachten 
móge. Die gróBte Kopflange ist der sagittale Durchmesser des so gemessenen 
Umfanges.

45 a. Horizontalumfang rund um den Kopf, jedoch iiber das Ophryon 
(statt iiber die Glabella). BandmaB.

Manche Autoren nehmen nicht genau das Ophryon, d. h. die Ligne 
sus-orbitaire, sondern fiihren das BandmaB auf der Stirne iiber einen Punkt, 
der gerade oberhalb der Glabella (Supraglabellare) oder oberhalb der 
knóchernen Augenbrauenbogen gelegen ist.

45 (1). Umfang rund um den Kopf iiber die Tubera frontalia. BandmaB.
46. Vorderer Horizontalbogen des Kopfes (Circonference hori- 

zontale ant. de la tete nach Broca, Ohrstirnlinie nach Kirchhoff): Dieser 
Bogen bildet das vor der Biauricularebene gelegene Teilstiick des Horizontal- 
umfanges No. 45 a. Das BandmaB lauft iiber das Ophryon, d. h. direkt iiber den 
harenen Augenbrauen in der „Ligne sus-orbitaire“. BandmaB.

Die Biauricularebene ist eine von der franzósischen Schule eingefiihrte 
Frontalebene, welche durch die Mitte der beiden Ohróffnungen gelegt wird 
und auf der CAMPERSchen Horizontalebene (Nasenstachel und beide Ohr- 
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óffnungen) senkrecht stehen muB. Sie soli dabei iiber das Bregma laufen 
und den Yorderkopf vom Hinterkopf trennen. Dies ist aber weder am Schadel 
noch am Kopf des Lebenden genau der Fali, ganz abgesehen davon, daB 
die gewahlte Horizontale sehr ungeeignet fiir die Errichtung einer Kopf- 
yertikalen ist.

Um MaB No. 46 (und No. 47) nehmen zu kónnen, muB man die Biauri- 
cularebene durch einen langen Faden markieren, der iiber die beiden Ohr- 
mittelpunkte und das Bregma yerlauft und von dem Indiyiduum selbst an 
seinen Enden unterhalb der Ohren mit beiden Handen festgehalten 
werden kann.

46 a. Vorderer Horizontalbogen vom Ohrloch der einen Seite zum 
entsprechenden Punkt der anderen Seite. BandmaB.

47. Hinterer Horizontalbogen des Kopfes (Circonference hori
zontale posterieure de la tete nach Broca, Ohrhinterhauptslinie nach Kirch- 
hoff): zu gewinnen durch Abzug des MaBes 46 vom MaB 45 a.

Will man den hinteren Horizontalbogen statt durch Abzug durch 
Messung gewinnen, so muB man den Nullpunkt des BandmaBes an die 
Biauricularlinie (Faden) iiber dem rechten Ohr anlegen und iiber das Hinter- 
haupt zu dem entsprechenden Punkt der linken Kopfseite fiihren.

47 a. Hinterer Horizontalbogen vom auBeren Ohrloch der einen Seite 
zum entsprechenden Punkt der andern Seite. BandmaB.

48. Sagittaler Kopfbogen (falschlich Sagittalumfang; courbe inio- 
frontale ou occipito-frontale; longitudinal arc): Vom Nasion [n] iiber die 
Mediansagittal-Ebene des Kopfes bis zum Inion [i], BandmaB.

Man sucht zunachst durch Palpation die Lagę des Inion (vgl. S. 145) 
und kontrolliert das schon friiher bezeichnete Nasion, hierauf halt man den 
Nullpunkt des BandmaBes auf dem Nasion fest, fiihrt es in der Mediansagittal- 
Ebene iiber den Scheitel nach hinten bis zum Inion. Nachdem man sich 
iiberzeugt, daB der Nullpunkt noch der Lagę des Nasion entspricht, liest man 
das MaB ab. Dieser ganze sagittale Kopfbogen zerfallt nach Broca in einen 
yorderen und hinteren Abschnitt. Die Trennung liegt beim Bregma, das durch 
den Faden der Biauricularebene markiert wird. Die yordere Kurve zerfallt 
weiter in eine Glabellarkurye (Nasion—Ophryon) und in eine Cerebralkurve 
(Ophryon—Bregma).

48a. Sagittaler Kopfbogen: Von der Glabella [g] bis zum Inion [i], BandmaB.
48b. Sagittaler Kopfbogen vom Ophryon aus (Circonference ophryo-iniaąue): Vora 

Ophryon [on] aus iiber die Mediansagittal-Ebene bis zum Inion [i]. BandmaB.
49. Transversaler Kopfbogen (Querer oder yertikaler Kopfbogen, 

falschlich Vertikalumfang; courbe transversale bi-auriculaire; transverse arc): 
Bogen von dem Tragion der einen Seite quer iiber den Scheitel zum ent
sprechenden Punkt der andern Seite. BandmaB.

Das BandmaB soli móglichst in einer zur Ohraugen-Horizontalen 
senkrechten Frontalebene liegen. Man achte vor dem Ablesen des MaBes 
darauf, ob sich der Nullpunkt des BandmaBes noch mit dem Tragion deckt.

49a. Transversaler Kopfbogen von dem point sus-auriculaire der einen Seite 
(oberhalb der Jochbogen, nicht von der Mitte des Gehórganges aus) iiber das 
Bregma zum entsprechenden Punkt der andern Seite. BandmaB.

Dieser Bogen wird von Broca ais „vraie courbe transversale“ oder ais 
„courbe sus-auriculaire“ bezeichnet und ist dem kraniometrischen MaB 
yergleichbar.

49b. Transyersaler Kopfbogen: Von einem in der Mitte vor dem Tragus gelegenen 
Punkte (also nicht vom Tragion aus) der einen Seite bis zum entsprechenden Punkt der 
andern Seite. BandmaB.

13'
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Dieser praeauriculare Punkt ist bei der verschiedenen Ausbildung und Stellung des 
Tragus in seiner Lagę sehr variabel und schwer genau festzustellen. Die Messung von der 
auBeren Gehóróffnung aus (Yirchow) ist, weil iiber die Ohrmuschel gehend, zu yerwerfen.

h) Schadelkapazitat beim Lebenden (Index cubicus).
Die Schadelkapazitat kann aus den AuBenmaBen des Kopfes natiirlich 

nicht so exakt berechnet werden wie aus den SchadelmaBen, weil auBer der 
Dicke der Schadelknochen und der Form des Schadels hier auch noch die 
wechselnde Dicke der Kopfschwarte das Resultat beeintrachtigt.

Die Berechnung kann aus verschiedenen MaBen und nach yerschiedenen 
Methoden vorgenommen werden.

a) Methode Wełcker I: Berechnung aus Lange [lc], Breite [3] und 
Hóhe [15], Die drei KopfmaBe sind zunachst nach folgender Tabelle in 
SchadelmaBe umzuwandeln:

bei sehr bei bei sehr
diinner mittelstarker starker

Kopfhaut Kopfhaut Kopfhaut
mm mm mm

Von der Lange (Intertuberallange) sind 
abzuziehen

Von der Breite, wenn sie nicht in das Ge-
5 10 15

biet des M. temporalis fallt, sind ab
zuziehen 6 10 13

Von der Breite, wenn sie in das Gebiet
des M. temporalis fallt, sind abzu
ziehen 12 20 30

Zu der (auricularen) Kopfhóhe sind hin-
zuzufiigen 4 6') 8

In den drei ersten Fallen handelt es sich darum, die Dicke der Kopf
schwarte in Abzug zu bringen; in letzterem Falle muB auBerdem die auriculare 
Kopfhóhe in den Hóhendurchmesser des Schadels umgewandelt werden. 
Aus den so gewonnenen Zahlen berechnet man Lange + Breite 4- Hóhe 
und sucht in der Tabelle (vgl. die kraniometrische Technik) die zu jedem 
Modulus gehórige Kapazitatsziffer.

b) Methode Welcker II: Ermittelung der Kapazitat aus dem Hori
zontalumfang. Der Horizontalumfang, nach Welcker iiber die Tubera 
frontalia gemessen No. 45 (1), ist zunachst in den Schadelumfang zu verwandeln 
Nach den Untersuchungen von Bischoff sind im Mittel fiir mannliche Kópfe 
fiir die Haare 7 mm, fiir die Haut 14 mm abzuziehen. Es empfiehlt sich daher 
folgende Reduktion:

mannlich weiblich
bei diinner Bedeckung 14 mm 20 mm
bei mittleren Yerhaltnissen 21 „ 28 „
bei starker Bedeckung 28 „ 35 „

Aus den so gewonnenen Schadelumfangen kann dann die Kapazitat 
unter Beriicksichtigung des Langenbreitenindex aus einer Tabelle (vgl. 
kraniometrische Technik) direkt abgelesen werden. Diese Methode, die die 
Hóhenentwicklung des Kopfes auBer acht laBt, ist zwar einfacher ais die 
erstgenannte, diirfte aber nur zur Feststellung von Mittelwerten verwendbar 
sein.

1) Nach Welcker (1886) sind von der auricularen Hóhe des Lebenden z. B. in 
diesem Falle 5 mm fiir die Haut und 3 mm wegen Hóherlagerung des Porus acusticus 
iiber der auricularen Hóhe des Schadels abzuziehen und dann 14 mm hinzuzufiigen, 
um den Hóhendurchmesser bis zum Basion zu erhalten.
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c)Methode  Manouvrier: Berechnung aus Kopflange [lc], Kopf- 
breite [3] und Ohrhbhe [15 b].

Kopflange x groBte Kopfbreitc X Ohrhbhe
2“

Der berechnete Wert muB hierauf diyidiert werden

bei Individuen
ł, ,ł

bei Kindern unter 5 Jahren durch 1,05 | fUr Rnaben
” ” VOn1ni- ” ” /(c | und Madchen
„ „ „ 10—15 „ „ 1,07 I
von 16—20 Jahren durch 1,10 fiir Manner und 1,08 fiir Frauen

,, 20—25 ,, ,, 1,15 „ ,, ,, 1,10 ,, ,,
iiber 25 „ „ 1,20 „ „ „ 1,15 „ „

Diese Berechnung gibt natiirlich nicht die wirkliche Kapazitat, aber 
nach Ansicht Manouvriers doch eine Zahl, die ihr annahernd proportional 
ist. Wieviel der Fehler individuell betragen kann infolge der yerschiedenen 
Dickenentwicklung der Schadelwand und der Kopfschwarte, ist nicht fest
gestellt.

d) Methode Lee-Pearson: Berechnung aus grófiter Lange [1] 
grófiter Breite [3] und Ohrhbhe [15] (vergl. auch die kraniometrische 
Technik).

Fiir die beiden Geschlechter ergeben sich die folgenden Formeln: 
fiir Manner C = 0,000337 (Lange — 11) X (Breite —11) X (Ohrhbhe —11) 

+ 406,01 
fiir Frauen C — 0,000400 (Lange —11) X (Breite — 11) X(Ohrhbhe—11) 

+ 206,60
Es miissen also auch hier zunachst von jedem MaBe 11 mm abgezogen werden, 
um es auf das entsprechende SchadelmaB zu reduzieren. Die Ohrhbhe 
ist hier von der Mitte des Tragus genommen [15a]. Diese Methode scheint 
die besten Resultate zu geben.

e) Methode Beddoe: Berechnung aus Horizontalumfang, Sagittal- 
und Transversalbogen (vgl. die kraniometrische Technik). Man multipliziere 
% des Horizontalbogens [45a], % des sagittalen Kopfbogens [48] und % des 
transversalen Kopfbogens (von der Mitte des auBeren Gehórganges moglichst 
iiber das Bregma). Das Produkt wird durch 2000 geteilt; dem Quotienten 
wird 0,3 Proz. fiir jede Einheit des Langenbreitenindex unter 82 hinzuaddiert. 
Diese Methode gibt fiir den Lebenden nur ganz ungenaue Resultate, da hier 
die yerschiedene Dichte der Behaarung und die Schwierigkeit einer genauen 
Bestimmung des Inion die Berechnung zu sehr beeintrachtigen (vgl. die 
Kritik von Lewenz und Pearson in Biometrica 1904, Bd. III, S. 367).

f) Methode Beck: Berechnung der Schadelkapazitat aus dem Flachen- 
inhalt von 6 Kopfebenen.

Um diese 6 Ebenen zu bestimmen, legt man um den lebenden Kopf ein 
3 cm breites Stahlringband so an, daB dessen Unterrand vorn die oberen 
Augenhóhlenrander und hinten das Inion beriihrt. Hierauf zieht man den 
Randem des Stahlbandes entlang mittels des Dermographen auf der Kopfhaut 
eine untere und eine obere Horizontallinie. In gleicher Weise wird ein 
Mediansagittalbogen und senkrecht auf die Horizontalebenen von Ohr- zu 
Ohrpunkt ein Frontalbogen gezogen. Im weiteren legt man noch einen 
yorderen und hinteren Frontalbogen je in der Mitte zwischen Nasion bezw. 
Inion und Ohrfrontalbogen. Hierauf werden diese 6 Kurven mit Hilfe 
des MaBstabes und Bleidrahtes auf Millimeterpapier iibertragen und der 
Inhalt der so gewonnenen Ebenen mit dem Planimeter berechnet.

Die Schadelkapazitat ist dann gleich der Summę des Inhaltes dieser 
6 Ebenen (in Quadratzentimeter) x 1,5 (einer empirisch gefundenen GroBe). 
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Zieht man von der gewonnenen Zahl (in Kubikzentimeter) 10 Proz. ab, so 
erhalt man das Gehirngewicht in Grammen. Der mógliche Fehler kann bis 
zu 6 Proz. der berechneten Schadelkapazitat betragen (vgl. auch Reichardt, 
1905).

Berechnung des Gehirngewichtes aus dem Index der Kopf- 
groBe: Lange x Breite X Ohrhóhe. Die vier ersten Ziffern dieses Index 
geben die Kubikzentimeter an, weiche ein rechtwinkliger Kórper der ange
gebenen Dimensionen enthalten wiirde. Nach Untersuchungen von Glad- 
stone besteht nun folgendes Verhaltnis zwischen dem Index der KopfgróBe 
und dem Gehirngewicht:

Manner von 20—46 Jahren
„ iiber 46 Jahre 

Frauen von 20—46 Jahren
„ iiber 46 Jahre

Manner + Frauen von 20—46
„ + „ iiber 46 Jahre

Index der KopfgróBe
3876
3736
3449
3360

Gehirngewicht
1370
1316
1223
1195

Verhaltnis
2,806
2,838
2,818
2,801
2,812
2,819

Es laBt sich also durch Division des Index der KopfgróBe durch die 
Yerhaltniszahl das Gehirngewicht des Lebenden berechnen.

i) Indices.
Es sei hier nochmals daran erinnert, daB die Indices nichts iiber 

die Konturform des Kopfes sagen, sondern nur das Verhaltnis von zwei 
Dimensionen ausdriicken. Die fiir die einzelnen Indices eingefiihrte Gruppen- 
terminologie hat nur einen bedingten Wert, mafigebend allein sind die Zahlen. 
Nur Indices, die einige Einheiten auseinanderliegen, deuten auf eine Ver- 
schiedenheit der Kopfform hin. Man beachte auch die Genauigkeitsfehler der 
einzelnen Indices.

Langenbreiten-Index des Kopfes (Indice cephaliąue, cephalic 
index):

_ Grófite Kopfbreite [3] x 100 
Grófite Kopflange [1]

Einteilung: dolichokephal1) x—75,9

1) xscpaXv] = Kopf, Sokt/óę = lang, p.śooę = mittel, ppa^óę = kurz, ónep^pa^óę 
= sehr kurz.

mesokephal 76,0—80,9
brachykephal 81,0—85,4
hyperbrachykepłial 85,5—x

Kópfe mit einem Index von 92 (richtiger 91) und dariiber werden auch 
ais isokephal bezeichnet.

Die Yeranderung der Einteilung gegeniiber dem Langenbreitenindex 
des Schadels ist durch das Einbeziehen der Weichteile in die Kopfmafie 
begriindet. Von manchen Autoren wird die Einteilung des Schadelindex 
falschlich auch ohne weiteres auf den Kopf angewendet. Vgl. dazu die 
kraniometrische Technik.

Altere Einteilung: Nach Broca wird der Kopfindex durchschnittlich um 2 Einheiten 
hóher angesetzt ais der entsprechende Schadelindex, also

dolichocóphal 
sous-dolichocóphal 
mesaticśphal 
sous-brachycephal 
brachycóphal

x—77,00 
77,01—79,77 
79,78—82,00 
82,01—85,33 
85,34—x
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Yerwendet man, wie das friiher auf Virchows Rat in Deutschland vielfach geschehen ist, 
statt der gróBten Kopflange [1] die gerade Kopflange [la] fiir die Indexberechnung, so 
werden die Indices um durchschnittlich 0,5 Einheiten kleiner ais bei Verwendung der 
gróBten Lange.

G (I) = 1,2, ferner G (Ix — I2) = 1,4 X G (I) = 1,7
Langenhóhen-Index des Kopfes (Indice vertical ou de hauteur): 

Ohrhóhe des Kopfes [15] X 100
GróBte Kopflange [11

Einteilung: chamaekephal1 2) x—57,6

1) 1,4 x G (I) = Genauigkeitsfehler der absoluten Differenz zwischen zwei indiyi- 
duellen Werten.

2) /apai adv. = niedrig, am Boden liegend, 6p8óę = recht, hier in der Bedeutung 
von Mittel, „in der Mitte stehend", = hoch.

orthokephal 57,7—62,5
hypsikephal 62,6—x

Von vielen Autoren wird die Einteilung des Langenhóhenindex des Schadels auch 
fiir den Kopf yerwendet, was aber ganz unzulassig ist, da beide Indices aus yerschiedenen 
MaBen gebildet werden.

Einteilung von Iwanowsky: 
chamaekephal x—72,0
orthokephal 72,1—75,0
hypsikephal 75,1—x

G (I) = 1,3; ferner G (Ix — I2) = 1,4 X G (I) = 1,8.
Breitenohrhóhen-Index des Kopfes (Indice vertical ou de

hauteur):
Ohrhóhe des Kopfes [15] X 100 

GróBte Kopfbreite [3]
Einteilung: tapeinokephal = x—78,9 

metriokephal = 79,0—84,9 
akrokephal = 85,0—x

Die Bezeichnung ob hoch oder niedrig braucht fiir den Langenhóhen und 
den Breitenhóhenindex des Kopfes nicht gleich zu sein, denn derselbe Kopf 
kann im Verhaltnis zur Lange niedrig, im Verhaltnis zur Breite aber hoch 
erscheinen. Daher darf die Terminologie fiir den Langenhóhenindex nicht 
auf den Breitenhóhenindex angewandt werden.

Manouvrier berechnet noch einen „Indice vertical mixte“, indem er 
das Mittel aus dem Langenhóhenindex und dem Breitenhóhenindex nimmt, 
um dadurch die Hóhe zum Ausdruck zu bringen.

Transversaler Frontoparietal-Index (indice frontal): 
_ Kleinste Stirnbreite [4] x 100 

GróBte Kopfbreite [3]
Der Index bringt das Verhaltnis der Stirnentwicklung zur parietalen Kopf
breite zum Ausdruck, wird aber durch beide MaBe und daher auch durch den 
Langenbreitenindex beeinfluBt.

G (I) = 1,0; ferner G (I, — I2) = 1,4 G (I) = 1,4.
Kopfmodulus (nach Emil Schmidt): gróBte Lange [1] + gróBte 

Breite [2] + Ohrhóhe [15].
Index der KopfgróBe: gróBte Lange [1] X gróBte Breite [3] X Ohr

hóhe [15]. Die englischen Autoren verwenden dafiir die Ohrhóhe [15 b], 
Physiognomischer Gesichtsindex (Hóhenbreitenindex des Ge- 

sichtes; Indice du visage). Dieser Index ist auch auf den Beobachtungs- 
blattern verzeichnet; aber auf S. 901 ist er nach Broca angegeben. Der
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Index ist notwendigerweise immer iiber 100, da die Jochbogenbreite 
kleiner ist:

__ Physiognomische Gesichtshóhe [17] X 100 
Jochbogenbreite [6|

Dieser Index hat kein Analogon in der Kraniometrie. Nach Broca wird der
Index umgekehrt berechnet, namlich:

_ Jochbogenbreite [6] x 100
Physiognomische Gesichtshóhe [17]

Morphologischer Gesichtsindex (Facialindex nach Garson):
_ Morphologische Gesichtshóhe [18] X 100 

Jochbogenbreite [6]
Einteilung: hypereuryprosopl) x—78,9

1) apóio.Kw = Gesicht, sópóc = breit, ksaróę = fein, langlicli.
2) euryen usw. von dem im Griechischen nicht mehr selbstandig vorkommenden 

avoę, (Sanskrit Ana-s = Mund, Angesicht), dessen Stamra aber in Adjektiven wie 
irpoo—vp-itę = freundlich, d. h. „mit zugewandtem Gesicht" yorliegt.

euryprosop 79,0—83,9
mesoprosop 84,0—87,9
leptoprosop 88,0—92,9
hyperleptoprosop 93,0—x

Von vielen Autoren wird die Einteilung des entsprechenden Schadelindex auch fiir 
den Lebenden verwendet, was aber unrichtig ist, da bei letzterem die Jochbogenbreite 
durch Auflagerung der Weichteile relativ mehr zunimmt ais die Gesichtshóhe. Gelegentlich 
(Rankę) wird der Index auch umgekehrt berechnet, also:

Jochbogenbreite [6] x 100
— Morphologische Gesichtshóhe [18] 

G (I) = 1,3; G (I—I) = 1,4 x G (I) = 1,8
Bei Verwendung anderer Gesichtshóhen muh die Einteilung eine Verschiebung 

erfahren:
Gesichtshóhe [18 a] x 100 

Jochbogenbreite [6]
Einteilung: hypereuryprosop 

euryprosop 
mesoprosop 
leptoprosop 
hyperleptoprosop

x— 92,9 
93,0— 90,9 
97,0—103,9 

104,0—107,9 
108,0—x

Gesichtshóhe [18b] x 100 
Jochbogenbreite [6]

Einteilung: hypereuryprosop x—83,9
euryprosop 84,0—87,9
mesoprosop 88,0—92,9
leptoprosop 93,0—96,9
hyperleptoprosop 97,0—x

Morphologischer Obergesichtsindex (Indice facial nach Broca): 
_ Morphologische Obergesichtshóhe [20] X 100 

Jochbogenbreite [6]
Einteilung: hypereuryiin1 2) x—42,9 

euryen 43,0—47,9
mesen 48,0—52,9
lepton 53,0—56,9
hyperlepten 57,0-^x

G (I) = 0,9; G (I, — I2) = 1,4 x G (I) = 1,3.
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Varianten:
Morphologische Obergesichtshóhe [20 a| x 100 

Jochbogenbreite [6]
Einteilung: hypereuryen x—56,9

euryen 57,0—61,9
mesen 62,0—67,9
lepten 68,0—74,9
hyperlepten 75,0—x

Morphologische Obergesichtshóhe [20b] X 100 
Jochbogenbreite [6]

Einteilung: hypereuryen x—47,9
euryen 48,0—52,9
mesen 53,0—56,9
lepten 57,0—61,9
hyperlepten 62,0—x

Physiognomische Obergesichtshóhe [19] X 100 
Jochbogenbreite [6]

Einteilung: hypereuryen x—46,9
euryen 47,0—51,9
mesen 52,0—56,9
lepten 57,0—60,9
hyperlepten 61,0—x

Weitere Gesichtsindices:
Stirn-Gesichtshóhen-Index:

Projektiyische Stirnhohe [24] x 100
Physiognomische Gesichtshóhe [17]

Der Index druckt in Prozenten der ganzen Gesichtshóhe die Stirnhohe aus.
Obergesichts-Gęsi chtshó hen-Index:

Physiognomische Obergesichtshóhe [19] X 100
Physiognomische Gesichtshóhe [17]

Der Index druckt in Prozenten der ganzen Gesichtshóhe die Hóhen- 
entwicklung des Obergesichtes aus.

Untergesichts-Gesichtshóhen-Index:
Yordere Hohe des Untergesichtes [28] X 100

Physiognomische Gesichtshóhe [17]
Der Index druckt in Prozenten der ganzen Gesichtshóhe die Hohen- 

entwicklung des Untergesichtes aus.
Orbitonasal-Index (Nasomalarindex nach Thomas): 

Orbitonasale Breite [10 (2)] X 100
Breite zwischen den auBeren Augenhóhlenrandern [10 (1)J

Jugomandibular-Index

Einteilung: piatyopisch1) 
mesopisch 
proopisch

x—109,9 
110,0—112,9 
113,0—x

1) o4 = Gesicht, irkatóę = breit, abgeplattet.

Unterkieferwinkelbreite [8] X 100 
Jochbogenbreite [6]

G (I) = 1,7; G (Ix — I2) = 1,4 X G (I) = 2,4.
Jugofrontal-Index: (Index frontozygmaticus):

Kleinste Stirnbreite [4] x 100 
Jochbogenbreite [6]

G (I) = 1,0; G (Ij — I2) = 1,4 X G (I) = 1,4.
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Transversaler Kephalof acial-Index (Kopf-Gesichtsbreitenindex); 
(Indice parieto-zygomiąue nacli Chervin):

_ Jochbogenbreite [6] x 100 
GróBte Kopfbreite [3]

Vertikaler Kephalofacial-Index (Kopf-Gesichtshóhenindex):
- ^Morphologische Gesichtshóhe [18] x 100 

Ohrhóhe des Kopfes [15] 
Hóhenbreiten-Index der Nase (Nasenindex):

_ Nasenbreite [13 x 100 
Nasenhóhe [21] 

Einteilung: hyperleptorrhin1) 
leptorrhin 
mesorrhin 
chamaerrhin 
hyperchamaerrhin

Entfernung der Ohrspitze vom Anthelix [36 (l)]-
1) = Nase.

G (I) = 2,9; ferner G (I, — I?) = 

antero-posterieur):
_ Tiefe der Nase [22] x 100 

Breite der Nase [13]

x—54,9 
55,0—69.9 
70,0—84,9 
85,0—99,9 

100,0—x 
n . W. ‘t’17’ JC111CI VT = 1,4 X G (I) = 4,1.
Breitentiefen-Index der Nase (Elevationsindex, Indice nasal

Ohr-Indices:
Physiognomischer Ohrindex (Ohrmuschelindex, Indice otoliąue): 

_ Physiognomische Ohrbreite [30] x 100 
Physiognomische Ohrlange [29]

Morphologischer Ohrindex:
_ Morphologische Ohrbreite [32] x 100 

Morphologische Ohrlange [31]
Ohrbasis-Ohrlangen-Index:

_ Morphologische Ohrbreite [32] x 100 
Physiognomische Ohrlange [29]

Langenbreiten-Index der Incisura intertragica:
_ Breite der Incisura intertragica [35] x 100 

Lange der Incisura intertragica [35 (1)]
Langenbreiten-Index der Concha propria:

Breite der Concha propria [34 (1)] X 100 
Lange der Concha propria [34]

Ohrlappchen-Index:
_ Lange des Ohrlappchens [33 (2)] x 100 

Physiognomische Ohrlange [29]
Oberohr-Index I:

_ Entfernung des Crus anthelicis inf. vom Superaurale [33 (3)] x 100 
Physiognomische Ohrlange [29]

Oberohr-Index II: 
= Entfernung des Crus helicis vom Superaurale [33 (4)] X 100 

Physiognomische Ohrlange [291
Anthelix-Indcx:

_ Entfernung d. Anthelix von der oberen Incisura auris ant. [36 (4)] x 100
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Ohrmodulus (etendu de 1’oreille):
Physiognom. Ohrlange [29] + Physiognom. Ohrbreite [10]

Der Ohrmodulus bringt die GroBe, d. h. die Flachenentwicklung des 
Ohres, jedoch nur annahernd, zum Ausdruck.

AuBer den angegebenen Indices kann auch das Verhaltnis samtlicher 
KopfmaBe zur KórpergróBe oder zur Kopflange bezw. Gesichtshóhe berechnet 
werden.

Gewahltes KopfmaB x 100
KórpergróBe [1]

bezw. Gewahltes KopfmaB x 100
GroBte Kopflange [1]

bezw. Gewahltes GesichtsmaB X 100
Morphologische Gesichtshóhe [18]

Ferner kann ein Kopf-KórpergróBenindex (Capito-staturalindex), der 
das Verhaltnis zwischen KopfgróBe und KórpergróBe angibt, nach der Formel 

3_______________________
_ 1/Index der KopfgróBe x 100

KórpergróBe [1]
berechnet werden.

Die wichtigsten der hier aufgezahlten Indices sind in den Somatome- 
trischen Beobachtungsblattern zusammengestellt.

Bertillonage.
Eine besondere Ausbildung hat die somatometrische Technik durch 

Alphonse Bertillon erfahren, der sie zu gerichtlichen Zwecken praktisch 
yerwertete. Ausgehend von der Tatsache der auBerordentlich groBen indivi- 
duellen Variabilitat des erwachsenen Menschen, begniigt sich Bertillon zur 
Identifizierung eines Indiyiduum mit der Abnahme von 11 MaBen, zu der sich 
noch einige deskriptive Aufnahmen gesellen. Nach gewissenhafter Priifung, 
bei der besonders auch praktische Gesichtspunkte maBgebend waren, kam 
Bertillon zu folgender Aufstellung:

[ 1. KórpergróBe
2. Spannweite 

| 3. Sitzhóhe 
i 4. Lange des 
] 5. Breite des 
I 6. Lange 
I 7. Breite 
18. Lange

9. Lange 
10. Lange 
11. Lange

Kórpermessungen:

Messungen am Kopfe:

Messungen an den GliedmaBen:

des 
des 
des 
des 
des 
des

Kopfes 
Kopfes 
rechten Ohres 
rechten Ohres 
linken Fufies 
linken Mittelfingers 
linken kleinen Fingers 
linken Unterarmes.

Die zur Vornahme der Messungen notwendige Einrichtung besteht
1. aus einem mit Metereinteilung yersehenen Wandbrett zur Messung der 
KórpergróBe, 2. einem entsprechenden Brett fiir die Sitzhóhe, 3. dem Holz- 
schieber, der, an der Wand gleitend, bei den beiden genannten Messungen 
auf den Kopf des zu Messenden aufgelegt wird, 4. aus der MaBeinteilung fiir 
die Messung der Spannweite (Wachsleinwand), 5. aus einem kleinen Hocker 
zur Abnahme der Sitzhóhe, 6. aus einem Schemel zur Messung der FuBlange, 
auf dem das Indiyiduum auch wahrend der Kopfmessungen Platz nimmt, 



204 Somatologie.

und 7. einem Tischgestell zur Abnahme der Unterarmlange. An Instrumenten 
benótigt man zu diesen Messungen ferner noch einen Tasterzirkel mit Rund- 
bogen. einen kleinen Gleitzirkel (sogenannter Ohrmesser) und einen groBen 
Schiebezirkel. Samtliche Instrumente sind fiir den speziellen Zweck be
sonders schwer gearbeitet, um dem zu messenden Indiyiduum móglichst 
wenig EinfluB auf die MaBe selbst zu gestatten.

Die Technik der BERTiLLONschen Messungen schlieBt sich im groBen 
und ganzen den bisher gegebenen Yorschriften an, nur in wenigen Punkten 
bestehen bemerkenswerte Unterschiede. Diese betreffen:

Die Spannweite. Sie wird hinten an der Wand gemessen bei wagrecht 
ausgebreiteten Armen, entsprechend MaB No. 17a.

Die Kopflange. Sie wird definiert ais Abstand der Nasenwurzel von dem 
yorspringendsten Punkt des Hinterhauptes. Bertillons MaB geht aber 
weder von der Glabella noch vom Nasion aus, sondern einfach von dem am 
tiefsten eingesattelten Punkt der Nase.

In der Lange des Mittelfingers und des kleinen Fingers sind auch die 
Kópfchen der Metacarpalia inbegriffen. Die Finger werden bei der Messung 
rechtwinklig zum Handriicken gebeugt.

Die Unterarmlange ist gleich dem Abstand der Mittelfingerspitze von 
der Kuppe des Olecranon bei flach auf dem Tisch aufliegendem, stark ge- 
beugtem Arm.

Diese aus praktischen Griinden eingefiihrten Modifikationen der Technik 
schlieBen also die yergleichsweise Verwertung der gewonnenen MaBzahlen 
mit den nach der sonst iiblichen Methode erhaltenen aus.

Ein Yersuch, die Bertillonage1) auch fiir Eassenuntersuchungen zu 
yerwenden (Bertillon und Chervin, 1909), muB ais durchaus yerfehlt 
bezeichnet werden.

1) Alle zur Bertillonage notwendigen Einrichtungsgegenstande, Instrumente und 
Drucksachen sind durch den Verlag von A. Siebert in Leipzig, SternwartstraBe 46, zu 
beziehen.

Was die deskriptiven Beobachtungen Bertillons, vor allem die Be
schreibung der Augenfarbe usw. anbelangt, vgl. S. 219.

B. Somatoskopische Technik.
Neben den durch Messung festzustellenden Formyerhaltnissen des 

Kórpers gibt es noch eine Reihe von Merkmalen, iiber die man sich nur auf 
deskriptivem Wege oder mit Hilfe von Schemata (Vorbildern) orientieren 
kann. Die wichtigsten derselben sind in das Beobachtungsblatt aufgenommen 
und sollen hier, soweit es sich um die Technik der Beobachtung handelt, 
kurz besprochen werden. Die iiblichen Termini sind in dem Beobachtungs
blatt, um die Aufnahme zu erleichtern, bereits yorgedruckt; es geniigt daher, 
das Zutreffende zu unterstreichen. Steht ein Merkmal in der Mitte zwischen 
zwei yorgedruckten Bezeichnungen, so unterstreiche man beide, oder yerbinde 
sie durch einen Bogenstrich. Spezialstudien an bestimmten Kórperteilen 
werden unter Umstanden eine bedeutende Erweiterung des yorgesehenen 
Rahmens nótig machen. Uber die Variationen der einzelnen Merkmale wird 
der somatologische Abschnitt handeln.
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1. Ernahrungszustand. Man beurteilt den Ernahrungszustand 
meist nach der Entwicklung des Unterhautfettes (Panniculus adiposus) und 
unterscheidet dabei 5 Stufen: sehr mager, mager, mittel, fett, sehr fett, die 
auch ohne Schema abzuschatzen sind. Aber eine direkte Gleichsetzung von 
Starkę des Fettpolsters und Ernahrungszustand ist nicht zulassig, 
denn der Ernahrungszustand eines Individuum ist eine komplexe GróBe, die 
genau ohne ananinestische Daten und Kenntnis parastatischer Momente 
nur schwer festzustellen ist. Man kann aber auch einen zahlenmaBigen 
Ausdruck finden, indem man an der vorderen Bauchwand rechts neben dem 
Nabel eine Hautfalte aufhebt und die Dicke derselben an dereń Basis mit dem 
Tasterzirkel miBt. (Mittels des Gleitzirkels kann man nur die maximale Dicke 
der Falte am Umschlagsrand messen). Die angegebene Kórperstelle ist am 
besten zur Beurteilung des ganzen Ernahrungszustandes eines Individuum 
geeignet. Auch zeitliche Veranderungen (Vermehrung bezw. Verminderung) 
der Fettpolsterdicke, die an den einzelnen Stellen nicht immer im gleichen 
Verhaltnis auftreten, wobei vor allem Anlagemomente eine Rolle spielen, 
lassen sich in der Nabelgegend gut feststellen. Man achte darauf, die Haut
falte immer gleichmaBig und kraftig von der Muskelfaszie abzuheben und 
halte sich genau an die Nabelhorizontale, da nach unten zu (besonders bei 
Madchen im Pubeszensalter) das Fettpolster rasch an Dicke zunimmt. Kinder 
mit gespannter vorderer Bauchwand lasse man sich leicht vornuberbeugen. 
Der gemessene Wert gibt natiirlich das MaB fiir die doppelte Dicke der Haut 
plus der doppelten Dicke des Panniculus adiposus wieder. Die Bezeichnung 
„mager“ entspricht bei Erwachsenen ungefahr einer mittleren Dicke der 
Hautfalte von 11 mm, „mittel“ von 27 mm, und „fett“ von 45 mm (Oeder).

Auf den Tonus, die elastische Spannung der Haut, ist dabei keine 
Riicksicht genommen. Wahrend bei uns sich eine welke, zur Runzelung 
geneigte Haut meist nur bei mageren oder alternden Indiyiduen findet, 
kombiniert sich bei gewissen Gruppen, z. B. bei Hottentotten, schlaffe Haut 
auch mit starker Entwicklung des Panniculus adiposus. Den Fallen regional 
auffallend starker Fettentwicklung — Steatopygie — oder durch kiinstliche 
Ziichtung heryorgerufener Fettleibigkeit ist besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken.

In gewissem Sinne gibt auch der Index der Kórperfiille (S. 175 ff.) einen 
Ausdruck fiir die Entwicklung des Unterhautfettes.

Fiir die Beurteilung der individuellen MaBverhaltnisse ist die Kenntnis 
des Ernahrungszustandes unerlaBlich, da vor allem die Korperumfange durch 
seine Schwankungen sehr beeinfluBt werden.

Aus dem gleichen Grunde ist auch der Gesundheitszustand zu 
beriicksichtigen. Es ist wichtig zu wissen, oh durch gewisse iiberstandene 
oder noch bestehende Krankheiten die Kórperform im ganzen oder in einzel
nen Teilen eine Yeranderung erfahren hat. Besonders zu beachten sind die 
hereditaren Erkrankungen und dereń Folgen.

2. Die Haut. Hautfarbe. Da die Hautfarbe des Menschen durch 
die Einwirkung auBerer Agentien mannigfach beeinfluBt werden kann und 
auBerdem regionale Differenzen zeigt, so ist es notwendig, verschiedene 
bedeckt und unbedeckt getragene Kórperstellen zu untersuchen. Man 
notiere bei genaueren Untersuchungen die Farbung an folgenden Hautstellen:

Stirne, Wange, Brustbeinregion, Bauchwand oberhalb des Nabels, 
Sclmlterblattgegend, Beugeseite des Oberarmes, Streckseite des Oberarmes, 
Handteller, Innenflache des Oberschenkels, eventuell auch FuBsohle (nach 
yorheriger Reinigung). ferner Brustwarze, Warzenhof und auBere Geschlechts- 
teile. Man beobachte ferner die Farbung der Ober- und Unterlippe, eventuell 
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auch die Schleimhaut der auBeren Geschlechtsteile und des Anus. Ist man 
genótigt, seine Beobachtungen abzukiirzen, so stelle man mindestens die 
Hautfarbe auf der Stirne, der Brust und in der Schulterblattgegend fest.

Bei farbigen Menschenrassen yersaume man keine Gelegenheit, die 
Hautfarbung von Kindern gleich nach der Geburt und wahrend der ersten 
Lebensmonate, wenn moglich, Lebensjahre genau aufzunehmen. Der in 
dieser Zeit auftretende Farbenwechsel kann nur durch wiederholte Be- 
obachtung festgestellt werden. Besonders achte man auch darauf, ob in der 
Sakralgegend dunklere Flecke vorkommen.

Veranderungen erfiilirt die naturliche Hautfarbe durch aufgelagerten 
Schmutz, durch Behandlung der Haut mit Olen und Salben und durch 
Bemalen. Solche sekundare Auflagerungen sind vor der Untersuchung zu 
entfernen. Starkę Behaarung und Runzeln lassen die Haut dunkler erschei- 
nen, ais sie in Wirklichkeit ist. Voriibergehende oder dauernde Anderungen 
der Hautfarbe treten auch durch psychische Errcgungen (Erroten usw.), 
im Verlauf der Schwangerschaft, bei yerschiedenen Erkrankungen und bei 
Klimawechsel auf. Sie erfordern spezielle und eingehende Beobachtungen. 
Falle von Pigmentmangel (totaler und partieller Albinismus) haben ein beson- 
deres Interesse. Man notiere Lagę und Ausdehnung der einzelnen hellen Flecke, 
oder bei totalem Albinismus das Auftreten kleiner Pigmentflecke. Man be- 
achte bei Albinotischen auch die Farbung der Haare und Iris und suche sich 
moglichst genau iiber die Erblichkeitsverhaltnisse zu orientieren.

Die Feststellung der auBerordentlich reichen Nuanzierung der Haut
farbung durch sprachliche Ausdriicke ist nur ais ein Notbehelf zu betrachten. 
Termini, die an bestimmte bekannte Gegenstande: Leder, Stroh, Kaffee, 
Schokolade usw. usw. ankniipfen, sind zu yerwerfen, weil die Schattierung 
derselben sehr yerschieden sein kann. Am besten wird man sich noch der 
folgenden Terminologie bedienen: a) grauschwarz (ein absolutes Schwarz 
kommt nicht vor), b) schwarzbraun, c) rein dunkelbraun, d) rótlich dunkel- 
braun, e) rótlich braun, f) reinbraun, g) hellbraunlich, h) olivengelb, i) gelblich, 
k) gelblich-weiB, 1) karminweiB, m) fahlweiB.

Es ist auch noch yorgeschlagen worden, die Hauttóne mittels Wasser- 
farbe moglichst getreu nachzumalen. Dies ist aber ein umstandliches Ver- 
fahren und setzt auBerdem eine yollstandige Kenntnis der Maltechnik voraus, 
da die Wasserfarben beim Eintrocknen ihren Ton nicht unwesentlich ver- 
andern.

Am geeignetsten fiir genaue Aufnahme ist die Verwendung einer Haut- 
farbentafel, die einen direkten Vergleich der gefarbten Hautstelle mit einer 
einmal ais feststehend angenommenen Farbenskala ermóglicht.

Von den vorhandenen Hautfarbentafeln sind empfehlenswert:
1. Die Hautfarbentafel von F. von Luschan:

Bezeichnungen des
Beobachtungsblattes

(nur annahemder Vergleich)
35 = grauschwarz.
34, 33 = schwarzbraun.
31 = dunkelbraun.
32 = rotlichbraun.
29—26 = reinbraun.
25—22,6= hellbraunlich.
4, 5 = gelblich.
1, 2 = gelblich-weiB.
9—11, 3 — karmin-weifi.
7, 8 = fahl-weiB.
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Sie enthalt 36 Steinchen aus opakem Glas, die in zwei Reihen an- 
geordnet, fortlaufend numeriert, beidseitig in einen Blechrahmen ein-
gelassen sind und in einem einfachen Blechetui untergebracht werden 
kónnen. Die Nummern 1—5 entsprechen den Farben anamischer
Europaer, die Nummern 6—35 den Farbtónen blutreicher Haut von
den hellsten (6) bis zu den dunkelsten (35) Tónen. Ais No. 36 
ist noch ein rein schwarzes Farbsteinchen aufgenommen, um daran
den Unterschied auch der dunkelsten wirklich yorkommenden Hautfarbe 
vom reinen Schwarz beurteilen zu kónnen. Die Oberflachen der farbigen 
Glasfliisse zeigen bisweilen stórende Reflexe; man muB daher die Tafel bei 
der Aufnahme der Hautfarbe eines Indiyiduum derart halten, daB diese 
Reflexe móglichst yermieden werden, oder man kann die zu beobachtende 
Hautstelle etwas anfeuchten, um ihr einen der Tafel ahnlichen Glanz zu 
yerleihen.

2. Das „Tableau chromatique“ von Broca1). Auf einem Karton sind 
34 durch Photolithographie hergestellte yerschieden gefarbte rechteckige 
Papierstreifen aufgeklebt und mit den Nummern 21—54 versehen. Da diese 
gefarbten Papiere von einer weiBen Unterlage umrahmt sind, so miissen bei 
der Aufnahme auf der Haut gleiche Bedingungen geschaffen werden. Dies 
geschieht dadurch, daB man sich aus einem weiBen Karton im Format einer 
groBen Visitenkarte eine rechteckige Offnung von der GroBe der gefarbten 
Papiere ausschneidet. Man legt dann diesen Karton auf die zu beobachtende 
Hautstelle und stellt durch Vergleich die entsprechende Nummer der Farben- 
tafel fest. Findet man keine genau ubereinstimmende Nuance, so notiert 
man sich die zwei oder drei ahnlichsten Farbtóne, zwischen denen die be- 
obachtete Hautfarbe zu liegen scheint. Die Aufnahme ist bei gutem, gleich- 
maBigem und diffusem Licht, nicht in voller Sonne auszufiihren.

1) Enthalten in Brocas „Instructions", auch einzeln zu haben bei Masson & Cie., Paris, 
120, Boulevard Saint-Germain.

2) Die BROCAsehen Hautfarbentóne sind in gruberem MaBstabe auch von Hrdlićka, 
1904, publiziert worden.

3) Zu beziehen durch Buchbindermeister W. Pfund, Berlin W., MotzstraBe 55.

Es ist wichtig, daB der weiBe Rahmen, in dem der Hautton beurteilt 
wird, diesen infolge der Kontrastwirkung dunkler erscheinen laBt, ais er in 
ganzer Flacho betrachtet ist.

Die BROCAsche Farbentafel darf nur móglichst wenig dem Licht aus- 
gesetzt werden, da die Farben nicht lichtbestandig sind; auch haben die 
yerschiedenen Ausgaben der Tafel nicht ganz gleiche Farbtóne1 2).

Die friiher auch fiir anthropologische Zwecke empfohlene Raddesche Farbentafel ist 
fiir technische Zwecke hergestellt und fiir den Vergleich mit menschlichen Hautfarben nicht 
sehr geeignet Die in die englische Anleitung (G akson und Re ad) aufgenommene Haut- 
farbentafel ist unzureichend, da sie nur zehn Farbstufen enthalt.

3. Die Hautfarben-Tafel von Fritsch3) (vgl. Fritsch, G., 1916, 
Bemerkungen zu der Hautfarbentafel. Mitt. Anthrop. Ges., Wien, Bd. 46, 
H. 4—5, S. 183—85 und Zschr. Ethnol. 1916, Jhrg. 48, S. 86—89). Die 
einzelnen Hautfarben sind in Feldern von 25 :14 mm GroBe nebeneinander 
auf feste Kartonstreifen aufgeklebt. Diese letzteren kónnen unmittelbar 
iiber die zu yergleichende Hautstelle gespannt werden. Die gewahlten 
Farben sind unveranderliche Olfarben, die den matten Glanz der mensch
lichen Haut besser zum Ausdruck bringen, ais die reflektierenden Steinchen 
der von LusciiANschen Tafeln. Ein feines Korn des gefarbten Papieres 
gibt auch die Struktur der menschlichen Haut gut wieder. Die Tafel, Original- 
grófie 21:13)4 cm> die, 111 e’n Karton-Futteral eingesteckt, bequem in der
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Fig. 75. Hautfarbenfacher nach A Hintze.
I Generalfacher. II. Normalfacher. III. Rótungsfacher.
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Instrumententasche, oder in einer Rocktasche mitgefiihrt werden kann, 
besteht aus 6 Streifen zu je 7 Feldern, denen noch ein Erganzungsstreifen 
beigegeben ist, Die Bezeichnung des einzelnen Farbtones erfolgt in der 
Weise, daB ein Streifen mit I—VI, die Farbfelder mit je 1—7 angegeben 
werden. So gibt die Bezeichnung I, 6 oder IV, 3 also einen ganz bestimmten 
Farbton an. Fritsch (1916. S. 87—88) hat angegeben, wo die einzelnen 
Farbstreifen am meisten Verwendung finden und wie sich seine Farbtóne 
zu denjenigen der von LuscHANschen und BROCAschen Tafeln verhalten. 
Fur europaische Nordlander kommt vor allem Farbstreifen I, 1—7, fiir Siid- 
lander Farbstreifen II, 1—7 in Betracht. Die ganze Aufmachung der Farb- 
tafel in einem Karton-Futteral mit aufgeklebten Farbfeldern macht sie leider 
fiir die Tropen nicht leicht yerwendbar.

4) Hautf arbenfacher nach A. Hintze. Ein Bestimmungsgerat, 
welches die auf der Korperoberflache des Menschen, an der Haut wie an der 
Schleimhaut, ferner die bei der Zergliederung an den Organen des Kórper- 
inneren nachzuweisenden Farben im ganzen Umfange, in einer der 
Unterscheidungsschwelle nahen Unterteilung und in der fiir die 
Farbbestimmung notwendigen Zusammenordnung aller einander be- 
nachbarten Farben enthalt (vgl. Zschr. fiir Ethnol. 1927, Jhg. 59). Der 
Hautf arbenfacher tragt 358 F arbproben auf 14 kr eissektorenf  órmigen Blattern, 
welche in drei Fachem von je 6 bezw. 4 bezw. 4 Blattern vereinigt sind1). 
Von diesen umfaBt der ,,Generalfacher“(I) das gesamte Gebiet bis zu den 
Farben der dunkelhautigsten Rassen, wahrend die beiden anderen Facher 
die helleren und mittleren Farbtóne in einer um das Doppelte verfeinerten 
Unterteilung (entsprechend der bei diesen Farbtónen hóher liegenden Unter
scheidungsschwelle) wiedergeben. Zwischen den auf den einzelnen Facher- 
blattern angeorclneten Farbproben finden sich Durchblickfenster von 
derselben GroBe wie die Farbproben; unter Anlegen des entfalteten Fachers 
an die Haut wird ein Hautfeld von der durch das Fenster bestimmten 
GroBe mit den umliegenden Farbproben verglichen. Den Farbproben des 
Fachers wurden die Farbnormen von Wilhelm Ostwald zugrunde gelegt; 
diese stellen ein natiirliches System der Farben dar, in welchem alle an 
Objekten der AuBenwelt beobachteten Farben ais WeiB- bezw. Schwarz- 
triibungen von einem Farbnormenkreisabgeleitet werden, der die Spektral- 
farben und die im Spektrum fehlenden zwischen Violett und Rot liegenden 
Purpurfarben in der physiologisch richtigen gegenseitigen Verteilung im Kreise 
enthalt. Die einzelnen Farbproben bestehen aus homogenen, stumpfen, 
weitgehend lichtechten Farbenaufstrichen auf Kartonblattern; die Auf- 
striche sind ihrer chemischen Zusammensetzung nach festgelegt und jeder- 
zeit in gleicher Weise reproduzierbar. Aus diesem 24 Grundfarben ent- 
haltenden Farbnormenkreis geben die Facher das Gebiet (2,0) 3,0—8,0 
(10,0) wieder, entsprechend dem am Menschen zu beobachtenden Farb- 
bereich; der N o r m a 1 f a c h e r (II) erstreckt sich auf das Gebiet 3,0—4,5, der 
ihn f ortsetzend eRótungsfacher (III) auf das anschlieBende Gebiet 5,0—8,0. 
Das einzelne Facherblatt tragt in sinngemaBer Verteilung die WeiB- 
und Schwarztriibungen der am Grunde des Facherblattes stehen- 
den klarsten Farbę. Die Bezeichnung der Triibungsfarben erfolgt ge- 
maB der OsTWALDschen Nomenklatur durch je zwei kleine Buchstaben 
des lateinischen Alphabets, die sich entsprechend der Anordnung des Systems 
auf jedem Facherblatt wiederholen. In folgendem Schema ist die Nomen-

1) Hersteller: Siemens-Reiniger-Veifa, Berlin, LuisenstraBe 68/59.—Preis in Leder- 
tasche M. 190.—.

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 14
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klatur des Generalfachers sowie links oben in ihn hineingeschrieben die des 
Normal- bezw. Rótungsfachers wiedergegeben, wodurch zugleich das gegen- 
seitige Verhaltnis des Generalfachers zu den Spezialfachern darge- 
stellt wird:

Starkste WeiBtriibung.
ca db ec fd ge hf ig kh

kg

Starkste Schwarztrubung. 

nl pn

ea
> fc gd he if
fb gc hd ie kf

gb hc id ke
ga liii i c kd le

i a kb lc

la nc

ne

ni

pe

ni

P‘

P'

p£

na pc

pa
Klarste Farbę.

Fig. 76. Nomenklatur des Generał-, des Normal- und des Rótungsfachers. 
(Nach Hintze.)

Der Generalfacher enthalt in den Gebieten starker Schwarztriibung, 
gruppiert um ni, die Hautfarben der dunkelhautigen Rassen, im 
klaren Gebiet anatomisch zu beobachtende Organfarben und die Farbę des 
Blutes (7,0 pa = Blut mit 80 % Hamoglobin entsprechend der Tallquist- 
Skala). — Der Normalfacher enthalt bei den Farbtónen 2,5 und 3,0 die 
bleiche (anamische) Hautfarbe des Europaers, beim Farbton 3,5 die 
normal blasse (bedeckte), bei 4,0 und 4,5 die normal rosige Hautfarbe. — 
Der Rótungsfacher enthalt bei den Farbtónen 5,0 und 6,0 die Farbę 
normal geróteter (unbedeckter) Haut des Europaers, bei den Tónen 
bis 8,0 die Farben der sichtbaren Schleimhaute. — Die blonde Hautfarbe 
gruppiert sich um 3,5 ec, die brunette um 4,0 gd; normale Pigmentierun- 
gen des Europaers reichen bis in die 1-Reihe, zuweilen bis in die n- und 
p-Reihe (Generalfacher). (Hintze.)

AuBer der Hautfarbe beachte man auch den Hautcharakter, der, abge- 
sehen von Berufsveranderungen, von dem Reichtum an Driisen, von der 
Behaarung und von der Dicke der Epidermis abhangig ist. Man unterscheidet 
nach zwei Richtungen hin: 1) einen samtartigen, weichen oder rauhen Haut
charakter, 2) eine feuchte, trockene oder fettige Haut. Die rassenmaBig 
vorhandene Neigung zur Runzelung der Haut an verschiedenen Kórper- 
stellen oder am ganzen Korper ist dabei ebenfalls zu beriicksichtigen.

Die Priifung des Tast- und Temperatursinnes sowie des spezifischen Haut- 
geruches gehórt in das Gebiet der physiologischen Beobachtungsmethoden. 
Eventuell vorkommende kiinstliche Yeranderungen der Haut durch Be- 
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malung oder Tatauierung sind von besonderem Interesse fiir die Ethnologie 
und daher genau zu beschreiben, wenn móglich, durch Photographie oder 
Zeichnung festzuhalten.

Die Technik der fiir das Studium des Hautleisten-Systems notwendigen 
FuB-, Hand- und Fingerabdriicke ist auf S. 55 beschrieben worden. Ein 
geeignetes Beobachtungsblatt nach Schlaginhaufen1) ist in Fig. 77 ab- 
gebildet.

1) Zu beziehen durch das Anthropologische Institut der Universitat Zurich und 
durch P. Hermann, Rickenbach u. Sohn, Zurich, Scheuchzerstr. 71.

14*

Die Feststellung der Haut- bezw. Weichteildicken an Leichen erfolgt 
ani besten mit einer sogenannten Einstechnadel. Dieselbe besteht aus einer

mit Millimeterteilung versehenen Stahlnadel, die sich in einer Messinghiilse 
auf- und abbewegt. Die letztere tragt an dem einen Ende eine kleine Rund- 
platte, die auf die Haut, ohne stark aufzudriicken, aufgesetzt wird. An 
einem Fensterausschnitt der Hiilse befindet sich ein Nonius, der die Milli
meterteilung der Stahlnadel bis auf 0,1 mm genau abzulesen erlaubt. Zur 
Abnahme des MaBes wird die Stahlnadel senkrecht zur Kórperoberflache 
bis auf den Knochen eingestoBen und die Hautdicke am Nonius abgelesen.
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5. Haar. Die direkte Beobachtung des Haares hat vor allem die Farbo 
und die Form zu beriicksichtigen. Sie ist, wenn móglich, auszudehnen 
auf Kopf-, Bart-, Scham- und iibriges Kbrperhaar. Wo wesentliche Unter- 
schiede vorliegen, ziehe man auch Augenbrauen und Wimpern in die 
Untersuchung ein.

a) DieHaarfarbe kann wie die Hautfarbe durch sprachliche Termini 
ausgedriickt werden. Am geeignetsten sind die folgenden: a) reinschwarz,
b) braunschwarz, c) dunkelbraun, d) rótlichbraun, e) hellbraun, f) dunkel- 
blond, g) hellblond, h) aschblond, i) rot, k) albinotisch. Aber die individuelle 
Abschatzung dieser Ausdriicke ist doch so verschieden, daB auch hier, wie 
bei der Hautfarbe, die Verwendung eines Schemas dringend zu empfehlen ist. 
Am geeignetsten hierfiir ist die Haarfarbentafel von E. Fischer1) (Fig. 78).

1) Zu beziehen durch Franz Rosset, Fabrik chirurgischer Instrumente, Freiburg i. Br., 
Von Gray (1908) ist zur Bestimmung der Haarfarbe auch Lovilands Tintometer empfohlen 
worden.

2) Die von Ammon eingefiihrte Locke, die die Grenze zwischen braun und blond 
markieren soli, entspricht No. 8. Die Tóne 4—7 (8) wiirden danach ais braun, die 
iibrigen (9—26) ais blond bezeichnet werden.

Dieselbe ist aus Glanzstoff (Zellulose) hergestellt, der, lichtecht gefarbt, 
menschlichem Kopfhaar tauschend ahnlich sieht. Es sind 30 mit Nummern 
versehene Strahne vorhanden. Die Anordnung der Farben ist so gewahlt,

Fig. 78.' Haarfarbentafel nach E. Fischer.

Bezeichnungen auf dem Beobachtungsblatt 
(nur annahemder Yergleich)

27...........................................= rein schwarz,
4 ...........................................= braunschwarz,
5 ...........................................= dunkelbraun,
6 ...........................................= rótlichbraun,
7 ...........................................= hellbraun,
8 ...........................................= dunkelblond,
9—20....................................= hellblond,
22, 26................................... — aschblond,
1—3................................... = rot.

daB die gelbbraune und die grauschwarze Reihe mit ihren helłsten Tónen 
zusammenstoBen. Die Grenze liegt zwischen No. 20 und 211 2). Die Nummern 
1—3 enthalten die wirklich roten Tóne, wahrend No. 28, 29 und 30 genau den
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b

Fig. 79. Schema der Haarform.
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Nummern 4, 5 und 6 entsprechen, jedoch stark gekrauselt wurden, was den 
Vergleich bei kraushaarigen Individuen erleichtert. Samtliche 30 Strahne 
sind in einen Metallbugel eingelassen, der in einem Neusilberetui untergebracht 
wird. Zur Aufnahme der Haarfarbe nimmt man den Biigel heraus, lialt die 
Strahnenreihe bei gutem Licht an den behaarten Kopf und notiert diejenige 
Nuance, die moglichst genau mit der Farbę des Haares ubereinstimmt. 
Die Tafel ist auch fiir die Feststellung der Farbę des Bartes und des Kórper- 
haares yerwendbar. Da die Zellulose nicht hygroskopisch ist und nicht von 
Motten angegriffen wird, eignet sich die Tafel fiir jedes Klima.

Auch die Haarfarbe kann durch kosmetische Behandlung mit Fetten, 
Farbstoffen und Erden, durch Verwendung von Beizen sowie durch die 
Einwirkung von Luft, Licht und Meerwasser wesentlich yerandert werden, 
worauf genau zu achten ist. Das Ergrauen der Haare ist besonders zu be- 
merken.

b) Haarform. Wichtiger noch ais die Haarfarbe ist die Haarform. 
Zur Feststellung derselben ist das folgende Schema zu beniitzen.

a) straff
b) schlicht
c) flachwellig
d) weitwellig
e) engwellig
f) lockig

jlissotrich

kymatotrich

g) gekrauselt
h) locker kraus
i) dicht kraus

k) fil-fil
l) spiralig

ulotrich

Zur Erlauterung sei bemerkt, daB a) und b) den geradlinigen Typus 
des Haares umfassen: a) straff ist ein geradlinig verlaufendes Haar von 
erheblicher Dicke; b) schlicht ein geradliniges Haar yon geringer Starkę. 
Bei den welligen Haaren c—f liegen die Biegungen nahezu in einer Ebene 
und beginnen bereits an der Einpflanzungsstelle. Das krause Haar g—1 
zeigt unregelmaBige Wellenbildung und Drehungen (Spiralen) von sehr 
verschiedenem Durchmesser.

Die hier gegebene Einteilung soli zunachst nichts iiber die genetische 
Beziehung der einzelnen Formcn zueinander aussagen, sondern nur die 
yerschiedenen Typen, wie sie sich der Beobachtung darbieten, kurz charak- 
terisieren. So ist z. B. ohne Zweifel das gekrauselte Haar in yielen Fallen 
keine primare Bildung, sondern aus der Kreuzung eines krausen mit einem 
straffen oder welligen Haar heryorgegangen.

Durch die Haartracht und durch das Behandeln der Kopfhaare mit 
Wasser, Salben, Wachs usw. kann auch die Haarform bis zu einem gewissen 
Grad yerandert werden.

Weitere Beobachtungen iiber die Haare, die am Lebenden direkt vorge- 
nommen werden kónnen, betreffen die Lange der Haare an den yerschiedenen 
Kórperstellen und die Dichtigkeit des Haarwuchses. In letzterer Hinsicht 
yerwendet man zur Charakterisierung der Kórperbehaarung die Abstufungen: 
stark, mittel, schwach, sehr schwach, fehlend. Man notiere auch die Kórper- 
regionen, an denen die Behaarung am starksten auftritt. Beachtenswert sind 
auch die Geschlechts- und Altersunterschiede der Behaarung, besonders das 
zeitliche Auftreten der Geschlechtshaare sowie der Haarstrich. Uber alle 
diese Punkte yergleiche den somatologischen Teil.

c) Mikroskopische Untersuchung von Haut und Haaren1). 
Uber das Sammeln von Haut und Haaren vgl. oben S. 27.

1) Naheres iiber die mikroskopische Technik vgl. bei Stohr-v. Mollendorff, 1924, 
Lehrbuch der Histologie. Fischer, Jena.
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Die mikroskopische Untersuchung unbehaarter Hautstiicke wird sich 
yorwiegend auf die Frage der Pigmenteinlagerung und auf die Dicke der 
einzelnen Schichten beschranken. Man spanne das ca. 1—2 cni groBe Stiick- 
chen Haut auf ein kleines Korkblattchen und lege es in ca. 30 ccm absoluten 
Alkohol. Am nachsten Tage nehme man es von dem Korkblattchen weg und 
lasse es noch 3—4 Tage in 50 ccm 90-proz. Alkohol liegen. Das Hautstiick 
wird hierauf nach der iiblichen Methode in Celloidin (oder Paraffin) eingebettet 
und senkrecht zur Oberflache geschnitten. Es empfiehlt sich sowohl 
dickere (20—30 p) ais auch diinnere (5 p.) Schnitte anzulegen, die dann 
ungefarbt untersucht oder zuerst mit Alaunkarmin oder Hamotoxylin 
gefarbt werden kónnen. Die Konservierung erfolgt ani besten in Xylol- 
balsani. Um die einzelnen Pigmentkórner erkennen zu kónnen, sind starkere 
Trockenlinsen oder besser homogene Immersion zu yerwenden.

Zum Studium der Coriumpigmentierung sind auch Flachschnitte sehr 
geeignet.

Behaarte Hautstiicke des Kopfes geben gleichzeitig AufschluB iiber die 
einzelnen Bestandteile des Haares und Haarbalges, iiber Einpflanzung der 
Haare im Haarboden (Gruppenstellung, Kriimmung der Wurzel), iiber Dicke 
und Querschnittsform und unter Umstanden iiber den Haarwechsel. Quer- 
schnitte miissen genau senkrecht zur Langsachse des Haares angelegt werden, 
wahrend bei Langsschnitten darauf zu achten ist, daB die Haarbalge móglichst 
in ihrer Langsachse geschnitten werden. Man kann die Schnitte dann noch 
mit HANSENSchem Hamatoxylin farben und in Xylolbalsam konseryieren. 
Die Dicke der Haare kann leicht mit einem (z. B. LniTzschen) Okularmikro- 
meter, dessen Teilstriche je 0,0075 mm entsprechen, gemessen werden.

Man lege sowohl Quer- ais Flachschnitte an. Man fixiert die Stiickchen 
behaarter Kopfhaut am besten in ca. 200 ccm einer Lósung von Kalibichro- 
mat-Essigsaure wahrend 18—24 Stunden, wascht sie dann 3 Stunden lang 
in flieBendem Wasser aus und hartet sie in allmahlich yerstarktem Alkohol.

Die Gruppenstellung der Haare kann auch mit der Lupę an rasierter 
Leichenhaut studiert werden.

Handelt es sich um das Studium des einzelnen Haares im Hinblick auf 
seine Schichtung und seinen Pigmentgehalt, so legt man dasselbe in einen 
Tropfen 0,6-proz. Kochsalzlósung auf einen Objekttrager und bedeckt es 
mit einem Deckglaschen. Die Entfernung von anhaftenden Yerunreinigungen 
geschieht mittels Alkohol und Ather.

Schwieriger ist die Herstellung von Haarąuerschnitten, bezw. von ganzen 
Querschnittserien. Sie erfordern eine besonders sorgfaltige Einbettung, 
da die Haare ais elastische Hornfaden dem schneidenden Mikrotommesser 
gerne ausweichen und sich schief legen. Die folgende Methode gibt meist 
gute Resultate: Man legt das trockene Haar zunachst 24 Stunden lang in 
eine diinne und dann ebenso lange in eine yerdickte Celloidinlósung. Hierauf 
wird ein Tropfen dieser Lósung auf einen Objekttrager gebracht, das Haar 
hineingelegt, mit einem weiteren Tropfen bedeckt und ein zweiter Objekttrager 
aufgedriickt, so daB das Haar in eine Celloidinplatte eingeschlossen wird. 
Ist das Celloidin erstarrt, so hebt man den Objekttrager auf und schneidet 
so viel Celloidin weg, daB das Haar nur noch von einem 1—2 mm dicken 
Mantel umgeben ist. Bei spiralig gerollten Haaren muB auch das Celloidin 
im Innern der Spirale ausgeschnitten werden. Das so eingebettete Haar 
wird weiter behandelt:

30 Minuten in Chloroform,
1 Stunde in Chloroformparaffin,



216 Somatologie.

30 Minuten in Paraffin I (etwas durch Chloroform verunreinigtes 
Paraffin).

1 Stunde in Paraffin II (reines Paraffin) 
und hierauf 1 Stunde zum Einbetten in den Paraffinofen gebracht. Die 
Behandlung mit Chloroform und Paraffin, sowie das Einbetten, soli nicht 
langer ais angegeben, ausgedehnt werden.

Der fertige Błock wird auf das Mikrotom aufgeklebt und mit geradem 
Messer geschnitten. Ais Schnittdicke, die gute Bander liefert, empfiehlt sich 
15 p.. Die Schnitte bringt man auf einen gut mit Seifenwasser gereinigten, 
mit einer Spur EiweiBglyzerin eingeriebenen und mit Aqua destillata befeuch- 
teten Objekttrager und legt ihn dann zum Glatten der Schnitte ca. 2 Stunden 
in den Brutofen. Dann bringt man den Objekttrager:

fiir 2 Minuten in Xylol,
„ 2 „ „ Xylol-Alcohol absolutus,
„ 1 Minutę „ Alcohol absolutus,
„ 1 „ „ erneuerten Alcohol absolutus,
„ 2 Minuten „ Xylol-Alcohol absolutus,
„ 2 „ „ Xylol, d. h. bis er wieder ganz klar geworden.

Zum EinschlieĆen setzt man einen Tropfen Xylol-DamarfirniB an ein vorher 
mit Alkohol absolutus gut gereinigtes Deckglaschen und legt dieses sorgfaltig auf.

Aus so hergestellten Schnittserien kann ein Haar mittels der Wachs- 
modelliermethode in vergroBertem MaBstab rekonstruiert und auf seine 
Krummungsverhaltnisse und Querschnittsform hin studiert werden.

Ein kurzes, auch die mikroskopische Betrachtung beriicksichtigendes 
Schema zur Untersuchung des menschlichen Haarkleides 
hat K. Saller 1926 x) beschrieben.

Der Haartrager:
Name, Geschlecht, Nummer, Alter, Verwandtschaft (Eltern usw.), Rasse, Pigmen- 
tierung des Auges, Pigmentierung der Haut.

Seine Gesamtbehaarung:
Terminalbehaarung, besonders der Brust, des Riickens, der oberen Estremitat, der 
unteren Extremitat;

Sekundare Geschlechtsbehaarung, besonders Schambehaarung, Achselhóhlen- 
behaarung, Behaarung der Brust, Bart (nach Wake ais Rassenmerkmal zweiter 
Ordnung);

Die Augenbrauen, besonders beziiglich ihres Konfluierens iiber der Glabella, ihrer 
Beziehung zum Kopfhaar an den Schlafen;

Das Kopfhaar, besonders beziiglich seiner Dichte, seiner Anordnung, seiner Wirbel- 
bildung, seines Abschliefiens gegen den Nacken, seiner Beziehung zu Stim, Augen
brauen und Backenbart, wenn irgendmóglich, auch nach der Art seiner Ein- 
pflanzung in die Kopfschwarte, seines Austrittes aus ihr, der Kriimmung und der 

Tiefe des Haarbalges.
Spezielle Untersuchung nach MaBgabe der zur Verfiigung stehenden Zeit, wo- 

móglich aller im vorstehenden einzeln benannter Gruppen, besonders aber der Scham-, 
Bart-, Augenbrauen- und Kopfhaare, bei sehr auffallenden Abweichungen auch der 
Brusthaare nach natiirlicher Lange, Haarstrich, Fettglanz, Form, mit der Einteilung:

straff 
schlicht lissotrich
flachwellig 1 
weitwellig 1
engwellig 
lockig 
gekrauselt 
locker kraus

■ kymotrich

dicht kraus 
fil-fil 
spiralig

• ulotrich

Farbę (Haarfarbentafel nach Fischer).

2) Anat. Anz., Bd. 61, S. 409—410.
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Mikroskopische Untersuchung (dazu sind die einzelnen Proben dicht an der Haut 
moglichst einschneidenden Stellen zu entnehmen, am Kopf etwa an der Stimhaar- 
grenze oder der Gegend hinter dem Ohr, bei Frauen an einem Querscheitel zwischen 
Scheitel und Hinterkopf, wo der Ausfall selbst gróBerer Haarbiindel durch Zuriick- 
kammen der Haare verdeckt werden kann) nach:

Markgehalt, Dicke des gesamten Haares, der Cuticula, des Marks; das Pigment, 
seine Anordnung in Mark und Rinde (auch Cuticula ?), seine Farbę, grofi- und klein- 
kórnig, diffus; Gasblaschen;
einige Querschnittsbilder und Angabe besonderer Bauverhaltnisse (rund, oval, 
elliptiscli, nierenfórmig).

Aus so hergestellten Schnittserien kann ein Haar mittels der Wachs- 
modelliermethode in vergróBertem MaBstab rekonstruiert und auf seine 
Kriimmungsverhaltnisse und Querschnittsform hin studiert werden.

Zur Bezeichnung der Querschnittsform, die im Verlauf eines einzelnen 
Haares aber wechseln kann, bediene man sich der Ausdriicke: kreisrund, 
breitoval, schmaloval, nierenfórmig, gebuchtet und kantig. Auch kann aus 
zwei rechtwinklig aufeinanderstehenden Durchmessern ein Index des Haar- 
ąuerschnittes berechnet werden.

4. Augenfarbe. Da eine urspriingliche Korrelation zwischen Haut-, 
Haar- und Augenfarbe besteht, muB in diesem Zusammenhang auch der 
Farbung der Iris gedacht werden. Diese ist in der Nachbarschaft der Pupille 
(Aureole) selten einheitlich gefarbt, da hier meist mannigfache Farbflecke 
eingestreut sind. Erst aus einiger Entfernung betrachtet verschwinden 
diese mehr, und man ist imstande, den Grundton des Auges, der gewohnlich 
in der Peripherie am meisten auftritt, zu beurteilen. Man unterscheidet 
die folgenden Haupttóne: a) schwarzbraun, b) dunkelbraun, c) braun,
d) hellbraun, e) griinlich, f) dunkelgrau, g) hellgrau, h) dunkelblau, i) blau, 
k) hellblau, 1) albinotisch.

Aber auch hier sind die individuellen Abschatzungen sehr verschieden, 
so daB nur Schemata eine genauere und zuverlassigere Analyse gestatten. 
Die in dem „Tableau chromatique“ Brocas vorliegende Skala enthalt leider 
zu unnatiirliche Farben, ais daB sie zuverlassige Resultate ergeben kónnte. 
Am meisten verwendet wird daher heute die Augenf arbentaf el von R. Martin ') 
(Fig. 80, S. 218). Dieselbe besteht aus 16 naturgetreu mit wissenschaftlicher 
Genauigkeit hergestellten Glasaugen in natiirlicher GroBe. Die einzelnen 
Farben, von einem tiefen Braun bis zu einem lichten Blau fortschreitend, 
sind mit Nummern von 1—16 bezeichnet. Da die individuelle Yariabilitat 
der Irisfarbung eine ganz auBerordentliche ist, so sind nur die erfahrungs- 
gemaB am liaufigsten wiederkehrenden Haupttóne in die Tafel aufgenommen 
worden. Die Augen liegen auf Watte in kreisfórmigen Ausschnitten eines 
Holzrahmens und sind von einer mattierten Aluminiumplatte, in welche die 
Lidspalten und die Form der umgebenden Weichteile des Auges eingestanzt 
sind, bedeckt. Die Grundfarbe dieser Platte ist ein indifferenter neutraler 
Ton, und zwar ein mattes Grau, damit die Tafel bei allen Hautfarben vom 
dunkelsten Braun bis zum fahlsten WeiB verwendet werden kann.

Die Glasaugen samt der Aluminiumbedeckung sind zum Schutze gegen 
Staub und Feuchtigkeit in ein schwarz lackiertes Blechkastchen von 
18x15x3 cm GroBe eingelassen, dessen Deckel vor jeder Untersuchung 
ganz herausgezogen werden muB. Sollte sich ein Auge beim Transport auf 
Reisen etwas verschieben, so kann man es mittels der Fingerspitze durch 
leichten Druck durch den Augenschlitz hindurch wieder an seine Stelle 
riicken. Will man die Augen herausnehmen, was aber nicht unnótig ge-

1) Zu beziehen durch Frau Dr. Stefanie Martin-Oppenheim, Munchen O. 27, 
Laplacestr. 24, zum Preise von M. 120.—. 
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schehen sollte, so biegt man einfach die 4 Metallzungen, weiche die Alu- 
miniumplatte niederhalten, zuriick, worauf man die letztere leicht abheben 
kann.

Zur Feststellung der Augenfarbe stellt man das zu beobachtende Indiei- 
duum in einer Entfernung von 30—50 cm von sich so auf, daB das volle 
Tageslicht (nicht direkte Sonne) in dessen auf den Beobachter gerichtete 
Augen fallt. Dann halt man die Farbentafel je nach der yorliegenden Augen
farbe an die rechte oder linkę Wange des Indiyiduum und sucht durch 
Yergleich die passendste Nummer auf. Hierbei ist hauptsachlich auf den

Fig. 80. Augenfarbentafel nach R. Martin.

No. 1 ... .

Bezeichnung auf dem Beobachtungsblatt 
(nur annahernder Vergleich)

................... = schwarzbraun,
„ 2 u.3 . . ........................= dunkelbraun,
„ 4 . . . . ........................= braun,
„ 5, 6. . . ..................   — hellbraun,
„ 7, 8. . . ........................ — griinlich,
„ 9, 10 . . ........................ — dunkelgrau,
„ 11, 12, 13 ........................ — hellgrau,
„ 14, 15. . ........................ — blau,
„ 16 . . . ........................ — hellblau.

Grundton der Iris zu achten, wie er besonders in der peripheren Zonę zum 
Ausdruck kommt; die kleinen Einsprengelungen der Aureole beriicksichtige 
man nur insoweit, ais sie den Grundton beeinflussen. Durch Bezeichnung 
mit 2 Nummern kónnen auch intermediare Nuancen angegeben werden. 
Ferner bezeichnet man, wo es auf noch genauere Untersuchung ankommt, 
durch einen Strich oberhalb der Nummer einen etwas dunkleren, durch
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einen Strich unterhalb einen etwas helleren Ton. So ergibt sich die Móglich- 
keit folgender Charakterisierung:

No._
5?
n

n

99

99

99

Fiir die Bearbeitung des Materials kann man die Nummern 1—6 ais 
braun, die Nummern 7—12 ais meliert und die Nummern 13—16 ais blau 
zusammenfassen. Sollen individuelle Farbennuancen der Iris in allen 
Details aufgenommen werden, wie es z. B. bei Vererbungsfragen wichtig 
ist, so bediene man sich der von Bertillon fiir gerichtliche Zwecke aus- 
gearbeiteten Methode. Fiir Rassenuntersuchungen kommt sie nicht in Frage.

Bertillon hat eine Augentafel1) mit 54 in Farbdruck wiedergegebenen 
Augen publiziert, in der die letzteren nach Beschaffenheit und Menge des 
orangegelben Pigmentes angeordnet sind. Er unterscheidet die folgenden 
7 Klassen der Irisfarbung: 1) nicht pigmentiert, 2) gelb, 3) orange, 4) kastanien- 
braun, 5) schwarzbraun im Kreis, 6) schwarzbraun-griinlich (gestreift), 
7) schwarzbraun.

Zuerst wird die Klasse festgestellt, hierauf die Aureole nach Gestalt, 
Dafiir sind die folgenden Be-

1 =
1 =
1 =
1—2
2 =
2 =
2 =

dunkler ais No. 1,
Vorlage,
et was heller ais No. 1,
= intermediarer Farbton, 
etwas dunkler ais No. 2, 
Vorlage,
etwas heller ais No. 2 usw.

Farbę und Schattierung charakterisiert. 
nennungen eingefiihrt:

gezahnt 
konzentrisch 
sternfórmig

Form
der

Aureole Igezahnt-konzentrisch

Abkiirzung 
gez.
kz.
st.
gez.-kz.

Farbę 
der 

Aureole

Schattierung [heli
mittel

usw.
blafi
gelb
orange 
kastanienbraun 
schwarzbraun

bl. 
g- 
or. 
kbr. 
schzbr. 
h.
m.
d.

der 
Aureole [dunkel

SchlieBlich folgt noch die Beschreibung der Irisperipherie in bezug auf 
ihr Verhaltnis zu der von der Aureole bedeckten Oberflache auf Farbę 
und Schattierung. Die Grundfarbe der Peripherie wird eingeteilt in:

Abkiirzung
az.
mbl. 
sbl. 
grl.
id. (wenn Peripherie und Aureole gleich- 

gefarbt sind).

azurblau 
mittelblau 
schieferblau 
griinlich 
idem

1) Die Augentafel ist dem BERTiLLONSchen Werk (Instructions signalótiąues) bei- 
geheftet und nur mit diesem zu beziehen. Genaue Gebrauchsanweisung vgl. im Text der 
genannten Publikation, S. 45 ff.
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Der Ton wird wieder durch heli (h.), mittel (m.) oder dunkel (d.) bezeich
net. Die Augen der drei ersten Klassen besitzen fast immer einen blauen 
Grundton der Peripherie; von der yierten Klasse an kommt gewóhnlich noch 
etwas Farbę (gelb oder orange) hinzu, wahrend in der 7. Klasse Peripherie 
und Aureole gleichmaBig schwarzbraun (= id.) gefarbt sind.

Auch die Farbung von Sklera und Konjunktiva kann kurz charakterisiert 
werden. Fiir erstere geniigt die Unterscheidung in weiB, blaulich und gelblich; 
die letztere ist meist farblos oder fleckig oder nur im Bereich der geóffneten 
Lidspalte yerfarbt.

5. Die iibrigen deskriptiven Merkmale des Kopfes und des 
Gesichtes erfolgen am besten nach der folgenden Aufstellung, die derjenigen 
des somatologischen Beobachtungsblattes entspricht, und nach den im 
spateren Text gegebenen Schemata. Die Bedeutung der einzelnen Bezeich- 
nungen ist dadurch leicht yerstandlich. Naheren AufschluB geben die ent
sprechenden Kapitel des somatologischen Teiles.

I
elliptisch

II 
oval

III 
yerkehrt ocal

IV 
rund

V 
rechteckig

W
VI 

quadratisch
VII

rhombisch
Fig. 81. Gesichtsformen in

nung yon E. Birnbach.)

trapezfórmig yerkehrt trapezfórmig fiinfeckig 
der Frontalansicht. (Nach Póch; schematisierte Zeich-

Fiir eine eingehende Formanalyse der Ohrmuschel hat Schwalbe (1895) 
eine genaue Anleitung gegeben.

Zur Beschreibung des Gesichtes bezw. Kopfes in der Frontal
ansicht hat Póch zehn Typen zusammengestellt, die in Fig. 81 schematisch 
wiedergegeben sind und die gestatten, den auBeren UmriB in móglichst 
praziser Form mit einer kurzeń Bezeichnung festzuhalten. Es sind die zehn 
folgenden Formen: I. elliptisch, II. oval, III. yerkehrt oval, IV. rund, 
V. rechteckig, VI. ąuadratisch, VII. rhombisch, VIII. trapezfórmig, IX. yer
kehrt trapezfórmig, X. fiinfeckig.

Diese zehn Grundformen kónnen durch Zwischenformen yermehrt werden. 
Es kommt bei der Beurteilung der Gesichtsform nach dem Schema vor allem 
auf den Gesamteindruck an, wobei die Haargrenze oft eine gróBere Rolle 
ais die obere Begrenzung des Kopfes spielt. Durch Beifiigung der Bezeich- 
nungen: niedrig, mittel und hoch kann noch eine feinere Differenzierung er- 
reicht werden. Von Bart- und Haartracht ist natiirlich abzusehen (Póch, 1916).
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2) [ax bj c3] [aib3] [a3b2c0d3] [ ] [r.aj l.a2, bx]
[ai bj c2] [a2 bjCads] ja2 b3] 3 [aib2c2did4j

3) [a2 b2 Ci] [ax b3] [a2 b2 c2 d2] [—] [a2 bx] [ax b2 c2] 
[ax bx c3 d3] [ax b2] 2 [ax b2 c2 dx d3]

8) fa2 b2 c3] [aj b2] [a2 b2 c2 d2/J [- - -] [a2 bx c2] [- - -] 
[a2 b2 c3 d2] [a2 b2] 2 [at b2 c2 d2 dj7) [axbx cx] [a2 bx] [a2 b2 c0 d2] [ ] [ax bil [^i b3 ^3]

[a2 bx c2 d2] [aibi] 2 [aibi Mi d3]

9)[a3b2Cx] [a2b,] [a2b2c2d2] [---] [a2biCj [---] 
[a3 bx Cj d3] [ai b2] 2 [ax b2 c2 dx d3]

11) [ax b3 Ci] [a2bx] [a3b2 c2 d2/3] [ ] [a2bx c2] [ ]
[a2 b, c2 d2] [ax b2] 2/3 [axb2 Ci dx d4]

12) |a,x b3 Cj] [a2bj [a2b2 ct d2] [-- -] [a2bx c2] [- • -] 
[a2 Ci d2] [aibj 2 [a! bx cx dx d3]

1) Vgl. hierzu den Text in: Weninger, J. und Póch, H., 1924, Leitlinien zur Beobachtung 
der somatischen Merkmale des Kopfes und Gesichtes am Menschen. Mitt. Anthrop. Ges. Wien, Bd. 54, 
H. 6, S. 267—99.
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Kopf:
Stirne: niedrig, hoch; schmal, breit; gerade, mafiig fliehend; stark fliehend; flach, gewólbt; 

voll, kielfórmig.
Scheitel: ganz flach, leicht, mittel, stark gewólbt.
Hinterhaupt: steil, flach, gewólbt, stark ausladend.

Gesicht:
Ganzgesicht: hoch, mafiig hoch, niedrig; elliptisch, oval, rund, eckig; schmal, mafiig 

(mit Stirne) breit, breit, sehr breit; nach unten, nach oben zugespitzt; ganz flach, 
___________ mafiig flach, vorgewólbt, vorspringend, Vogelgesicht. 
Wangenbeingegend: stark, mafiig vorstehend; mafiig, stark zuriickliegend.
Augenspalte: gerade, schrag. eng, mafiig, weit geschlitzt; spindelfórmig, mandelformig; 
_____________ Mongolenfalte, Epicanthus._____________________
Nase:: Wurzel: schmal mittel, breit; ganz flach, flach, mafiig hoch, hoch, sehr hoch. 

Riicken: schmal, mittel, breit; stark, leicht konkav, gerade, leicht, stark konvex, 
wellig, winklig gebogen.

Spitze: aufwarts, vorwarts, abwarts gerichtet.
Fliigel: dick, diinn; hoch, niedrig; anliegend, mafiig gewólbt, geblaht; durch- 

bohrt, wie oft? rechts: links:
Septum: lang, kurz; schmal, breit; nach hinten, nach vome keilfórmig verjungt, 

sanduhrfórmig; nach unten vorragend, hochliegend, durchbohrt.
Lócher: sehr schmal, schmal, langsoval, schragoval, rundlich, queroval, breit, 

sehr breit; klein, grofi.
Loch flachę: horizontal. nach vorn oben, nach hinten oben geneigt.

Integumentallippen: Procheilie: sehr stark, stark, mii Big leicht, Orthocheilie, Opistho- 
cheilie.

Schleimhautlippen: diinn, mittel, dick, wulstig; Lippenleiste; Oberrand: einfacher, 
zusammengesetzter Bogen.

Munsdplate: klein, mittel, grofi.
Zahne: gerade, schrag; sehr grofi, grofi, mittel, klein, sehr klein.

m. m, m. p. p. c. i. i. i. i. p. p. m. m. m.
'• m. m. m. p. p. c. i. i. 1 i. i. p. p. m. m. m.

(Diastemata und Tremata einzeichnen, fehlende Zahne durchstreichen, kranke anhaken,
absichtlich entfernte umkreisen, absichtlich verstiimmelte einklammern.)

Art der Verstiimmelung:
Orthodentie, Prodentie: mafiig, stark.
Labidontie, Psalidodontie, Stegodontie, Opisthodontie, Hiatodontie.
Farbę: blaulich, weifi, gelblich. Farbung:
Ohren: anliegend, abstehend, Henkelohren. Helixrand: oben, hinten gesiiumt, ungesaumt. 

Darwinsches Hóckerchen rechts: No. 1, 2, 3, 4, 5.
links: No. 1, 2, 3, 4, 5.

Ohrlappchen: grofi, klein; frei, angewachsen, fehlend.
Durchbohrung im Lappchen r. 1. ; im Helixrand r. 1.

CV

6. Die somatologische Untersuchung erfordert auch eine Beriicksichti- 
gung der Zahne und des Gebisses1). Zu unterscheiden ist naturlich Milch- 
gebiB und DauergebiB. Man wird zunachst unter genauer Angabe des indivi- 
duellen Alters die Anzahl der durchgebrochenen Zahne feststellen, wozu die 
folgende Yorlage sich ani besten eignet:

1) Ueber Zahne und Gebifi vgl. S. 695, 699 ff. und den Schlufi des kraniologischen 
Abschnittes.

2) Richtiger folgt man dem Yorschlag Remanes, der fiir die Zahne des Oberkiefers dem 
durch einen Buchstaben gekennzeichneten Zahn die Zahl oben zufiigt, also z. B. M1 2 = 
zweiter Molar des Oberkiefers, fiir den betreffenden Zahn im Unterkiefer die Zahl unten 
anschreibt (M2).

r ni. m. in. p. p. c. i. i. i. i. c. p. p. ni. m. ni. ( 2.
m. m. m. p. p. c. i. i. | i. i. c. p. p. ni. m. ni.
Dieses Schema ist sowohl fiir Kinder ais auch fiir Erwachsene, sowie 

auch fiir Individuen, die im Zahnwechsel begriffen sind, zu verwenden. Man 
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beginne die Beobachtung in der Mediansagittal-Ebene und untersuche von ihr 
aus nach links und rechts, zuerst im Ober-, dann im Unterkiefer. Jeder 
durchgebrochene Zahn wird im Schema unterstrichen; bereits wieder ausge- 
fallene oder yerloren gegangene Zahne werden durchgestrichen, kranke mit 
einem Haken (y) yersehen. Diastemata (= Liicke zwischen I2 und C im 
Oberkiefer und zwischen C und P, im Unterkiefer) und Tremata (= Liicke 
zwischen den beiden 1, sup.) kann man durch senkrechte Striche markieren. 
Ein eventuelles Vorkommen iiberzahliger Zahne kann an der betreffenden 
Stelle in der normalen Reihe yermerkt werden. Man beachte, daB die Kórper- 
seiten so einzutragen sind, wie sie dem Beobachter erscheinen, also die rechte 
Zahnreihe des Indiyiduum links vom Mittelstriche des Schemas.

Der Alyeolarfortsatz kann auch reichlich groB oder zu klein fiir die 
yorhandenen Zahne sein; in letzterem Falle treten Retentionen und Stellungs- 
anomalien auf.

Ein rechnerisches Verfahren, um das mittlere Alter fiir den Durchbruch 
der einzelnen Zahne zu berechnen, hat Broca (Instructions anthropologiąues, 
1879, S. 235) angegeben.

Man unterscheidet ferner folgende Artikulationsformen des Bisses:
1) Labidontie (auch Orthogenie oder AufbiB) = die Schneidekanten 

der Incisiven treffen aufeinander; die Abschleifung ist horizontal.
2) Psalidodontie (YorbiB, ScherenbiB) = die Schneidezahne der Ober

kiefer iiberragen ein wenig diejenigen des Unterkiefers; die Ab- 
schleifungsflachen sind schrag von hinten oben nach vorn und unten 
gerichtet.

3) Stegodontie = die unteren Incivisen werden von den oberen flach 
yorspringenden dachfbrmig iiberdeckt.

4) Opisthodontie = starkę Yerkiirzung des Unterkiefers, so daB die 
unteren Incisiven 2—10 mm hinter den oberen zuriickstehen, ohne 
von ihnen iiberdeckt zu werden.

5) Hiatodontie = zwischen den oberen und unteren Schneidezahnen 
bleibt auch bei yollstandigem KieferschluB ein oft bis zum I. Pramolar 
laufender offener Spalt, d. h. die Incisiven beriihren sich nicht.

EinYorstehen der unteren Schneidezahne vor die oberen wird falsch
lich ais Progenię bezeichnet. Richtiger ware die Bezeichnung mandibulare 
Prodentie.

Die Form des Zahnbogens kann sehr yerschieden sein und zeigt 
meist einen direkten Zusammenhang mit der Form des Alveolarfortsatzes 
der Kiefer. Man unterscheidet einen gleichmaBig halbkreisfórmig gerundeten, 
einen halbelliptischen, einen parabolischen und einen winkelig gebrochenen 
Zahnbogen. In letzterem Falle liegt die Abknickung in der Gegend der 
Eckzahne. Die breiteste Ausladung zeigt der Zahnbogen gewóhnlich im 
Niveau des M2 und M3. Erwahnenswert ist es, wenn die drei Molaren gerad- 
linig hintereinander liegen1).

1) Ober MaBe und Rekonstruktion des Zahnbogens vgl. (speziell bei Primaten) auch 
Remane (1926).

Nicht immer passen die Zahnbogen beider Kiefer aufeinander; ge
wóhnlich ist der obere etwas mehr ausgeladen. Am besten laBt sich dies 
an der Art der Abschleifung erkennen. Die Form der letzteren kann eine 
horizontale (Typus I) oder eine schiefc (Typus II und 111) sein. In letzterem 
Falle ist am haufigsten die Usur von innen oben nach auBen unten (Typus II). 
Meist sind die abgeschliffenen Flachen plan, doch kommt gelegentlich eine 
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tellerfórmige, d. h. in der Mitte vertiefte Usur des einzelnen Zahnes vor. 
Fiir den Grad der Abniitzung sind folgende 5 Stufen vorgesehen:

0 — keine Abniitzung,
1 = Schmelz angeschliffen, jedoch Hócker noch deutlich,
2 = an einzelnen Stellen liegt das dunklere Zahnbein frei,
3 = der ganze Schmelz der Kaufljiche ist abgeschliffen,
4 = die Krone ist bis nahe zum Wurzelhals usuriert.

Eine Statistik iiber die Haufigkeit der Zahnkaries erfordert die genaue 
Untersuchung aller Zahne. Man kann, wie oben angegeben, die kariósen 
Zahne im Schema durch einen Haken bezeichnen. Die Erbffnung der Pulpa- 
hóhle ist fiir den Grad der Abniitzung weniger von Interesse, weil diese 
in der Regel mit fortschreitender Abschleifung des Zahnes durch Ersatzdentin 
ausgefiillt wird.

Bemerkenswert sind schlieBlich auch die yielfach geiibten kiinstlichen 
Zahnverstiimmelungen. Es empfiehlt sich, absichtlich entfernte oder 
abgebrochene Zahne im Schema zu umkreisen, absichtlich verstummelte 
einzuklammern. Am haufigsten findet sich labiale Feilung, Spitzenfeilung in 
mannigfachen Formen oder labiale Plombierung und Inkrustierung der 
Incisiven und gelegentlich auch derCaninen; seltener ist kiinstliche Prodentie.

Die GroBe der einzelnen Zahne kann durch die Termini sehr groB, 
groB, mittel, klein, sehr klein, wobei die mittlere GroBe der Europaerzahne 
ais Ausgangspunkt dient, annahernd charakterisiert werden; am richtigsten 
ist die Feststellung der GroBe und des Ausbildungsgrades (Atrophie, Hypo- 
plasie, Retention, vorzeitiger Ausfall und Ektopie) der 3 Molaren. Genaue 
Resultate ergibt aber nur die Messung (vgl. die kraniometrische Technik).

Die Ausbildung der Hócker auf der Kauflache der Molaren muB fiir jeden 
einzelnen Zahn durch Abzahlen festgestellt werden. Man unterscheidet 
einen drei-, vier- und fiinfhóckerigen Typus. Bei den Pramolaren kann auch 
der Ubergang des zwei- zum drei- bezw. einhóckerigen Typus durch Bruch- 
zahlen (2/3 bezw. 2/1) angegeben werden. Der Typus 2/1 zeigt an, daB der 
Innenhócker nur noch ais kleines Hóckerchen vorhanden ist. Iiber weitere 
an den Zahnen beachtenswerte Merkmale (Carabellis Hóckerchen und 
Griibchen, interstitielle und akzessorische Hócker, Furchen und Runzel- 
bildungen usw.) vergleiche den kraniologischen Abschnitt.

7. Was die deskriptiven Merkmale des Rumpfes und der Extremi- 
taten anbelangt, so wird man sich bei allgemeinen Erhebungen auf die 
wichtigsten Merkmale beschranken miissen. Am Rumpf zahlen dazu in 
erster Linie die Formverhaltnisse der weiblichen Brust. Man unter
scheidet dem Entwicklungsgrad nach 1) eine puerile Form, 2) eine Form 
mit erhobenem Warzenhof, 3) die primare Mamma und 4) die sekundare 
Mamma, (Vergl. Fig. 139, S. 374 nach Stratz.)

Am Warzenhof ist die Farbę, die Form des Randes und die absolute 
GroBe anzumerken. Die letztere wird am besten durch Messung des trans- 
versalen und vertikalen Durchmessers mittels des Gleitzirkels festgestellt. 
AuBerdem wird man noch den Entwicklungsgrad des Warzenhofes notieren, 
d. h. ob er eben (scheibenfórmig), flachschalenfórmig, halbkugelfórmig, 
oder fast kugelfórmig erhoben ist. Die Papille selbst kann vertieft liegen, 
schwach oder stark vortreten; ihrem Durchmesser nach wird sie ais klein, 
mittel oder groB bezeichnet.

Die Brust ausgewachsener nulliparer Frauen wird ihrer Form nach, 
d. h. je nach dem Verhaltnis des Hóhen- zum Langendurchmesser, ais 
schalenfórmig, halbkugelig, konisch und ziegeneuterfórmig unterschieden. 
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Der GroBe nach bezeichnet man die Brust ais iippig, voll, mafiig und klein; 
der Festigkeit nach ais stehend, sich senkend oder hangend.

Zur Bestimmung der Hóhen- und Langenentwicklung der halbkugeligen 
Brust eignet sich ani besten der Brustmesser (Mamniometer) von Lipiec. 
Derselbe besteht aus 16 gleichgroBen rechteckigen Aluminiumschablonen, 
die aufeinander gelegt an ihrer linken unteren Ecke durch eine Schraube 
yerbunden sind. Jede Schablone besitzt an dem einen Langsrande einen 
konkaven Ausschnitt und am Oberrande eine Zahl, bezw. einen Buchstaben. 
Es sind acht Stufen des Hóhendurchmessers angenommen, die mit No. 1—8 
bezeichnet sind. Mit derselben Hóhe kann sich aber eine mehr halbkugelige (a) 
oder eine mehr flachę (b) Form kombinieren, je nach der GroBe des Langs- 
durchmessers. Es finden sich daher fiir jede Hóhenstufe zwei Schablonen, 
die mit a und b bezeichnet sind. Das Schema erlaubt daher eine zahlenmaBige 
Bestimmung der Brustform. Beim Liegen yerandert sich die Form der Brust 
betrachtlich.

Zur Aufnahme derselben stellt man daher das zu untersuchende Indiyi
duum aufrecht mit hangenden Armen so vor sich, daB man die Profillinie der 
Brust von ihrer lateralen Seite gut beobachten kann. Die Schablonen selbst 
nimmt man in die rechte Hand, zieht mit der linken die passend scheinende 
heraus und yersucht, ihren konkaven Ausschnitt der konvexen Profillinie 
der Brust anzupassen. Die Papille wird, ihrer yerschiedenen Ausbildung 
wegen, nicht mitgemessen. Die untere Brustgrenze ist stets scharf; ais obere 
wird diejenige Stelle angenommen, an welcher sich bei der Profilbetrachtung 
ein deutlicher Ubergang der Thoraxwólbung in die Brustwólbung zeigt. Nach 
einiger Ubung geniigt ein Blick auf die Profillinie der Brust, um meist auf 
den ersten Griff die passende Schablone zu finden. Das Instrument ist nur 
bei Madchen und solchen Frauen yerwendbar, bei denen noch kein merklicher 
Descensus mammae eingetreten ist.

Absichtliche oder unabsichtliche kiinstliche Veranderungen der Brust,. 
die auf auBeren Einwirkungen beruhen, sind besonders anzumerken').

Was die Untersuchung der auBeren Geschlechtsteile anlangt, so 
wird man an den mannlichen Genitalien besonders die GroBe bezw. Kleinheit 
des Penis beachten, wahrend bei den weiblichen Geschlechtsteilen die relatiye 
Entwicklung der grofien und kleinen Labien und der Clitoris besondere Be- 
achtung yerdient. Durch bestimmte Gebrauche (z. B. Ziehen an den Labia 
minora) oder operative Eingriffe (Incision, Circumcision, Infibulation, 
Kastration usw.) hervorgerufene Veranderungen sind stets genau hervor- 
zuheben.

Die meisten Formyerhaltnisse der Extremitaten sind durch Langen- 
und UmfangmaBe festzustellen; der reinen Beschreibung yerbleiben hier nur 
einige wenige Punkte, die sich vor allem auf die Endglieder beziehen. Fiir 
die Herstellung von Hand- und Fufiabdriicken sei auf S. 55 yerwiesen. Auch 
Abgiisse, Abdriicke (S. 57) oder UmriBzeichnungen (S. 49) von Handen 
und Fiifien kónnen iiber die allgemeinen Formyerhaltnisse, iiber das Vor- 
springen der einzelnen Finger und das Hautrelief orientieren. Besonders 
Stelle man fest, welche Zehe die langste ist und wie weit die einzelnen Zehen 
extendiert werden kónnen. Die Ab- und Adduktionsfahigkeit der grofien 
Zehe ist besonders zu beachten. Das FuBgewólbe wird ais hoch, mittel oder 
niedrig (PlattfuB) bezeichnet. Die Beugefalten der Hand zeigen unter Um- 
standen Anklange an Affenformen (Affenfalte). Beachtenswert ist auch die

1) Weiteres iiber Brustuntersuchung findet sich bei Bartels: Das Weib, 9. Aufl.,. 
1908, I, S. 314, Horschelmann, 1904, S. 22 und Stratz 1921, 1922 und 1923.

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 15 
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starkere Entfaltung der sogenannten Tastballen, besonders der Metacarpo- 
phalangealballen.

Ein besonderes Studium erfordern die Nagel, hauptsachlich diejenigen 
der Hand, die auf ihre Krummungsverhaltnisse in transversaler und sagittaler 
Richtung hin zu untersuchen sind. Auch hier wird die Deskription vorteilhaft 
durch die Messung erganzt. Man miBt die gróBte transversale Ausdehnung 
eines Nagels von dem Innenrand des medialen zu dem Innenrand des late- 
ralen Nagelwalles. Um gleichzeitig die direkte Lange (Sehnenlange) und die 
Bogen- oder Krummungslange zu erhalten, legt man ein 30 mm langes Stiick 
eines diinnen und schmalen MillimeterbandmaBes quer iiber den Nagel und 
setzt die beiden Spitzen des Gleitzirkels auf die vorhin bezeichneten Punkte 
an den Nagelwallen auf. Dadurch wird das BandmaB auf den Nagel ange- 
driickt und schmiegt sich seiner Kriimmung an; man kann daher an ihm die 
Bogenlange, am Gleitzirkel aber die Sehnenlange ablesen.

8. Anhangsweise sei hier noch einiger physiologischer Beobach- 
tungen gedacht, die in das allgemeine Beobachtungsblatt aufgenommen sind.

a) Korperkraft. a) Druckkraft. Gewóhnlich wird nur die Druck- 
kraft der beiden Hande mit dem bereits S. 136 beschriebenen Dynamometer 
gemessen. Da diese Versuche durch persónliche Geschicklichkeit und Ubung 
sehr beeinfluBt werden kónnen, sind sie mehrmals zu wiederholen. Man 
berechnet dann entweder aus den letzten drei Versuchen einen Mittelwert 
oder man notiert sich nur die Maximalzahl. p) Zugkraft. Der Versuch 
muB mit beiden Handen in der S. 136 angegebenen Weise durchgefiihrt 
werden. Richtig ist nicht die durch einen Ruck, sondern nur die durch 
langsamen kontinuierlichen Zug erreichte Zahl.

b) Im Zusammenhang mit den BrustmaBen (Durchmesser, Umfange) 
ist auch die Feststellung der Vital-Kapazitat der Lungen wichtig, 
besonders wo es sich um die Untersuchung der konstitutionellen Wertigkeit 
einzelner oder ganzer Gruppen handelt. Man bedient sich dazu des bekannten 
Spirometers von Hutchinson, das im Prinzip aus einer Gasometer- 
glocke besteht, die iiber Wasser im Gleichgewicht aufgehangt und dazu 
bestimmt ist, die ausgeatmete Luft aufzunehmen. Das Indiyiduum steht 
aufrecht vor dem Spirometer, inspiriert so tief ais móglich und exspiriert 
dann so vollstandig ais móglich in einen mit Mundstiick versehenen 
Schlauch, der die ausgeatmete Luft in das Spirometer fiihrt. Man achte 
sorgfaltig darauf, daB keine Luft neben dem Mundstiick durch die Mundspalte 
und durch die Nase entweicht. Die Technik der Exspiration muB erst geiibt 
werden, ehe man den maximalen Wert der Vitalkapazitat erreicht. Es wird 
daher auch vorgeschlagenzehn Inspirationen und Exspirationen hinter- 
einander yorzunehmen, den gefundenen Wert jedesmal zu notieren, samtliche 
Werte zu summieren und durch 10 zu diyidieren, um einen richtigen Durch
messer zu erhalten. Die Erfahrung lehrt aber, daB dies Verfahren zu zeit- 
raubend und fiir viele Indiyiduen eine viel zu groBe Anstrengung bedeutet. 
Die Vitalkapazitat ist abhangig von Alter, Geschlecht, KórpergróBe, 
Kórpergewicht, RumpfgróBe, Beruf und dem allgemeinen Gesundheits- 
zustand (Landois, Tigerstedt).

c) Sehscharfe. Bei den groBen Unterschieden, die hinsichtlich der 
Sehscharfe zwischen Naturvólkern und den Angehórigen der Freiluftgewerbe 
auf der einen Seite und den Fabrikarbeitern, Stadtern und hóheren sozialen 
Schichten auf der anderen Seite bestehen, ist die Priifung der Sehscharfe 
von groBer Bedeutung. Sie sollte aber nicht nur an Erwachsenen, sondern

1) Unification . . . Inst. int. Rev. anthr. 1922, Bd. 32, S. 63. 
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auch an Jugendlichen aller Altersstufen yorgenommen werden. Am besten 
zur Priifung eignen sich die SNELLENschen Proben, die vorwiegend aus 
E-fórmigen Haken yerschiedener, aber stets bestimmter GroBe bestehen1). 
Die Sehprobe ist ungefahr 1% m iiber dem Boden an einer gut beleuchteten 
Stelle aufzuhangen, wahrend man das Indiyiduum in einer Entfernung von 
5 m davon aufstellt. Die Priifung ist bei guter Beleuchtung, d. h. bei gutem 
Tageslicht, am besten unter freiein Himmel, aber nicht in direkter Sonne, 
yorzunehmen, und es ist dafiir Sorge zu tragen, daB die Yersuchsperson 
nicht geblendet wird. Da trotzdem die Helligkeitsgrade sehr yerschieden sein 
kónnen, so sollte jedesmal auch der Beobachter seine eigene Sehleistung 
unter den herrschenden Bedingungen zur Kontrolle yorher feststellen. Alle 
Untersuchungen auf Sehscharfe sind fiir jedes Auge getrennt yorzunehmen. 
Bei jeder Sehprobe ist angegeben, auf welcher Entfernung sie erkannt werden 
muB.

1) Empfehlenswert sind die nach dem SNELLENschen Prinzip zusammengestellten 
Sehproben von Dr. Albrand (Yerlag von Hartung & Sohn, Lęipzig). Die Proben sind fiir 
Nali- und Fernpriifung eingerichtet und auf einzelne mit Osen yersehene Pappblatter 
aufgezogen. Die „Tafel zur Priifung der Sehleistung und Sehscharfe, entworfen von Prof. 
Dr. H. Cohn“ (Breslau, Priebatschs Buchhandlung, M. 1.—) enthalt 8 SNELLENsche E auf 
einer drehbaren Scheibe, von denen jeweils nur eines in einem runden Abschnitt sichtbar 
gemacht wird. Fiir Schuluntersuchung geeignet sind die „Schulsehproben11 von Dr. Steiger 
(Zurich, Ilofer & Co.). Die „internationale Sehprobentafel fiir Kinder11, herausgegeben von 
Dr. E. Heimann (Berlin, Fischers medizinische Buchhandlung) enthalt yerschieden groBe 
Hande ais Proben und kann daher des leichteren Yerstandnisses wegen auch bei Kindera 
unter 6 Jahren Verwendung finden.

2) Am besten ist die von Frau Professor Holmgreen in Upsala oder durch Fraulein 
Letty Oldberg-Efterfólger zu beziehende Zusammenstellung; diese ist noch durch 
schwarz, weiB und dunkelgriin zu erganzen. Ferner sind yerwendbar: die Kollektion von 
P. Dórffel, Optiker, Berlin NW 7, Unter den Linden 44 (M. 5 in Kartonschachtel); Nagels 
Farbentafel mit Gebrauchsanweisung (Wiesbaden, Bergmann 1906); H. Cohns Tafelchen zur 
Priifung des Farbensinns; E. Pflugers „Methode zur Priifung des Farbensinns11 (Bern, 
Dały); GALTONsColourfraimfW. Groves, London, £ 2). Der Schwellenwert, bei dem irgend-

Man erklare zunachst die Methode. Die Yersuchsperson muB entweder 
angeben, nach welcher Seite sich die betreffende hakenfórmige Figur óffnet, 
oder man gibt ihr einen aus Karton ausgeschnittenen entsprechenden Haken 
von 10—20 cm Seitenlange in die Hand, den sie dann nach der gleichen Seite 
wenden muB, nach der die Probe sieht. Letztere Methode ist besonders bei 
Naturyólkern zu empfehlen.

Wird nun z. B. auf der STEiGERsehen Tafel die Nummer 5 aus 5 Meter 
Entfernung gut erkannt, so ist die Sehscharfe ais norma! zu betrachten und 
mit 1 zu bezeichnen. Erkennt das Indiyiduum aus gleicher Distanz aber nur 
den Haken No. 3, so ist die Sehscharfe nur 0,5. Es laBt sich in jedem Falle 
die Sehscharfe berechnen, indem man die wirklich durch Messung festgestellte 
Sehdistanz durch die entsprechende Sehprobenzahl dividicrt. Erkennt z. B. 
die Yersuchsperson den Haken No. 5, der auf 5 Meter Entfernung gesehen 
werden muB, wenn die Sehscharfe = 1 sein soli, schon aus einer Entfernung 
von 10 Meter, dann ist die Sehleistung = 10/5 = 2, d. h. doppelt so stark, 
ais sie fiir den Europaer gewóhnlich ais norma! betrachtet wird.

Reinhaltung der Sehprobentafel ist absolut notwendig. Genauere 
Untersuchungen haben auch die Messung der Achsenlangen und die Be
stimmung der Refraktion zu beriicksichtigen, doch sind diese Methoden 
unter Kontrolle von Fachleuten einzuiiben.

d) Farbensinn. Es kommen hier bis jetzt fast ausschlieBlich Unter
suchungen iiber die Farbenblindheit in Betracht, die mit den Holmgreen- 
schen Wollbiindeln1 2) ausgefiihrt werden. Man unterscheidet totale und 

15*
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partielle Farbenblindheit. Ist Verdacht auf erstere vorhanden, so laBt man 
die gesattigtesten Farben nach ihrem Helligkeitsgrad ordnen. Wird bei diesem 
Versuch ein lebhaftes Rot ais ganz dunkel empfunden und neben schwarz 
gelegt, dann ist der Verdacht begriindet.

Hinsichtlich der partiellen Farbenblindheit unterscheidet man Rot-, 
Griin- und Violett-Blindheit. Der Rotblinde halt das reine Rot fiir ein 
gesattigtes lichtschwaches Griin und das Gelb fiir ein helles Griin; der Griin- 
blinde beurteilt griin ais grauweifi, und gelb ais lichtstarkes Rot. Bei Violett- 
blindheit werden nur griine und rotę Farbtóne unterschieden.

Zur Priifung nimmt man aus den Wollbiindeln ein helles Griin heraus 
und fordert die Versuchsperson auf, alle Wollbiindel, dereń Farbę dem 
Muster nahesteht, daneben zu legen. Hierauf wiederholt man den Versuch 
mit einem Rosa. Wer zu dem ersten Lichtgriin noch gelb, braun, blaBrot 
und graurot hinzulegt, ist farbenblind. Zur weiteren Priifung ubergebe 
man ihm dann eine purpurfarbene Wolle, mit der Aufforderung, die gleichen 
Farbtóne hinzuzufugen. Legt die Versuchsperson nun auch blau und violett 
daneben, so ist sie rotblind, wahlt sie aber dazu griin oder grau aus, so ist sie 
griinblind. Der Violettblinde kann rot oder orange nicht vom Purpur unter- 
scheiden. Bei der Untersuchung fremder Vólker sind die Benennungen 
der Farben moglichst zu vermeiden, da die Zusammenstellung sonst nach 
diesen und nicht nach den Farbwollen erfolgt.

e) Hórscharfe. Die Priifung der Hórscharfe ist fiir beide Ohren 
getrennt, entweder mit Politzers Hórmesser* 1) oder auch mit einer gewóhn- 
lichen Taschenuhr vorzunehmen. Am besten gelingen die Versuche im 
Freien bei vollstandiger Windstille und Abwesenheit irgendwelcher Neben- 
gerausche. Man nahert oder entfernt sich von der Versuchsperson mit der 
Tonquelle, bis die Grenze der deutlichen Hórempfindung festgestellt ist. 
Hierauf wird die Entfernung der Tonquelle von der Versuchsperson gemessen. 
Kontrollversuche sollte man nicht unterlassen.

f) Pulsation. Der Puls eines Individuums wird an der Radialseite der 
Unterarmbeugeflache etwas proximalwarts vom Processus styloideus fest
gestellt, indem man die Fingerspitzen seines zweiten und dritten Fingers 
leicht auf die Haut auflegt. Man bestimme die Anzahl der Pulsschlage in 
einer Minutę und notiere genau die naheren Umstande des Versuches 
(Tageszeit, vorausgegangene Ruhe, oder Betatigung, Mahlzeiten usw.). Die 
Zahl kann normalerweise zwischen 55 und 90 Schlagen in der Minutę variieren.

g) Respiration. DieAtmungsfrequenz wird entweder durch Abzahlen 
der Inspirationen im Zeitraum einer Minutę festgestellt, oder man bestimmt 
die Anzahl der Bewegungen des Zwerchfelles, indem man die flachę Hand 
auf das Epigastrium legt. Auch hier sind die Versuchsumstande zu beriick- 
sichtigen.

h) Kórpertemperatur. Man benutze das medizinische Maximal- 
thermometer, das vor jedem Versuch durch eine schlagende Armbewegung 
unter 36° C gebracht werden muB. Man kann den Quecksilberbehalter des 
Thermometers entweder 15 Minuten in die Achselhóhle einlegen und dort 
festhalten lassen oder man lege es 3 Minuten lang unter die Zunge und lasse 
den Mund schlieBen, oder man fiige es nach vorherigem Einólen ungefahr 
5 Minuten lang 4—5 cm tief in den Mastdarm ein. Die in der Achselhóhle 

eine Farbę erkannt wird, kann am besten mit Lovilands Tintometer festgestellt werden. 
Eine Methode zur Priifung des Farbensinns, die aus 84 Farbstreifen besteht, hat Mollison 
(1913) ausgearbeitet.

1) Einen einfachen Apparat zur Priifung der Hórscharfe, der einen stets gleichen 
Ton erzeugen soli, hat Robin (1902) angegeben.



Somatoskopische Technik. 229

gemessene Temperatur ist ungefahr 0,3° hóher ais diejenige der Mundhóhle. 
Die Beobachtung soli im Schatten angestellt werden, und die Versuchsperson 
muB niichtern sein und sich mindestens A/> Stunde vorher ruhig verhalten 
haben. Es ist daher die Zeit der letzten Nahrungsaufnahme und ferner die 
Art der Bekleidung (nackt, leicht, schwer bekleidet) zu notieren. Bei ge- 
naueren thermometrischen Priifungen ist auBerdem der Gesundheitszustand, 
die Lufttemperatur und die Hóhe des Ortes iiber dem Meere anzugeben. 
Das Maximalthermometer muB von Zeit zu Zeit einer Kontrolle unterworfen 
werden.

Weitere physiologische Beobachtungen fallen auBerhalb des Rahmens 
der allgemeinen anthropologischen Untersuchungen und kónnen daher hier 
nicht naher behandelt werden.

Somatologische Beobachtungen auf Reisen.
Vielc somatometrische und 

auf Reisen meist in fremden Ei 
Bedingungen vorgenommen wer
den. Es seien daher hier (auBer 
den in friiheren Abschnitten ein- 
geflochtenen Bemerkungen) noch 
einige wenige Ratschlage iiber 
die Reiseausriistung des Anthro- 
pologen mitgeteilt.

Das fiir Reisen notwendige 
Instrumentarium habe ich in 
zwei Segeltuchetuis zusammen- 
stellen lassen. Die sogenannte 
Instrumententasche enthalt einen 
Tasterzirkel, einen Gleitzirkel, 
ein BandmaB, einen Dermo- 
graphen und einen Bleistift. 
Auch die Ohrhóhennadel laBt 
sich noch leicht einfiigen. In 
einer Seitentasche kónnen eine 
gróBere Anzahl Beobachtungs- 
blatter untergebracht werden. 
Das zweite Etui enthalt das 
Anthropometer1).

1) Dieses sogenannte „Reise-InstrumentariunD hat ein Totalgewicht von nur 2,5 kg.

AuBer diesen Instrumenten 
ist noch die Mitnalime einer 
Augen-, Haar- und Hautfarben
tafel notwendig und diejenige 
eines Dynamometers, eines An- 
steckgoniometers und eines Farb- 
kissens fiir Finger-, Hand- und ( 
FuBabdriicke wilnschenswert.

latoskopische Beobachtungen miissen 
ilen und unter ungiinstigen auBeren

a b
Fig. 82. Instrumententaschen.

a geschlossen b geschlossen
rgl. Fig. 50, S. 129) (vgl. Fig. 83, S. 230)

Alle diese Instrumente, soweit
móglich, vernickelt; man hiite sie aber trotzdem vor Feuchtigkeit und ver- 
packe sie besonders bei Reisen in den Tropen in Blechkoffer, die in allen 
Geschaften fiir Kolonialausrustung zu haben sind. Ein gelegentliches leichtes 
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Einfetten der Instrumente ist ratlich. Bei grofien Expeditionen, besonders 
solchen, die in das Innere der Kontinente fiihren, in welchen die Yornahme 
von Reparaturen unmóglich sein kann, empfiehlt es sich, ein gesondert 
verpącktes Reserve-Instrumentarium mitzunehmen.

Uber die Utensilien zu photographischen Aufnahmen ist oben S. 38 ff. 
ausfiihrlich gehandelt. Zur Ausrustung eines Anthropologen gehórt neuer- 
dings auch der Phonograph und der Kinematograph; fiir den Ethnologen 
sind beide Apparate unentbehrlich. Naheres dariiber bei Poch (1907, 
Z. f. E. 39, 392). Die wenigen Gegenstande, die zum Abgipsen erforderlich

Fig. 83. Instrumententasche geóffnet.

sind (vgl. S. 56), sollte man wenigstens auf grófieren Reisen mit sich fiihren, 
ebenso die notwendigsten Apparate zur Vornahme von Injektionen (vgl. 
S. 28). Man versaume auch nie eine geniigend groBe Zahl von Beobachtungs- 
blattern, eventuell auch eine Indextabelle von Furst mit sich zu fiihren. 
Schliefilich sollten nicht fehlen eine grbfiere Anzahl von Zinkblech- und 
Glasgefafien und Tuben fiir feuchte Praparate und Haarproben. Die not- 
wendige Konservierungsfliissigkeit mufi in gut verlóteten Blechbiichsen 
mitgenommen werden. Da die meisten Reisen im Innern besonders in den 
Tropen zu FuB zuriickzulegen sind, so miissen alle Gegenstande auf Trager- 
lasten (15—50 Pfund je nach der Regel des betreffenden Landes) yerteilt 
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werden kónnen. Wo es sich um Transport mittels Wagen, Karren oder, 
Lasttieren handelt, liegen die Verhaltnisse einfacher.

Fiir die persónlichen Bediirfnisse des Reisenden1) sind noch notwendig: 
ein kleines Feldlager, bestehend aus einer zusammengerollten Matratze und 
einem Moskitonetz, ferner genugende Keidung, Wasche und Beschuhung 
zum Wechseln. Eine gute Bewaffnung wird zur Jagd und zur Verteidigung, 
wenn sie notwendig werden sollte, von Vorteil sein. Eine Handapotheke 
ist unerlaBlich. Kleine medizinische Hilfeleistungen kónnen dem Reisenden 
oft von gróBtem Nutzen sein. Geld, Tauschwaren und Geschenke richten 
sich natiirlich ganz nach der Gegend; sie sind stets reichlich mitzunehmen.

1) Weitere wertyolle Ratschlage finden sich noch bei Selberg (1893), Sarasin, 
Reisen in Celebes II, S. 341, und ganz besonders bei W. Volz (1911).

2) Eine Definition des Konstitutionsbegriffes siehe auch bei Asohner (1924), Die 
Konstitution der Frau, Bergmann, Miinchen, S. 173ff., und speziell bei Kretschmer (1926), 
Kórperbau und Charakter, Berlin, 5.—6. Aufl.

C. AUgemeine Kórperform.
I. Allgemeines.

Der menschliche Kórper unterscheidet sich von demjenigen der niederen 
Sauger, im besonderen der iibrigen Primaten durch eine groBe Reihe von 
Merkmalen, die den verschiedensten Organsystemen angehóren und die 
in den folgenden Abschnitten im einzelnen behandelt werden.

Hier kann nur auf die hauptsachlichsten morphologischen Charakteristika 
der menschlichen Kórperform aufmerksam gemacht werden, die in dem 
aufrechten Gang (s. besonders S. 432ff.). der machtigen Entwicklung des 
Gehirnes und in der relativen Nacktheit der auBeren Kórperbedeckung 
bestehen. Die Entwicklung dieser Merkmale reicht, wie Ontogenie und 
vergleichende Anatomie lehren, weit in die Stammesgeschichte der Homi
niden zuriick.

Kórperbau. Innere (yererbte) und auBere, peristatische Faktoren 
(Wohnverhaltnisse, Lebensweise, Ernahrung, besonders wahrend des Wachs- 
tums S. 301 ff.) kónnen die menschlichen Kórperformen stark beeinflussen. 
Ebenso ist der EinfluB des Geschlechts (S. 286ff.) und des Alters (S.297ff.) 
von Bedeutung fiir den Kórperbau und seine Veranderungen1 2). Dariiber 
liegen heute eine groBe Zahl von Studien vor, die sich sowohl mit der 
normalen menschlichen Konstitution, wie auch mit der krankhaftenbe- 
fassen (vgl. Schriftenverzeichnis). Hier kann nur der Kórperbau des gesunden 
Menschen in Betracht gezogen werden, trotzdem die groBten Untersuchungen 
der Konstitution des Menschen in den letzten Jahren hauptsachlich aus 
den Krankenhausern hervorgegangen sind oder doch zum mindesten dort 
ihre Anregungen erhalten haben.

Kretschmer (1926) hat die Kórperbaulehre systematisch bei klinischen 
Untersuchungen angewendet und ist zu ganz neuen Anschauungen gekommen. 
Vor ihm haben aber schon eine Reihe von Autoren eine Einteilung in be- 
stimmte menschliche Typen nach dem Kórperbau yorgenommen (s. Tabelle 
auch bei J. Bauer, 1926).

Die ganze Richtung yerdankt aber in erster Linie Kretschmer eine 
wissenschaftliche Grundlage. Zu seinen Beobachtungen yerwendet er das
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Historischer Uberbliek iiber die Klassifikation der Kórperbautypen 
(nach Mac Auliffe, 1926).

A. von Haller
(Schweiz), 1750 

Halle (Franzose),
1797

Cabanis (Franzose),
1802

F. Thomas (Frań-

Brust-Typ Bauchtyp
athlet. Typ 
muskularer Typ

muskularer Typ

neryóser u.
Kopftyp

neryóser Typ

zose), 1821 Brusttyp Bauchtyp — Schadeltyp
Rostan (Franzose), 

1826
De Giovanni

respirator. Typ digestiver Typ muskularer Typ zerebraler Ty

(Itak), 1877
Benecke (Deutsch.),

1. Kombination 3. Kombination 2. Kombination —

1878
VlRENIUS (RUSS.),

2. Typ Normal 1. Typ —

1904
Claude Sigaud

epithelialer Typ konnektiyer Typ muskularer Typ neryóser Typ

(Franz.), 1904
Kretschmer

respirator. Typ digestiver Typ muskularer Typ zerebraler Ty

(Deutsch.),
Klassifikation der 

zooteehnischen

asthenisch. Typ pyknischer Typ athletischer Typ

Veterinare

Nach pathologisch. 
Prinzipien (Russ.

schwacher, 
trockenerTyp 
(der Milch- 
wirtschaft)

schwacher, 
geschwollener 
Typ (der 
Metzger)

starker Typ
(Arbeitstyp)

O

Klassifikation ?)
Bryant (Amer.),

asthenisch. Typ apoplekt. Typ normaler Typ infantiler Typ

1913 camiyorer Typ herbivorer Typ normaler Typ —
Bunak (Russ.) stenoplast. Typ euryplast. Typ mesoplast. Typ subplast. Typ

P

Beobachtungsblatt fiir klinisch-psychiatrische Typenforschung (nach 
Martin, s. Beilage u. S. 108), dem sich auch Henckel bei seinen anthropo- 
metrischen Erhebungen an Geisteskranken angeschlossen hat und durch 
welches versucht wird, das Vorkommen bestimmter Typen ais besonders 
charakteristisch festzulegen. Kretschmer beniitzt auBerdem fiir die optische 
Beschreibung ein groBes und ein abgekiirztes Konstitutionsschema, letzteres 
fiir den fortlaufenden klinischen Gebrauch. Auch Draper (1924), Chaillou, 
Mac Auliffe, Thooris, Aschner (1924) u. a. versuchen eine Korrelation 
zwischen Kbrperbau und Disposition zu bestimmten Krankheiten festzu
stellen, ohne die letzte Konseąuenz zu ziehen, namlich wie Kretschmer, 
J. Bauer, v. Rohden, Grundler, Stiller, Henckel u. a. die schul- 
maBige anthropologische Messung bei der Untersuchung anzuwenden. Meist 
soli der Augenschein ersetzen, was nur die Vergleichszahl exakt wiedergeben 
kann. Gelingt auch die erstere Methode bei besonders begabten Beobachtern, 
so entbehrt sie haufig der wissenschaftlichen Grundlage, weshalb sie fiir 
Lehrzwecke ausscheiden muB. Die neuere amerikanische Richtung hingegen 
(Wertheimer, Hesketh, auch neuerdings Draper) halt die anthropome- 
trische Untersuchung ais Grundlage, das Aufstellen von Schemata zur 
Typenbestimmung bei klinischen Beobachtungen fiir unerlaBlich. Wert
heimer (1926) stellt einen Rumpfvolumen - Beinlangen - Index auf, der 
ihm fiir die Tvpenfixierung bei Geisteskranken bedeutungsvoll erscheint:

'___________ (Beinlange x 10)3 x 10Q
Transy. Brustdurchmesser x Sag. Brustdurchmesser x Rumpfhóhe
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Klassifikation der Kórperbautypen (nach Wertheimer, 1926).

1 2 3 3a 4

Hippokrates — Habitus apo- 
plecticus

Habitus phti- 
sicus

— —

Halle-Hus-
son (1821) partielle Tem- 

peramente
abdominale 

Temp.
thoracische 

Temp.
cephalische

Temp.
Rostan (1828) muskular. Typ digestiver Typ respirat. Typ cerebraler Typ —
Walker (1852) Bewegungs- 

schónheit 
(Diana)

Emahrungs- 
schónheit 
(Venus)

Geistesschón- 
heit (Mi- 
nerva)

Ca rus (1853) Athletische, 
sinnliche, 
yollbliitige 
Konstitut. 
(kraftig 
entwickelte 
Knochen u. 
Muskeln)

phlegmatisch, 
stumpfsin- 
nig, dick- 
bliitig, cho- 
lerisch, 
apathisch. 
Gegend der 
Verdauungs- 
organe be- 
tont

asthenisch, 
sensorisch 
pneumat., 
ehlorotisch, 
phthisisch 
lymphat. 
(schmaler 
Brustkorb. 
langer Kór
per, Skelet 
u. Muskeln 
schwach)

steril, atro- 
phisch

(allgem. u. 
bes. se- 
xuelle 
Eigen- 
schaften 
gering 
entwick.)

Rokitansky-
Beneke Normaltyp, 

nur Neigg. 
zu unkon- 
tistutionell. 
Erkrank.

Disposition 
zu Karzinom

Hyperplas- 
tisch

Disposition
z. Tuberkul. 
hypolas- 
tisch

Kundrat PrimareVe- 
getations- 
stórung.

De Giovanni 2. Kombinat, 
plethorisch

3. Kombinat. 1. Kombinat, 
phthisisch

— ■—

Manouvrier Mesoskel Bracliyskel
(mikroskel)

Makroskel

VlOLA Normo- 
splanchn.
Typ

Megalo- 
splanchn. 
Typ

Mikro- 
splanclin. 
Typ

Pende — hyperyegeta-
tiver Biotyp

hypoyegetati-
ver Biotyp

—

Lombroso-
Kurella

primatoide
Anomal., 
primaten 
ahnl.

SlGAUD muskularer
Typ 

herbiyorer
Typ

digestiyer Typ respirat. Typ cerebraler Typ —

Bryant — carnivorer
Typ

— —

Tandler hypertonisch hypotonisch — —
Bauer — arthritischer

Habitus
asthenischer

Habitus
— —

Mills sthenisch hypersthenisch hyposthenisch 
asthenisch 

engbriistig

— —

Brugsch normalbriistig breitbriistig — —
Kretschmer athlet. Typ pyknisch. Typ asthen. Typ — dyspl. Typ
Davenport mittel fett mager — —
Bean — inesontomorph hyperonto- 

morph 
linearer Typ

— —

Stockard _ lateraler Typ _ —
Aschner normal breit schmal — —

Wohl das eingehendste Beobachtungsblatt zur Erforschung der Konstitution 
stammt von Hanhart (1926/27), weshalb es auch ais Beilage diesem Lehrbuch
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Fig. 84. Blanda, nach dem Vogel schieBend.

beigegeben wurde. Es geht weit iiber den Rahmen der anthropologischen 
Untersuchungen hinaus, dem anthropologisch geschulten Mediziner und 
Konstitutionsforscher wird es aber in seiner vorbildlichen Yollstandigkeit 

von grobem Nutzen sein; aus 
diesem Grunde sollte es hier 
nicht fehlen. Ein Konstitu- 
tionsschema der weiblichen 
Hals-Schulterlinie findet sich 
bei Rhiei. (1926, S. 356); 
auch sonstige Untersuchungen 
der Konstitution an weib- 
lichem gesunden Materiał sind 
ebenda erwahnt worden.

Die durch die klinische 
Beobachtung an Geisteskran- 
ken gewonnene Einsicht in 
die Konstitutionslehre be- 
kommt durch Brugschs An- 
wendung auf den normalen 
Menschen, durch seine Per- 
sonallehre eine vóllig andere 
Bedeutung. Brugsch (1926) 
ist daher kaum im Recht, 
wenn er sagt, „daB die per- 
sonelle Menschenkunde da 
einsetzt, wo die Anthropo
logie aufhbrt".

Auf keinen Fali aber 
darf der Begriff der Konsti
tution mit dem Begriff der 
Rasse identifiziert werden. 
Hingegen laBt sich feststellen, 
daB die einzelnen Rassen zu 
einem bestimmten Konsti- 
tutionstypus hinneigen. (Wei- 
denreich. 1927.)

Kórperhaltung. Die 
auBergewóhnlichen individu- 
ellen Unterschiede in der 
Kórperhaltung bei aufrechtem 
Stehen und Gehen sind durch 
die mannigfachsten Faktoren 
bedingt, von denen nur ein 
Teil genotypisch, die Mehr- 
zahl paratypisch ist. Zu den 
ersten gehóren ererbte An- 
lagen des Skeletes (Wirbel-
saule. Becken, Femur) und 
der Muskulatur, wahrend die
Paravariation vor allem durch 

Lebensweise und Beruf entstehen. Die Haltung der meisten Natur- 
vólker, vor allem der im tropischen Urwald lebenden, ist eine lassige, 
leicht vorniibergebeugte, infolge der im Urwald notwendigen vorsichtigen 
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Gangart und des relativ 
haufigen Kletterns. Die 
Kniee sind meist leicht 
gebeugt (Fig. 84).

Die fiir den Europaer 
ais normal zu betrachtende 
Kórperhaltung wird aber 
nur bei kraftiger Riicken- 
muskulatur erreicht. Das 
zu lange Schulbanksitzen 
unserer Jugend und der 
Mangel an Leibesiibungen 
lal.it sie nicht zur Aus- 
bildung kommen (vgl. Fig. 
85 a—c), schwere Berufs- 
arbeit, die eine habituelle 
Yerkrampfung gewisser 
Muskelgruppen nach sich 
zieht, liebt sie dauernd auf.

Die Kórperhaltung 
wird am besten nach dem 
von Lloyd T. Brown 
an 700 Harvard Freshmen 
empirisch gewonnenen 
Schema festgestellt. Es 
enthalt 4 Haltungstypen:

Typus A stellt die beste 
Kórperhaltung dar. Kopf-, 
Rumpf- und Beinachse liegen 
in derselben Geraden. Der 
Brustkorb ist hochgezogen und 
gut gewólbt, das Abdomen 
eingezogen oder flach, die 
Riickenkurven sind maBig 
ausgebildet.

Typus B zeigt eine 
leichte Abknickung der drei 
Achsen. Die Kopf- und Bein
achse sind etwas nach vom, 
die Rumpfachse ist leicht nach 
hinten geneigt. Der Kopf 
wird etwas nac.h vorn ge
nommen, die Brust ist nicht 
mehr so hoch und nicht mehr 
so gut gewólbt, die obere 
Riickenkurve tritt etwas 
starker hervor.

Typus C besitzt alle 
diese Merkmale in gesteigertem 
Mafie. Die Brust ist flach, 
die vordere Bauchwand er- 
schlafft und vorgewólbt, die 
Lendenlordose stark ausge- 
sprochen, die Beinachse noch 
mehr nach vorn geneigt.

Typus D zeigt die 
schlechteste Haltung. Der Kopf 
wird stark nach vom ge
nommen und steht iiber die

Fig. 85 a. Junges Madchen von 13 Jahren 3 Monaten 
mit schiechter Kórperhaltung. Linkes Bein verkiirzt. 
KórpergróBe 144,0, Gewicht 34,6, Index der Kórper- 

fiille 1,16. Phot. Anthrop. Inst. Miinchen.

Fig. 85b. Dasselbe jungę Madchen im Alter von
13 Jahren 9 Monaten nach yiermonatlichem ortho- 
padischem Kurs. KórpergróBe 146,5, Gewicht 40,2 
Index der Kórperfiille 1,27. Phot. Anthrop. Inst. Miinchen
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Fig. 85 c. Dasselbe junge Madchen im Alter von 16 Jahren 
1 Monat nach dauernden Tumiibungen (speziell System 
Mensendieckl. KorpergroBe 151,9, Gewicht 48,2, Index 

der Kórperfiille 1,37. Phot. Oppenheim.
Fig. 85 a—c. Drei dreiteilige Aufnahmen eines jungen 

Madchens.

Brust vor. Diese ist flach, 
das Abdomen dagegen schlaff 
und vorgewólbt. Zur Korrek- 
tur der stark nach vom ge- 
neigten Beinachse werden 
Brustkyphose und Lenden- 
lordose stark iibertrieben.

Zur Feststellung des 
Haltungstypus wird der zu 
Beurteilende aufgefordert, sich 
aufrecht, aber in ungezwunge- 
ner, gewohnheitsmaBiger Kór
perhaltung so hinzustellen, 
daB dem Beobachter seine 
linkę Kórperhalfte im Profil 
zugewandt ist. Die Beurtei- 
lung erfolgt aus einer Ent
fernung von mindestens 2 m 
durch Vergleich mit dem 
Schema, wobei auf alle oben 
bezeichneten Merkmale (Kopf, 
vordere Brustwand, Abdomen, 
Riickenkurven, Beinstellung) 
Riicksicht zu nehmen ist 
(Lee, 1920).

Die 4 aufgestellten 
Haltungstypen (Fig. 86) 
wurden in folgenden 
Prozentsatzen nachge- 
wiesen (siehe S. 237
oben):

Aus den Zahlen der
Schulen sieht man den

Fig. 86. Haltungstypen junger Manner (nach Brown).
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giinstigen EinfluB der Privatschulen mit ihrer besseren Pflege der LeibeS' 
ubungen.

Havard Freshmen 1916
„ „ 1919

Unclassified Men (2 Jahre alter) 
Freshmen mit Sport 
Schuler aus óffentlichen Schulen 
Schiiler aus privaten Schulen 
Studenten Miinchen

A B C D
°//o oz /o 0/ /o 0//o
7,5 12,5 55 25
0,97 14,8 49,3 34,8 B
0,75 15,0 53,0 30,3
2,1 27,6 51,0 19,1
0,0 3,8 44,1 51,9
1,7 28,4 45,5 24,1
8,4 43,5 38,7 9,3

Die von den meisten gesunden mit guter Muskulatur ausgestatteten 
Europaern gewohnheitsgemaB eingenommene Kórperhaltung ist bei aufrech- 
tem Stehen eine straffe, die beim Soldaten und Gerateturner infolge des

Fig. 87. Gymnastikerin in „strammer11 Haltung (a) und in Mensendieck-Grundstellung (b). 
Phot. Anthrop. Insi. Miinchen. (Man beachte die yeranderte Nabellage.)

gewaltsamen ZusammenreiBens sogar zu einer „strammen“, aber damit 
auch unnaturlichen, gesteigert werden kann.

Bei der letztgenannten Haltungsform ist der Vorderrand (Symphyse) 
des Beckens stark gesenkt und die Lendenlordose gesteigert. Gewisse 
Gymnastikschulen. wie das Mensendieck-System, suchen diese Haltung 
durch Senkung des Beckens zu andern und besonders dem weiblichen Kórper 
seine naturliche Haltung zuriickzugeben. Das parastatische Moment der 
Kórpererziehung (Training) zeigt hier seine grofien Erfolge.

Unterhautfett. Gewichtsbestimmungen an gróBeren Reihen fremder 
Rassen besitzen wir bis jetzt nur in geringer Anzahl. Es geht aus denselben

1) Bei dieser zweiten Untersuchung wurde auch auf die Beschaffenheit des Fufies 
mittels eines Fufischemas (Wólbung der Sohle, Tastpunkte, Rotation), sowie auf die Stellung 
des Unterschenkels und der Ferse Riicksicht genommen und z. B. 10,5 Proz. infolge schlech- 
ten Gebrauchs des Fufies zum Typus D gerechnet. 
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hervor, daB manche Rassen mehr, andere weniger zur Entwicklung eines 
starkeren Panniculus adiposus neigen. Besteht bei einer Rasse oder auch 
individuell eine solche Neigung, so ist es vorwiegend der Rumpf, speziell die 
Regio abdominalis, die Hiiftgegend und SteiBregion, die von der starkeren 
Fettansammlung betroffen werden. Gelegentlicli beobachtet man auch an 
der Kinnregion, am Hals und am Unterschenkel starkere Fetteinlagerungen. 
Einzelne Indiyiduen von Naturvólkern, die in der Regel im Vergleich zum 
Europaer wenig Unterhautfett besitzen, nehmen aber unter giinstigen Er- 
nahrungsbedingungen rasch an Kórpergewicht zu. Selbst die sonst durch 
auBerordentliclie Fettarmut und runzelige Haut sich auszeichnenden Busch- 
manner sehen, wenn sie im Fleisch schwelgen kónnen, „ganz rund und fett“ 
aus. Passarge, 1905).

Es ist daher auch die Entfaltung der GesaBregion bei den einzelnen 
Rassen verschieden. Houze (1883) unterscheidet 3 Formen: megapyg 
(Europaer), mikropyg (Neger) und platypyg (Anthropomorphen). Im weib- 
lichen Geschlecht ist die Entwicklung dieser Region bei allen Rassen eine 
bedeutendere ais im mannlichen. Abgesehen von der Ausbildung des Unter- 
hautfettgewebes hat aber auch die Beckenneigung EinfluB auf die GesaB- 
entfaltung. Die z. B. fiir das estnische Weib charakteristische sehr schwache 
Beckenneigung bedingt ein auffallend flaches Gesafi, d. h. ein geringes 
Nachhintenragen der Glutaalregion. wahrend eine starkę Neigung im Zu- 
sammenhang mit starker Lendenlordose, wie sie sich bei vielen Negerstammen 
findet, auch die GesaBgegend stark nach hinten ausladt (vgl. Fig. 88).

Pradilektionsstellen fiir starkere Fettpolsterlager im Unterhaut- 
gewebe sind die Hiiften, besonders im weiblichen Geschlecht von einem be- 
stimmten Alter an, und die vordere Bauchwand.

Indiyiduelle und Altersunterschiede kónnen sehr ausgesprochen 
sein. Bei Sauglingen und kleinen Kindern ist das Unterhautfett des Ge- 
sichtes viel starker entwickelt ais bei Jugendlichen und Erwachsenen. Eine 
Geschlechtsdifferenz zugunsten des weiblichen Geschlechts bleibt in dieser 
Hinsicht fast durch das ganze Leben bestehen. Aeltere Leute kónnen im 
Gesicht einen sehr geringen, an der yorderen Bauchwand dagegen einen 
starken Panniculus adiposus besitzen.

Individuell wird das Fettpolster (aber auch die Gesamtkórpermasse) 
durch langerdauernde Unterernahrung d. h. ungenugende Deckung des 
Betriebs-Nahrungsbedarfs yermindert, durch langdauernde Uberdeckung 
dieses Bedarfes yermehrt.

Das Fettpolster ist an folgenden Stellen des Kórpers gemessen 
worden: 1. Unterkinn (K.); 2. unterer Rand der Scapula (Sc.); 3. rechts 
neben der Mamilla (M.); 4. rechts unter dem Nabel (B.); 5. Oberschenkel (OS.) 
(in der Mitte der Innenseite); 6. Unterschenkel (US.) (Wadę in der Mitte); 
7. Oberarm (OA.) (in der Mitte der Beugeseite); 8. Unterarm (UA.) ( in der 
Mitte der Streckseite). (Batkin, 1915).

ablagerung besteht in der Steatopygie (FettsteiB), die sich yorwiegend bei 
weiblichen Indiyiduen der Buschmanner und Hottcntotten findet, aber auch. 
allerdings in sehr yerschiedenem Grade, bei Kaffern, Nigritiern, Somali

Beispiel: Neugeborene.
K. Sc. M. B. OS. US. OA. UA.
1 2 3 4 5 6 7 8

Knaben 0,34 0,42 0,40 0,70 0,58 0,47 0,43 '0,37
Madchen 0,36 0,49 0,42 0,83 0,64 0,50 0,46 0,37

(Batkin, 1915.)
Steatopygie und Steatomerie. Ein extremer Fali regionaler Fett-
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Fig. 88. Hottentottin mit Steato
pygie. Phot. Schultze Jena.

und Kameruner Waldlandnegerinnen (Bantu) beobachtet worden ist. Auch 
die Frauen der Rehobother Bastards zeigen eine deutliche Hinneigung zum 
hottentottischen FettsteiB (Fischer). Die Fettschicht ist beschrankt auf 
die Glutaalregion, die Oberschenkel (Trochantergegend) und die untere 
vordere Bauchwand. Die Haut iiber dieser Fettansammlung hat meist 
einen schlaffen Charakter. Ihre Entwicklung beginnt schon bei jungen 
Madchen, nimmt aber mit dem Eintritt der Geschlechtsreife betrachtlich zu 
und wird noch durch eintretende Schwangerschaft gcsteigert. Es handelt 
sich also im gewissem Sinne um ein sekun- 
dares Geschlechtsmerkmal, das yielleicht 
durch sexuelle Auslese seine starkę Aus- 
bildung erfahren hat.

Das Vorspringen des Fettpolsters iiber 
eine den tiefsten Punkt der Lendenraute 
und die Glutaalfalte am Oberschenkel ver- 
bindende Yertikale betragt bei Buschmann- 
frauen im Mittel 8,5, bei Hottentottinnen 
7,9 (Maximum 10), dagegen bei Europaer- 
innen (Franzósinnen und Italienerinnen) 
im Mittel nur 3,4 Proz. der KorpergroBe 
(Topinard 1889). Ein von den groBen Roll- 
hiigeln aus iiber die Glutaalregion gelegter 
Horizontalbogen miBt im Mittel bei Euro- 
paerinnen 644 mm, bei Yolofffrauen 678 und 
bei der sogenannten Hottentottenvenus in 
Paris 791 mm (Rochebrune).

DaB die Bildung der Steatopygie bezw. 
der Steatomerie (Fettansammlung in der 
Hiift- und Trochanterengegend) schon seit 
Jahrtausenden beim Menschen vorkommt, 
beweisen Skulpturen an dem Terrassentempel 
Deir-el-Bahri bei Theben aus der 18. Dyna
stie, in Ballas und Naqada am oberen Nil. 
In Zimbawe (Siidafrika) sind Schalenreste 
mit Darstellungen steatopyger bezw. stea- 
tomerer Frauen gefunden worden, und einige 
geschnitzte Rundfiguren aus dem Aurigna- 
cien Frankreichs von Brassempouy, Mas 
d’Azil, Mentone und Lespugue (Fig. 89 a) 
weisen ebenfalls Steatomerie auf. Ein in 
Laussel (Dordogne) gefundenes Basrelief 
bringt die Steatomerie einer Frau aus dem 
Aurignacien ganz besonders realistisch zum Ausdruck (vgl. Lalanne, 1912). 
Erwahnenswert sind ferner eine weibliche Statuette aus Willendorf (Osterreich) 
(Fig. 89 b) und die aus der vormykenischen Periode auf den griechischen 
Inseln, besonders auf den Kykladen entdeckten Frauenfiguren aus Marmor 
und Ton, die denselben Typus zeigen. Ob man daraus aber auf die Existenz 
einer einheitlichen, friiher weit verbreiteten steatopygen bezw. steatomeren 
Rasse (Piette, Atgier, Royer, de St. Perier) schlieBen darf, scheint noch 
fraglich, doch wird man das Vorkommen von Steatopygie und -merie beim 
steinzeitlichen Europaer nicht mehr leugnen kónnen. DaB auch bei rezenten 
Europaerinnen gelegentlich eine starkę Fettansammlung in der Hiiftgegend 
Yorkommt, ist bekannt, aber man wird solche Kalle nicht ohne weiteres
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ais Steatopygie und ais Atavismen deuten diirfen, um so weniger, ais dabei 
meist das fiir die Steatopygie durchaus charakteristische Nachhintenragen 
der Glutaalregion fehlt und das Unterhautfett besonders in der Gegend der

Fig. 89 a. Statuette von Lespugue. Nach GipsabguB Phot. Oppenheim.

Fig. 89 b. Statuette von Willendorf. Nach GipsabguB Phot. Oppenheim.

Trochanteren entwickelt ist (Steatomerie nach Atgier, Royer (1926) u. a.) 
Friedenthal nimmt Steatopygie nur an, wie ubrigens heute die meisten 
Autoren, wenn auch die.starkę Beckenneigung yorhanden ist.
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Im iibrigen wird die menschliche Steatopygie der Fetthypertrophie 
im Bereich der Schwanz- und Lendengegend, wie sie sich beim FettsteiBschaf 
(Ovis aries steatopyga) findet, sowie der Fettansammlung im M. trapezius 
bei Kamei und Zebu ais analog bezeichnet.

Extreme Falle von Fettbildung (Polysarcia Adipositas), die auch schon 
im Kindesalter auftreten kónnen und sich iiber den ganzen Kórper erstrecken, 
haben pathologischen Charakter. Kiinstliche Polysarcie, hervorgerufen 
durch iiberreiche Ernahrung oder direkte Mastung, ist von Schweinfurt 
und Casati aus Zentralafrika beschrieben worden.

Auf der anderen Seite tritt Fettschwund am Kórper bei yerschiedenen 
Krankheiten, z. B. bei Tuberkulose, ein. Durch allmahliche Abhungerung

Fig. 89 c. 26jahrige Deutsche. Phot. Oppenheim.
Fig. 89 a—c. Drei steatomere Typen.

kann nicht nur das Fett, sondern die gesamte Kórpermasse soweit vermindert 
werden, daB direkte Verhungerungsgefahr eintritt. Nach Oeder (1919) 
ist diese untere Lebensgrenze bei einem Index ponderis von 0,500 (Normal
gewicht = 1,000) erreicht. Ais obere Lebensgrenze, die ais Totmastungs- 
grenze bezeichnet werden kann, gilt ein Index ponderis von 1,750.

Geschlechtlicher Dimorphismus. Wie bei allen hóheren Tieren 
tritt auch die menschliche Form in sexueller Differenzierung auf. Die 
Unterschiede werden ais primare und sekundare Geschlechtsunter- 
schiede bezeichnet. Unter den ersteren versteht man die geschlechtlich 
differenzierten Keimdriisen sanit ihren Ausfiihrungsgangen und die ent
sprechend zu Begattungsorga-nen umgebildeten auBeren Geschlechtsteile. 
Die sekundaren Geschlechtsmerkmale (Terminus von John Hunter einge- 
fiihrt), sind mannigfacher Art, teils morphologisch deutlich sichtbar, teils

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. (£6 
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nur durch histologische Untersuchung nachweisbar. Es stellen auf diese 
Weise Mann und Weib bei allen menschlichen Rassen zwei spezifische, 
in ihrer Art vollkommene und durchaus gleichwertige Auspragungsformen 
ein und desselben Rassentypus dar, dereń Verschiedenheit stets berucksichtigt 
werden muB. Infolgedessen ist es auch unrichtig, von dem einen Geschlecht 
zu behaupten, dafi es die Rassencharaktere besser zum Ausdruck bringe ais 
das andere. Von einer Superioritat oder Inferioritat des einen Geschlechtes 
zu reden, ist wissenschaftlich unhaltbar; es kann sich nur um eine Dis- 
paritat, um ein anders Geartetsein handeln.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die befruchtete Eizelle schon 
geschlechtlich determiniert, aber nachweisbar und sichtbar werden die 
sexuellen Unterschiede erst im Laufe der Embryonalentwicklung, zunachst 
an den Gonaden (Keimdriisen). (Tandler und Grosz, 1913).

Diese sekundaren Geschlechtsunterschiede vermehren sich nach der 
Geburt, erfahren wahrend des Wachstums eine bestandige Steigerung und 
erreichen ihre vollendete Auspragung nach dem Eintritt der Pubertat. 
Gelegentlich treten sie auch erst mit der Entwicklung der sexuellen Funktion 
hervor. Mehrere derselben bilden sich beim Aufhóren dieser letzteren zuriick, 
verandern sich bei Erkrankungen der primaren Geschlechtsorgane oder 
verschwinden bei kunstlichen Eingriffen (Kastration). Durch Kastration 
und Transplantation der Keimdriisen feminierte oder maskulierte 
Tiere nehmen die sekundaren Geschlechtsmerkmale des andern Geschlechtes 
an (Lipschutz, 1917). Diese Tatsachen diirfen gerade ais ein Beweis ihres 
innigen Zusammenhanges mit den Geschlechtsdriisen und der Geschlechts- 
funktion angesehen werden. Auch in der physiologischen Entwicklung. d. h. 
im Wachstum, bestehen sexuelle Differenzen. Der Durchbruch der Schneide
zahne und der vorderen Backenzahne z. B. tritt bei Knaben um 6 bezw. 
9 Monate friiher ein ais bei Madchen (Boas und Wissler), und die Ossifi- 
kation des Os naviculare manus und des Os multangulum majus erfolgt bei 
ersteren um 1% bezw. 2 Jahre, der SchluB der Epiphysenfugen der Róhren- 
knochen des FuBes sogar um 5 Jahre friiher ais bei letzteren (Pryor, Hassel- 
wander). Vgl. auch unter Wachstum S. 266 ff.

Viele dieser sekundaren Geschlechtsmerkmale sind auch fiir die Soma
tologie wichtig, fiihren sie doch zu charakteristischen Unterschieden der 
auBeren Kórperform. So bedingt die Grazilitat, d. h. die Kleinheit und 
Schwache der Skelettunterlage gegeniiber dem Mannę im allgemeinen beim 
Weibe einen Ideineren und zierlicheren Kórperbau, der infolge der geringeren 
Ausbildung der Muskulatur und einer starkeren Entwicklung des Panniculus 
adiposus abgerundetere und ausgeglichenere auBere Kórperformen hervorruft. 
Das gegenseitige Verhaltnis von Muskulatur und Fett zur ganzen Kórpermasse 
betragt beim Mannę 41,8 bezw. 18,2 Proz., bei der Frau 35,8 bezw. 28,2 Proz. 
Dazu kommt im weiblichen Geschlecht die Entfaltung der Brustdriise zum 
funktionierenden Organ, die stellenweise kraftigere, im allgemeinen aber 
schwachere Entwicklung des Haarkleides, die geringere Dicke und die 
Weichheit der Epidermis, die durch das relativ breitere Becken hervor- 
gerufene starkere Ausladung der Hiiften, der kleinere Kehlkopf und eine 
Reihe weiterer Merkmale, die im folgenden noch eingehender besprochen 
werden.

Unstreitig steht die weibliche Kórperform der kindlichen naher ais die 
mannliche, die in gewissem Sinne eine Weiterentwicklung darstellt; aber 
daraus eine verschiedene Wertigkeit der beiden Geschlechter zu postulieren, 
wie das wiederholt geschehen ist, ist wie eben auseinandergesetzt, durchaus 
unzulassig. Der geschlechtliche Dimorphismus des menschlichen Kórpers 
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(und Geistes) ist in der Phylogenie begriindet; beide Formen sind sich durch- 
aus koordiniert und besitzen ihren spezifischen Wert fiir die Art. Die meisten 
sekundaren Geschlechtsmerkmale sind wohl durch sexuelle Zuchtwahl 
entstanden. Deutliche rassenmaBige Differenzen in der Auspragung dieser 
Charaktere bestehen nicht, trotz der so auBerordentlich yerschiedenen 
sozialen Stellung der Frau bei den einzelnen Vólkern, und eine Zunahme des 
sexuellen Dimorphismus mit der kulturellen Entwicklung ist ebensowenig 
erwiesen wie das Gegenteil.

Kurz sei auch noch der Altersunterschiede gedacht, die dem mensch- 
lichen Organismus eine zeitlich yerschiedene Auspragung geben, auf die 
spater im einzelnen eingegangen werden muB.

Man trennt zunachst eine intra-uterine (embryonale und fetale) 
von einer extra-uterinen (postembryonalen) Entwicklung. Die 
Grenze der beiden Perioden bildet der vollzogene Geburtsakt. Die post- 
embryonale Periode stellt zunachst eine Phase der weiteren Ausbildung dar, 
in welcher die Riickbildungsprozesse nur gering sind (Anaplasis oder Eyolutio, 
progressives Wachstum nach Weissenberg). Hierauf beginnt eine Phase, 
in welcher sich Heranbildung und Riickbildung die Wagę halten (Metaplasis 
oder Transvolutio, stabiles Wachstum), und schlieBlich folgt die letzte 
Phase, in welcher die Riickbildung uberwiegt (Kataplasis oder Involutio, 
regressiyes Wachstum). Die Art und Weise, in welcher diese Entwicklung 
individuell ablauft, ist fast ausschlieBlich durch die yererbte Anlage bedingt, 
der gegeniiber die Wirkung und die Einfliisse der Umwelt ais in zweiter Linie 
stehend bezeichnet werden miissen1).

1) Darauf hat schon Pfitzner (1899) hingewiesen.

Die Kórperentwicklung, besonders innerhalb der beiden ersten Phasen, 
zeigt aber wieder zeitlich wesentliche Unterschiede, so daB die folgenden 
Stufen des postembryonalen Lebens zu unterscheiden sind. Eine genaue 
Abgrenzung dieser Stufen nach Jahren ist nicht móglich, da die einzelnen 
menschlichen Rassen, sowie die einzelnen Indiyiduen eine yerschieden 
schnelle Entwicklungsgeschwindigkeit zeigen.

1. Das Kindesalter (Infantia) umfaBt die Zeit von der Geburt bis zum 
Eintritt der Geschlechtsreife, die uberall im weiblichen Geschlecht friiher ais 
im mannlichen einsetzt. Aus praktischen Griinden unterscheidet man noch 
folgende Untergruppen dieser ersten Periode:

a) Das Sauglingsalter (Infantia I) von der Geburt bis zum Beginn 
der ersten Dentition.

b) Das friihe Kindesalter (Infantia II) vom Beginn der ersten bis 
zum Beginn der zweiten Dentition, d. h. bis zum Durchbruch der ersten 
bleibenden Molaren.

c) Das spatere Kindesalter (Infantia III) vom Beginn der zweiten 
Dentition bis zum yollendeten Durchbruch der vier zweiten Molaren, d. h. 
bis zum Eintritt der Geschlechtsreife (zeitlich sehr yerschieden einsetzend).

2. Das Jugendalter (Juyenilitas). Vom yollendeten Durchbruch der 
vier zweiten Molaren bis zur erreichten Kórperreife. Die erste Zeit des 
Jugendalters ist durch den Eintritt der Geschlechtsreife, das Ende desselben 
durch den AbschluB des Langenwachstums charakterisiert. (Am Schadel 
dient ais Grenze dieser Periode der eingetretene SchluB der Sphenobasilar- 
Fuge.)

3. Das erwachsene Alter (Adolescentia und Virilitas). Vom AbschluB 
des Langenwachstums bis zum Beginn der ersten leichten Alterserscheinungen 
(Ergrauen der Haare, beginnende leichte Obliteration an einzelnen Schadel- 

16*



244 Somatologie.

nahten). Die obere Grenze dieses Lebensabschnittes kann individuell um 
ungefahr 10 Jahre schwanken.

4. Das reife Alter (Maturitas). Von Beginn der ersten leichten Alters- 
erscheinungen bis zur geschlechtlichen Riickbildung (Klimakterium) und dem 
Einsetzen wirklich seniler Anderungen (Haarausfall, starkę Abniitzung und 
Ausfall der Zahne, ausgedehnte Nahtverknócherung).

5. Das Greisenalter (Senium) ist der letzte Lebensabschnitt, charak- 
terisiert durch die allmahliche Involution fast aller Organsysteme, die 
schlieBlich zum physiologischen Tode fiihrt. Bezeichnend fiir diese Periode 
ist die allgemeine Verminderung des Korpervolumens, die Reduktion und 
Schlaffheit der meisten Gewebe, der Senkriicken und der Schwund der 
Alveolarpartien der Kiefer.

Abgesehen von den durch Geschlecht und Alter bedingten Unterschieden, x ' 
besitzen fast samtliche Kórpermerkmale eine auBerordentliche Variabilitat, 
die von jeher bestanden haben muB. Wir haben keine Anhaltspunkte, sie bei 
Homo neandertalensis geringer anzuschlagen, ais bei den rezenten Men- 
schenformen. Gerade bei primitiven Menschenformen, z. B. den 
Neu-Caledoniern(Sarasin, 1916—1922) ist sie besonders groB; oft hat jede 
Insel, jede Talschaft einen eigenen Typus herausgebildet.

11. KórpergróBe.
Unter den meBbaren Merkmalen der Kórperform des lebenden Menschen 

steht die KórpergróBe, d. h. die Langenausdęhnung der Prinzipalachse in 
erster Linie. Die Hauptachse des Kórpers ist von der ersten embryonalen 
Anlage bis zum Eintritt der Kórperreife (Virilitas) in bestandiger Zunahme 
begriffen, bleibt dann eine Zeit lang (2—3 Jahrzehnte) konstant, um im 
hóheren Alter (durchschnittlich im 50. Lebensjahr) wieder um ca. 3 Proz. 
abzunehmen. Diese letzgenannte Reduktion der KórpergróBe beruht auf 
Riickbildungsvorgangen, hauptsachlich auf Schrumpfungsprozessen, auf 
Schwund und Kompression der ZwischenwirEelscheiben und auf Umgestal- 
tung der Wirbelsaulenkriimmungen und ist ais eine physiologische Erschei- 
nung aufzufassen. Die wesentlichste Reduktion betrifft also den Rumpf, 
wahrend die untere Extremitat, in welcher die Knorpelgebilde keinen so 
grofien Raum einnehmen, nur wenig zur Abnahme der KórpergróBe beitragt. 
In allgemeinen ist diese senile GróBenabnahme bei absolut GroBen betracht- 
licher ais bei Kleinen, bei Frauen starker ais bei Mannern (Manouvrier). 
Ais Beispiel fiir die KórpergróBenabnahme absolut GroBer diene folgende 
Tabelle:

KórpergróBe bei Islandern in yerschiedenen Lebensaltern. Z
(Nach Hannesson, 1925.)

Alter 1 Anzahl der Gemessenen DurschchnittsgróBe

21—30 593 173,57
31—40 192 173,55
41—50 118 173,04
51—60 81 170,94
61—70 33 170,00
71—80 * 4 167,60

Man kann also hinsichtlich der KórpergróBe drei Perioden unter- 
schejden: Zunahme, Stillstand und Abnahme, wobei stets zu beachten ist, 
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daB es sich um ein komplexes MaB handelt, das sieli aus der Lange des 
Stammes (Kopfhóhe Wirbelsaule) und der unteren Extremitat zusammen- 
setzt und daher naturgemaB durch die Entfaltung beider Abschnitte beein
fluBt wird.

Auf die mit dem allgemeinen Kórperwachstum zusammenhangenden 
Veranderungen der GróBe soli in dem nachsten Abschnitt eingegangen 
werden. Hier handelt es sich zunachst um die KórpergróBe des ausgewach- 
senen Menschen1), die im Laufe der Phylogenie rassenmaBige Auspragung 
erfahren hat.

1) Beziiglich der Meit technik vgl. S. 150.

Aber auch bei den Menschen der Virilitatsperiode, und zwar innerhalb 
aller Rassen, ist die KórpergróBe nicht absolut konstant, sondern zeigt eine 
typische Tagesschwankung. Diese besteht darin, daB der Korper am 
friihen Morgen nach einer langeren Ruhelage absolut groBer ist ais am spaten 
Abend nach der Bewegung und Tatigkeit wahrend des Tages, die vorwiegend 
eine yertikale Richtung der Prinzipalachse erfordern. Durch den Druck 
des Kórpergewichtes findet eine Kompression der Zwischenwirbelscheiben 
und der Gelenkknorpel der unteren GliedmaBe, sowie eine Abflachung des 
FuBgewólbes statt, die sich in ihrer Wirkung summieren und im Laufe eines 
Tages den Betrag von durchschnittlich 30 mm ausmachen. Auch ein Tiefer- 
sinken der Femurkópfe in die Beckenpfanne ist behauptet worden (Fróhlich). 
Bei stundenlangem Stehen oder auch nach groBen Marschen und dem Tragen 
schwerer Lasten andern sich auch die Krummungen der Wirbelsaule und es 
kann die GróBenschwankung individuell einen Betrag von 50 mm erreichen. 
Die gróBte Abnahme tritt in den ersten Stunden der yertikalen Kórperhaltung 
ein; spater wird dieselbe immer geringer. Dies ist auBer bei Europaern auch 
bei Japanern (Yamada) beobachtet worden; die Abnahme betragt bei 
letzteren bis morgens 11 Uhr 12 mm, bis 3 Uhr nachmittags 18 mm.

Backman (1924) halt Yamadas Angaben fiir ungenau, weil er nicht ange- 
geben hat, wann die Untersuchten aufgestanden sind. Trotzdem kommt 
Backman zu sehr ahnlichen Resultaten: die gróBte von ihm beobachtete 
Abnahme betrug 48 mm um 11' Uhr vormittags. Eine Korrelation zwischen 
Abnahme der KórpergróBe und dem Kórpergewicht besteht nicht, wohl aber 
stellt er fest, daB mit zunehmendem Alter „der absolute Wert der Abnahme 
in jedem Zeitpunkt des Tages um einen bestimmten Betrag geringer wird“.

Im Hinblick auf diese regelmaBige Tagesschwankung in der KórpergróBe 
ist es geboten, Indiyiduen, besonders Kinder, die man des Vergleiches 
wegen wiederholt beobachten will, stets unter den gleichen Bedingungen, 
d. h. móglichst zur gleichen Stunde des Tages zu messen.

Die erwałmten Belastungsmomente bedingen auch einen Unterschied 
in der KórpergróBe des stehenden und des liegenden Individuums. Bei 
horizontaler Kórperlage fallt der Druck des Kórpergewichtes und damit die 
Reduktion durch Belastung weg; es yerandert sich ferner die Neigung des 
Beckens und damit die Kriimmung der Wirbelsaulenachse, so daB der 
erwachsene Liegende durchschnittlich 15 mm langer ist ais der Stehende. 
Noch groBer — im Mittel 20 mm — ist der Betrag bei der Leiche, die nach 
Auflósung der Leichenstarre gemessen wird, weil hier auBer den genannten 
Bedingungen noch eine Erschlaffung der Gewebe eingetreten ist (vgl. auch 
S. 117).

Uberblickt man die Schwankungsbreite der KórpergróBe inner
halb der heute lebenden Menschenrassen, so kann man die physiologisch 
normalen Grenzen ungefahr bei 121 und 199 cm ansetzen. Die Rassenmittel 
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schwanken zwischen 140 und 181 cm. Dies sind Differenzen in der Langen- 
entwicklung des Kórpers, wie sie sich nicht bei vielen Arten der Saugetiere, 
wenn wir von einigen durch kiinstliche Ziichtung entstandenen Haustieren 
absehen, finden. Berechnet man eine mittlere KorpergroBe fiir die gesamte 
Species Homo sapiens, so fallt dieselbe auf 165 cm. Von diesem Mittelwert 
ausgehend unterscheidet man drei Hauptgruppen der KorpergroBe, 
die ais klein, mittelgroB und groB bezeichnet werden. Genauere Studien 
machen aber eine weitere Einteilung notwendig, die in der folgenden Tabelle 
enthalten ist:

3 ?
Mittel
Zwergwuchs 
sehr klein 
klein 
untermittelgroB 
mittelgroB 
iibermittelgroB 
groB 
sehr groB
Riesenwuchs

165 cm 
unter 129,9 
130,0—149,9 
150,0—159,9 
160,0—163,9 
164,0—166,9 
167,0—169,9 
170,0—179,9 
180,0—199,9

200 u. dariiber

154 cm 
unter 120,9 

121,0—139,9 
140,0—148,9 
149,0—152,9 
153,0—155,9 
156,0—158,9 
159,0—167,9 
168,0—186,9 
187 u. dariiber

Diese Einteilung gilt nur fiir die Gruppierung der Rassenmittel im 
Hinblick auf den fiir die ganze Menschheit festgestellten Mittelwert von 
165 cm.

Frassetto (1927) hat yersucht, die mittlere KorpergroBe durch Berechnung zu 
bestimmen und ist auf 160 cm gekommen. Er hat den gleichen Versuch fiir den Langen- 
breiten-Index (80 cm) und andere Indices angestellt und kam dadurch auch folgerichtig zu 
einer anderen Gruppeneinteilung fiir die KorpergroBe, sowie den Kopf und den Schadel. 
Frassetto teilt die Flachen des Binomialpolygons eines gegebenen Merkmals in 6 (Xenarien-) 
oder 3 (Trinarien-) Teile ein. Diejenigen Merkmale, die dem Binomialpolygon folgen, 
betrachtet Frassetto ais Paranormalwerte, sobald sie noch in das 2. und 5. Sextil fallen. 
Diese ± Abweichungen vom Mittelwert nennt Frassetto ± □ (piu o meno sigma esse) 
zum Unterschied von ± a der Standard Deviation. Alle von 1—100 gefundenen Werte fiir 
das Binomialpolygon, dessen Variabilitat durch denExponentenwdargestelltist, gruppierte 
Frassetto in einer Tabelle, da ihm sowohl in theoretischer wie in praktischer Hinsicht die 
bisextilische Abweichung besser erscheint ais die Standard Deviation.

Jnnerhalb einer Rasse oder Bevólkerung aber muB sich zur Abschatzung 
der individuellen KorpergroBe die Abgrenzung der einzelnen Stufen natiirlich 
auf Grund der festgestellten DurchschnittsgróBe entsprechend verschieben. 
Der Yariationskoeffizient fiir die KorpergroBe gesunder junger Deutscher 
von 20—30 Jahren betragt 2,8 (Rautmann).

KorpergroBe verschiedener weiblicher Gruppen.
Nordostsibirische Frauen (Jochelson-Brodsky) 149,56 (137—163) 
Polnische Jiidinnen, 19jahrige (Lipiec)
Badnerinnen (Fischer-Breitung)
Russische Studentinnen (Teumin)
Deutsche Turnerinnen (Rott)
Finnlanderinnen (Wilskman)
Schweizerinnen (Grutzner)
Amerikanische Studentinnen (Pasmore und

Weymouth) 161,8 
Deutsche Studentinnen in Freiburg i. Br. (Rhiel) 161,9 (145,7—177,5) 
Norwegerinnen (Schreiner) 162,36
Amerikanische Studentinnen (Wilder) 163,8
Deutsche Studentinnen in Freiburg i. Br. (ohne

Jiidinnen (Rhiel) 164,34 (145,7—177,5)
(Vgl. hierzu die Tabellen der yerschiedenen KórpergróBen S. 251 ff.)
1) Die Einteilungen Topinards, Ripleys u. a. weichen ziemlich von der obigen ab
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Es besteht ferner bei allen Hominiden eine deutliche sexuelle Differenz 
in der KórpergróBe, auf welche bei allen Einteilungen Rucksicht zu nehmen 
ist. Dieser GróBenunterschied betragt absolut durchschnittlich 100—120 mm, 
oder, relativ ausgedriickt, die KórpergróBe des weiblichen Geschlechts 
einer Gruppe ist um 7 Proz. geringer ais diejenige des mannlichen, d. h. sie 
macht nur 93 Proz. der letzteren aus. Bei groBwiichsigen Varietaten scheint 
die Differenz groBer zu sein ais bei kleinen (Weisbach, Boas, Ehrenreich); 
so betragt z. B. bei grofien amerikanischen Formen die weibliche Kórper
gróBe 92 Proz., bei kleinen dagegen 94 Proz. der mannlichen. Ebenso ist 
die sexuelle Differenz innerhalb derselben Gruppe bei den extremen, 
sowohl den minimalen, besonders aber den maximalen IndividualgróBen 
deutlicher ais bei den mittleren GróBen (Pittard).

Es handelt sich hier ohne Zweifel um ein altvererbtes Saugetiermerkmal, 
denn in fast allen Saugetiergruppen sind die weiblichen Tiere von kleinerem 
Wuchs ais die mannlichen, dereń betrachtlichere KórpergróBe und Kórper- 
entfaltung durch sexuelle Auslese herangeziichtet wurde. Es findet sich daher 
diese sexuelle Differenz der KórpergróBe in fast gleichem Grade, sowohl 
bei allen heute lebenden, wie auch bei den ausgestorbenen Menschenrassen. 
Es kann in der Hominidenentwicklung weder eine Abnahme noch Zunahme 
des sexuellen GróBenunterschiedes festgestellt werden.

Zwergwuchs und Riesenwuchs1). Es gibt aber noch individuelle 
KórpergróBen, die auBerhalb der eben erwahnten physiologischen Grenzwerte 
fallen, ja dieselben bedeutend uberschreiten bezw. dahinter zuriickbleiben. 
Solche Formen bezeichnet der allgemeine Sprachgebrauch ais Riesen und 
Zwerge. Die Mehrzahl der bekannten Falle von Zwerg- und Riesenwuchs 
beruhen aber auf pathologischer Basis und haben hier nur insofern Interesse, 
ais sie unsere Kenntnis der Ursachen yermehren, durch die die KórpergróBe 
beeinfluBt wird.

1) Der Abschnitt iiber Zwergwuchs und Riesenwuchs wurde von E. Hanhart (Ziirich) 
neu bearbeitet.

Die Stórungen, die zh Zwergwuchs (Nannosomie) fiihren, setzen entweder 
bereits intrauterin oder in der friihen Kindheit, spatestens gegen Ende des 
ersten Jahrzehnts ein. Sie kónnen Teilerscheinung eines rachitischen oder 
chondrodystrophischen Prozesses oder endokriner Natur (Myxoedem, Kreti- 
nismus, hypophysarer, dysgenitaler Zwergwuchs) oder aber primar zerebral 
bedingt sein (heredodegenerativer Zwergwuchs mit Dystrophia adiposo- 
genitalis Typ Hanhart, ferner Zwergwuchsformen bei Oligophrenien, z. B. 
mongoloider Idiotie).

Die Proportionen des Kórpe/s sind bei jeder Form von Zwergwuchs 
mehr oder weniger abnorm. Doch bestehen in dieser Hinsicht so augenfallige 
graduelle Unterschiede, daB eine Einteilung des Zwergwuchses in annahernd 
proportionierte und ausgesprochen unproportionierte Typen zur Erleich- 
terung der Ubersicht, die sonst nicht leicht zu gewinnen ist, didaktisch 
stets noch gerechtfertigt erscheint. Die Pathogenese des Zwergwuchses ist 
so mannigfaltig und vielfach so verwickelt, daB es erst zum Teil gelungen ist, 
genetisch einheitliche Gruppen abzugrenzen., Die Atiologie des relativ pro- 
portionierten Zwergwuchses ist stets rein endogen; meist handelt es sich um 
eine Anderung einer Erbanlage (Idiovariation), gelegentlich auch einmal um 
den Ausdruck einer durch fótale Schadigung entstandenen Entwicklungs- 
hemmung (Fali von Gigon). Die auf ChOndrodystrophie beruhende Form 
des unproportionierten Zwergwuchses hat sich mehrfach ais rein erbliches, 
und zwar rezessives Merkmal nachweisen lassen, scheint aber auch einzig 
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durch nicht hereditare Ursachen, wie Keimschadigungen in utero entstehen 
zu kónnen. Beim kretinischen und rachitischen Zwergwuchs bilden die be- 
treffenden exogenen Noxen obligate Bedingungen, doch diirfte der Faktor 
eines degenerativen Terrains eine weitere Voraussetzung des Zustande- 
kommens der schwereren dieser Wachstumsstórungen sein.

Immer deutlicher zeigt es sich, daB man gut tut, Wachstumsstórungen 
nicht ais primare Folgen endokriner Minus-, Plus- oder Dysfunktion aufzu- 
fassen. Die Ursache des mangelhaften hormonalen Zusammenspiels diirfte 
nur verhaltnismaBig seiten in den inkretorischen Driisen (Hypophyse, 

Thyreoidea, Genitaldrusen) selbst.

Fig. 90. Chondrodystrophische Zwergin.

sondern haufiger in den regulierenden 
Neryenzentren zu suchen sein(OswALD, 
Gigon, Hanhart). Die Frage, auf 
welche Art die Hormone das Wachs
tum eigentlich beeinflussen, ist noch 
ganzlich ungelóst (Róssle).

Jede Form von Zwergwiichsig- 
keit ist konstitutionell, insofern ais sie 
durch besondere Dispositionen ge- 
kennzeichnet ist. Die im engeren 
Sinne (Tandler) konstitutionellen d. h. 
rein hereditar bedingten Typen sind es, 
die den Anthropologen am meisten 
interessieren. Nach dem Eintritt der 
Wachstumshemmung und den damit 
yerbundenen weiteren Eigentiimlich- 
keiten wird ein primordialer von einem 
sogenannten infantilen Typus unter- 
schieden. Der primordiale Zwergwuchs 
kann sowohl auf dominanter (Gil- 
ford, Levy I und II) ais auf einfach 
rezessiver (Taruffi) Erbanlage be- 
ruhen. Diese Zwerge sind schon bei 
der Geburt abnorm klein —, ihr Ge- 
burtsgewicht betragt ausgetragen zu- 
weilen unter 800 g —, entwickeln sich 
in der Folgę jedoch abgesehen vom 
Wachstum normal und sind unter 
sich, wie mit normalen Frauen 
fortpflanzungsfahige, ganz vitale 
„hommes en miniaturę11. Sie kón
nen aber nicht wohl ais extreme
Minusvarianten betrachtet werden, 

da in den betreffenden Familien keine Ubergange zwischen Zwergwiichsigen 
und Normalen yorkommen. Bei dem von v. Hansemann ais „infantil11 
und von Sternberg ais „hypoplastisch11 bezeichneten Zwergwuchs dagegen 
sind GeburtsgróBe und -gewicht normal und die Wachstumshemmung tritt 
erst im 2. bis etwa 8. Jahre ein. Infolge yerzogerten Schlusses der Epi- 
physenfugen kann das stark yerlangsamte Wachstum bei diesen Zwergen 
bis in die yierziger Jahre andauern, allerdings ohne daB mehr ais einige 
Zentimeter KórpergróBe nachgeholt werden. Die Ausbildung der primaren 
und sekundaren Geschlechtsmerkmale bleibt rudimentar, die kórperliche 
und geistige Leistungsfahigkeit kann im ubrigen recht bedeutend sein,
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Fig. 91. Sog. hypoplastischer Zwerg 
(STERNBERGseher Typ).

so daB die Ausdriicke „infantilistisch" und „hypoplastisch", die ohnehin 
nicht das Wesen dieser Abartung treffen, keineswegs angebracht erscheinen. 
Dieser Zwergwuchstyp ist erheblich verbreiteter ais der primordiale. Er ist 
neuerdings in drei grbBeren Sippen aus 
Inzuchtgebieten (Oberegg, Samnaun, Insel 
Yeglia) ais einfach rezessiv mendelndes 
Merkmal erkannt und ais heredodegene- 
rativer genitodystrophischer Zwergwuchs 
charakterisiert worden (Hanhart). Das 
dabei regelmaBig nachweisbare Zustands- 
bild einer Dystrophia adiposo-genitalis 
muB, da keinerlei Anhaltspunkte fiir 
eine primare Hypophysen- oder Genital- 
driisenaffektion, andererseits aber ent- 
sprechende pathologisch-anatomische und 
tierexperimentelle Erfahrungen vorliegen, 
ebenso wie der Zwergwuchs selbst, ais 
zerebral (Defekt eines trophischen 
Zentrums an der Zwischenhirnbasis) be- 
dingt aufgefaBt werden.

Rassenunterschiede hinsichtlich des 
Zwergwuchses konnten bisher nicht fest
gestellt werden; er scheint sich in gleicher 
Weise bei groBen und kleinen Rassen zu 
allen Zeiten und in allen Erdteilen zu 
finden. DaB es bereits im alten Agypten 
chondrodystrophische Zwerge gegeben 
haben muB, beweist die Kalksteinstatue 
des Chnemhotep aus der V. Dynastie 
(vgl. Fig. 83 bei Curtius L. 1914 „Die 
antike Kunst", Bd. 1, Liefg. 27, S. 90 
in Burgers Handbuch der Kunstwissen- 
schaft).

Einige der bestbeobachteten Falle 
literatur seien hier zusammengestellt:

aus der alteren Zwergwuchs-

KórpergróBe erwachsener Zwerge.
Borwilawsky (Frólich) 78 cm Zwerg Otto (Bloch) 98 cm
Jeanne St. Mark (Maass) 79 „ Agnes Sztyabely (Schmidt) 99 „
Prinzessin Floh (Buschan) 80 „ Hindu-Zwerg (Bloch) 101 „
Frank J. Flym (Rankę) 81 „ Augusta Tuaillon (Manouvrier) 103 „
Generał Thom (Saltarino) 86 „ Ilelene Gabler (Maas) 106 „
Mifi Taylor (Saltarino) 92 „ Max Cerposka (Martin) 109 „
Thom Thum (Bloch) 95 „ Dobos Janos (Hansemann) 114 „
Ole Olsen (Buschan) 96 „ Gerasim Comescu (Virchow) 114 „

Manche in der Literatur angegebenen KórpergrbBen treffen noch nicht 
ausgewachsene Zwerge, die infolge des gelegentlich auftretenden Spat- 
wachstums noch erheblich zugenommen haben.

Ein Zusammenhang zwischen dem eigentlichen Nannismus und den 
Rassenpygmaen (Pygmaismus) besteht nicht (vgl. S. 260).

Zum Zwergwuchs nur auBerlich im Gegensatz steht der Riesenwuchs 
(Makrosomie oder Gigantismus). Seine untere Grenze wird ahnlich wie die 
obere beim Zwergwuchs notwendigerweise stets mehr oder weniger kiinstlich 
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bleiben. Er ist viel seltener und weist im einzelnen keine den yerschiedenen 
Typen des Zwergwuchses entsprechende Gegenstiicke auf. Nur bei gewissen 
durch Funktionsstórungen einer einzigen innersekretorischen Driise ver- 
ursachten Wachstumshemmungen bzw. Beschleunigungen kommen Gegen- 
bilder vor. So kann Zwergwuchs durch friihzeitigen Ausfall der Hypophysen- 
funktion und andrerseits Riesenwuchs yerbunden mit Akromegalie durch 
Hyperpituitarismus, d. h. Hypersekretion des Hypophysenyorderlappens 
entstehen. Zuweilen finden sich aber auch bei Hypophysentumoren Kiimmer- 
wuchs und akromegale Zeichen am selben Indiyiduum vor.

Es lassen sich drei allerdings nicht immer scharf zu trennende Formen 
von Riesenwuchs unterscheiden: Der sogenannte normale Riesenwuchs, dann 
der eunuchoide Hochwuchs und der hyperpituitare Riesenwuchs mit oder 
ohne Akromegalie. Die beiden letzteren Formen gehen oft in einander iiber.

Der sogenannte normale Riesenwuchs kommt in manchen Familien 
erblich vor. Diese, so gut wie immer von groBgewachsenen Eltern ab- 
stammenden Hochwiichsigen, sind annahernd proportioniert und stellen 
extreme Plusvarianten des Normalen dar. Fiir den eunuchoiden Hochwuchs 
ist das Vorwiegen der Unterlange iiber die Oberlange (eunuchoide Skelet- 
proportionen) charakteristisch. Die solchen Zustandsbildern zugrunde 
liegende rudimentare Ausbildung der primaren und sekundaren Geschlechts- 
organe kommt auch bei den Riesen mit Hypophysentumoren vor, bei denen 
man annimmt, daB Hyperpituitarismus bestehe, bedeutet dort aber keinen 
integrierenden, sondern mehr einen akzessorischen Befund. Der hyper
pituitare Riesenwuchs ist ais eine Akromegalie bei Menschen mit unver- 
knócherten Epiphysenfugen zu betrachten gleichyiel welches Alter sie 
haben (Launois und Roy 1904). Trotz der erwahnten dabei yorkommenden 
Zeichen von Entwicklungshemmung muB die friiher iibliche Benennung 
dieses Riesenwuchses ais ,,infantilistisch“ fallen gelassen werden Denn, wie 
Róssle mit Recht betont, ist es widersinnig von „infantilistischem Riesen- 
wuchs“ zu sprechen, da der Begriff Infantilismus ein Zuriickbleiben der 
KórpergróBe in sich schlieBt.

Einige der bekanntesten Riesen sind die folgenden:

KórpergróBe ausgewachsener Riesen.
Mariannę Wehde (Rankę) 255 cm
H. A. Cooper (Hinsdale) 250 „
Beaupre (Blanciiard) 249 ,.
Machnow (v. Luschan) 238 „
Patrik Cotter (Fawcett) 238 „
Thomas Hasler (Buhl) 235 ,,
Chawang-in-Sing (Taruffi) 235 ,,

Spyridon Tingitsoglu (Ornstein)233 cm 
Thomas Dilkens (Blanchard) 233 „
Fr. Winkelmaier (Virchow) 227 „
Wilkins Lewis (Virchow) 226 „
Mayrath (Pearson) 226 „
Henoch Leon (v. Luschan) 215 „

Die von Topinard, Chiari und von Dufrani ais 283, 275 bzw. 259 cm 
groB aufgefiihrten Riesen Cajanus aus Finnland, Hans Kraw und Konstantin 
sind nicht geniigend beglaubigt, um weiterhin ais Beispiele von Monstren der 
wissenschaftlichen Literatur anzugehóren.

Von besonderer Bedeutung sind die Rassenyariationen der Kórper
gróBe, die meist in Mittelwerten ausgedriickt werden. Man wird dabei aber 
stets im Auge behalten miissen, daB die indiyiduelle Variation innerhalb 
jeder Rasse, ganz besonders natiirlich innerhalb der rassengemischten, z. B. 
der europaischen Gruppen in gróBerem oder geringerem Grade um den 
Mittelwert schwankt. So betragt z. B. der GróBenspielraum unter den 
badischen Wehrpflichtigen der landlichen Bevólkerung 74 cm (116—190 cm) 
bei einem Durchschnitt von 165 cm (Ammon).
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Nach Weissenberg bestehen keine wesentlichen Differenzen imWachs- 
tumsverlauf bei verschiedenen Rassen beziiglich der Aufeinanderfolge der 
einzelnen Wachstumsperioden. Die rassenmaBigen Eigentiimlichkeiten des 
Wuchses bilden sich nach diesem Autor hauptsachlich in der Pubertat aus.

Im folgenden sind einige Mittelwerte1) zusammengestellt, und zwar 
innerhalb der drei GroBenstufen nach Erdteilen geordnet, um zunachst zu 
zeigen, daB in allen Erdteilen sehr verschiedene KórpergróBen nebeneinander 
yorkommen.

1) Es sind soweit ais móglich nur Reihen mit grófieren Individuenzahlen aufgenommen 
worden, so dali die Mittelwerte ais gut fundiert betrachtet werden kónnen.

2) Ausfuhrliche Listen iiber die Verteilung der KórpergróBe sowie einiger anderer 
KórpermaBe finden sich auch bei Iwanowsky (1911), Deniker (1914 und 1926).

KórpergróBe 1 2).
Kleine Gruppen (<J x—159,9).

Europa. <? ? Autor
Lapplander 152,3 145,0 Mantegazza

155,8 146,2 Anutschin, Kajava (1925)
Wogulen 159,1 — nach Deniker
Ruthenen 159,5 — Magierowski
Lapplander 160,9 149,6 Kajava (1925)

Asien.
Negrito von Zambales 146,3 137,8 Reed
Siid-Andamanen 148,2 140,2 Census of India
Mincopie 148,3 139,0 Kleiweg de Zwaan (1925)
Nord-Andamanen 148,6 138,5 Census of India
Siid-Andamanen 148,7 137,2 Portmann
Senoi 152,0 142,0 Martin u. a.
Semang 152,0 — Ann AND ALE
Wedda 153,3 143,3 Sarasin
Kanikar 153,6 — E. Schmidt
Igoroten 154,9 146,7 Bean
Samojcden 155,0 143,0 SoMMIER und ZOGRAFF
Miao-tse 155,0 145,0 Ryuzo Torii
Irula 155,4 — E. Schmidt
Jukagiren 156,0 147,0 Jochelson-Brodsky
Toala 156,1 145,4 Sarasin
Ostiaken » 156,3 144,1 Sommier
Tungusen 156,5 146,5 Jochelson-Brodsky
Aino 156,7 147,1 Koganei
Kasia 156,9 — Census of India
Menangkabau-Malayen 157,0 — Kleiweg de Zwaan
Kadir 157,7 143,0 Thurston
Cochinchinesen 157,8 — Deniker u. a.
Moi 157,9 — nach Deniker
Palaung 158,1 — Census of India
Tonkinesen 158,4 — Deniker und Bonifacy
Japaner 158,5 145,0 Baelz
Siidliche Chin 158,5 — Census of India
Kaehin 158,7 — Survev Rep.
Cambodschaner —. 145,1 Mondiere und Bonifacy
Annamiten 158,7 146,4 J, ,, ”
Japaner 159,3 147,2 Miwa u. a.
Sundanesen 159,4 149,4 Kohlbrugge
Schan 159,4 — Census of India
Kariaken 159,6 149,1 Jochelson-Brodsky
Kota 159,7 — E. Schmidt
Siamesen 159,9 — Annandale

Afrika
Mawambi-Pygmaen 140,8 135,6 Czekanowski
Lukumba-Kumba-Pygmiien 141,4 — ,,
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Buschmanner (rassenreine) 144,0
Babinga 151,0
Batwa 152,2
Hei Skum-Buscłimanner 152,5

1) Die fiir die einzelnen europaischen Staaten mitgeteilten Zahlen haben natiirlich 
nur beschrankten Wert, da ihre Bevólkerung sich meist aus Gruppen verschiedener Kórper- 
gróBe zusammensetzt. Verwendet man die aus den Rekrutenerhebungen gewonnenen 
Zahlen, die mit * bezeichnet sind, so muB man im Mittel 10 mm hinzuaddieren, um die 
KorpergroBe des ausgewachsenen Mannes zu erhalten, sofern diese Zahlen aus allen Aus- 
gehobenen einschl. der unter der militarischen MinimalgróBe Stehenden berechnet wurden. 
Zu den Mittelwerten, die nur aus den Eingestellten gewonnen sind, ist nichts hinzuzufiigen 
(Deniker). Uber die genauere Verteilung der KorpergroBe innerhalb der europaischen 
Staaten sei auf die Spezialarbeiten, besonders auf Deniker (1926, S. 699—707), yerwiesen. 
Vgl. auch die Zusammenstellung bei Vierordt, H. (1906), Anatomisch-physiologische und 
physische Da ten und Tabellen, S. 3—6.

Batschwa 154,2
2Kung-Buschmanner 156,4

Ozeanien
Tapiro-Leute 144,9
Pygmaen der Sattelberge und von

Kaiser-Wilhelms-Land 146,0
Pygmaen von Goliathberg 149,2
Torricelli-Papua 151,9
Kai von Neu-Guinea 152,5
Poum-Leute 154,3
Timorini-Papua 154,7
Butam, Neu-Mecklenburg 157,4
Jakumul Nord-Neu-Guinea 158,3

Amerika.
Polar-Eskimo 157,0
Kariben von Guiana u. Yenezuela 157,2 
Labrador-Eskimo 157,5
Yahgan-Feuerlander 157,7
Eskimo 157,7
Auetó 158,1
Tupi 158,8
Yuki von Zentral-Kalifornien 159,0
Otomi 159,3
Trumai 159,5

MittelgroBe Grupp
Europa

Polnische Juden (Warschau) 161,0
Tschuwaschen 161,2
Sarden* 161,9
Spanier 162,0
Tartaren der Wolga-Provinzen 162,8
Rumanen aus Ungarn 163,5
Tseheremissen 163,7
Italiener im allgemeinen 164,0
Franzosen* 164,1
Portugiesen und Spanier* 164,2
GroBrussen 164,4
Polen 164,5
Mingrelier 164,6
Wolhynier 164,6
Zigeuner 164,9
Rumanen* 165,0
Russen im allgemeinen 165,0
Siidrussische Juden 165,1
WeiBrussen 165,2
Grusinier 165,4

Fritsch, v. Luschan, Póch
145,0 Poutrin
143,7 „ •
145.6 Seiner
143.7 Starr
148,2 Seiner

WOLLASTON

138,0 Neuhauss
VAN DEN BROECK

— Schlaginhaufen
143,5 Póch
149,8 ScHELLONG
143,2 Bijlmer (1922)
— Schlaginhaufen

145,4 Steensby 
nach Deniker

148,0 Boas
147,3 Hyades und Deniker
149.7 Duckworth
152.1 K. Rankę 

nach Deniker
148.8 Boas
147.3 HrdliCka
148.7 K. Rankę

n (<? 160,0—169,9)J).
$

150.6 Elkind
— nach Deniker
— Livi

Oloritz
— Deniker

Pittard 
Bunak (1924)
Livi

157,0 Bertillon und Mac-Auliffe 
Div. Autoren

152.8 Rozdestwensky 
Magiero ws ki 
Pittard

155.1 Hella Póch (1926)
153.2 Pittard 

Felix, Pittard 
Anutschin

153.6 Weissenberg
154.4 Sciiedrowizky

Pittard
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Russen 165,4 — Bunak (1924)
Belgier* 165,6 — Houze
Litauer 166,6 154,6 Boronas
Bayem (Miinehen)* 165,6 — Rankę
Tataren vom Bałkan 165,7 154,7 PlTTARD
Belgier 165.8 — Vervaeck
Tiirken vom Bałkan 166,0 — PlTTARD
GroBrussen 166,0 154,0 Galai
Badener* 166,2 156,0 Ammon und Fischer
Mordvinen 166,4 — Bunak (1924)
Bulgaren 166,5 155,7 Wateff
Finnen 166,6 154,5 Kolmogaroff
Finnen 166,7 — Hilden (1921)
Rumanen aus der Bukowina 167,1 — PlTTARD
Serben 167,4 — Lebzelter (1923)
Holłander 167,5 — Deniker
Lazes (Rumanien) 167,5 — PlTTARD
Polen 167,9 — D ANITO WIKY
Finnen 167,9 155,2 Retzius
Norweger (S. Sóndmórc) 168,1 — Bryn (1920)
Norweger (Selbu) 168,1 160,0 „ (1921)
Letten 168,6 — Hescii (1926)
Don-Kosaken 168,8 — Bunak (1922)
Kreter 169,0 — v. Luschan
Faroe Insulaner 169.1 158,4 SoREN HaNSEN
Danen* 169,1 159.2 Makeprang und Hansen
Norweger (Troms Amt) 169,2 — Bryn (1922)
Deutsche 169,2 158,0 Bach (1925/26)
Danen von Bornholm 169,7 158,8 Ribbing
Serben 169,9 — Lazarevitch

Asien
Kamtschadalen 160,1 149,9 Bogoras
Tenggerer von Ost-Java 160,4 — Koiilbrugge
Battak vom Tobasee 160,5 — Hagen
Formosaner 160,5 — Torii
Ost-Javanen 160,9 — Koch cit.nachKLEYWEG de Zwaan
Chinesen von Setschuan 161.1 —• Legendre
Thapa (W.-Nepal) 161,7 — v. Eickstedt (1927)
Ober-Birmanen 161,9 — Ethnogr. Survey
Malser 162,0 — E. Schmidt
Siidchinesen 162,2 149,8 Hagen
Balti (Himalaya) 162,2 — Biasutti und Dainelli (1925)
Deli-Malayen 162,2 — Hagen
Tschuktschen 162,2 152,0 Bogoras
Bugi 162,2 — Sarasin
Eskimo (asiatische) 162,3 151,8 Bogoras
Kisaresen 163,3 152,3 Rodenwaldt (1927)
Jakuten 162,4 151,2 Mainoff
Singhalesen 162,5 — Census of India
Tungusen 162,7 — Mainoff
Syrianen 162,8 153,7 Sommier
Permiaken 162,9 152,4 Kiiomiakow
Bhil 162,9 — Census of India
Tataren 163,0 151,7 SuCHAREW
Burjaten 163,1 — Talko-Hryncewicz
Koreaner 163,1 153,0 JlJIMA

Kalniucken 163,4 149,8 Deniker
Malaalis 163,4 — Thurston
Javanen 163,5 154,0 Kohlbrugge, Stratz
Baschkiren 164,1 — Nikolsky
Minahasser 164,7 154,4 Sarasin
Mestizen von Kisar 164,9 154,1 Rodenwaldt (1927)
Kirgisen (Mittl. Hordę) 165,1 150,3 Iwanowsky
Brahmanen 165,9 — Census of India
Armenier 166,1 — PlTTARD
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Lolo 167,3 151,0 Delisle
Tibetaner 167,5 — Legendre
Nordchinesen 167,6 — Koganei
Baloch (Turko-Iranier) 167,8 — Census of India
Osseten 168,0 — PlTTARD
Tadschik (Saartew von Turkestan) 168,4 — Maslowsky
Armenier 168,5 152,9 Chantre
Kurden 168,6 — nach Tschepourkowsky
Osseten 169,0 157,3 Riskine

Afrika
Kagoro 160,0 — Tremearne
Dschagga 162,5 — Widenmann
Niam-Niam 162,7 — Tucker und myers
Yoruba 163,0 156,1 Deniker
Manda 163,1 155,7 Hósemann
Duala 163.3 155,7 v. Luschan
Ewe 163,7 157,4 Deniker
Aegypter der Kharga-Oase 163,8 — Hrdlićka
Jakoma 164,0 — Girard
Kuari und Wiusa 164,6 — Hósemann
Furawi 165,3 — Tucker und Myers
Fiot 165,7 — Poutrin
Banda 166,0 153,0
Togo 166,1 — v. Luschan
Bambara (Westafrika) 166,5 — Weninger (1926)
Suaheli 166,9 — v. Luschan
M’Baka 167,1 156,8 Poutrin
Bedjah 167,6 Chantre
Berber aus Algerien 168,0 — nach Deniker
Neger aus den Ver. Staaten N.-A. 168,1 — Gould
Betschuanen 168,4 — Fritsch
Sudafrikanische Bastards 168.4 157,0 Fischer
Bugu 168,7 Girard
Aschanti 169,3 155,4 Deniker
Fan 169,8 158,9 Poutrin

Ozeanien
Arup, Nordneuguinea 160,0 — Schlaginhaufen
Jabim-Leute 160,6 153,0 Schellong
Salomon-Insulaner 161,6 — nach Deniker
Australier, Neusiidwales 163,0 —

SchlaginhaufenAdmiralitatsinsulaner 163,6 —
Tangainsulaner 165,1 154,0 ,,

nach DenikerZentralaustralier 167,0 —
Merauke 167,2 156,7 Koch
Fak-Fak 167,7 — Koch
Maori 168,0 — nach Deniker

Amerika
Chilenen von Chiloe 160,3 _ Outes
Bakairi 160,8 151,6 Ehrenreicii
Azteken (Tlahuiltec) 161,0 148,9 Hrdlićka
Karaiben 161,8 150,8 K. Rankę
Zuni 162,3 151,1 Boas
Chiriguano (Tupi-Guarani) 163,4 151,7 Lehmann-Nitsche
Mataco 163,8 152.9 ,,

HrdlićkaHopi Pueblos 163,8 150,7
Kwakiutl (Britisch Columbia) 163,9 Boas
Maidu (Zentralkalifornien) 164,4 153,3

HrdlićkaPueblos 164,5 152,3
Eskimo von Alaska 165,8 155.1 Boas
Shoshoni 166,1 152,8 5,

HrdlićkaSiidliche Ute 166,8 153,7
Mayo 167,3 155,2
Shuswap 167,3 155,7 JJ
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Ostl. Cherokee 167,7
169,1

154,9 Boas
Apachen 156,8 Hrdlićka
Tobą (Guaicuru) 169,8 155,5 Lehmann-Nitsche

GroBe Gruppen 170,0—199,9).
Europa <J ?

Kleinrussen 170,1 — nach Tschepourkowsky
Finnen 170,3 — (Kajava 1925)
Finnen 171,0 160,0 Wilskmann (1922)
Letten 170,5 156,3 Waeber
Schweden 170,9 — Retzius und Furst
Norweger (N. Sóndmóre) 170,9 — Bryn (1920)

„ (Romsdal) 171,4 — „ (1920)
172,0 — „ (1926)

162,4 SCHREINER (1924)
172,1 -— Daae

„ (Nordmóre) 172,3 — Bryn (1920)
Iren 172,6 — Beddoe
Englander (Mittl. Klassen) 172,8 159,9 Pearson
Islander 173,5 Hannesson (1925)
Liylander 173,6 — Topinard
Rund-Schweden 174,1 159,7 Hilden (1926)
Schotten 174,6 — Beddoe
Norweger (Tydalen) 174,4 162,5 Bryn (1921)
Liylander 174,1 161,2 V1LDE (1924)
Sehweizer — 161,4 Grutzner (1926)

Asien
Kurden 170,0 — Pittard
Sikh vom Pandschab 170,9 — Census of India
Rajputaner (Indoarier) 174,9 — ,, łł

Kleiweg de Zwaan und MaasMalayen von Zentralsumatra 175,5 —
Afrika

Mandingo 170,0 — nach Deniker
Kanori-Bornu 171,0 — Tucker und Myers
Bantu aus Sudafrika 171,8 — Fritsch
Dinka 172,7 — Tucker und Myers
Nubier 173,5 157,2 Tucker u. Myers, Seligmann
Massai 174,7 — v. Luschan und Widenmann
Lobi 175,4 165,9 Ruelle
Buduma vom Tsehadsee 175,5 162,0 Poutrin
Kabba 177,0 —
Dinka 177,3 165,7 Mochi
Schilluk 177,7

178,0
— Tucker und Myers

Baghirmi, Wadai, Fur — ł, „ ”
Dinka, Nuer 180,0 — ł? ł» »,
Sara 181,7 167,6 Poutrin

Amerika
Siidkalifornische Indianer 170,0 158,0 Boas
Nayaho 171,3 157,3 Hrdlićka
Pima 171,8 157,4

GouldWeiBe der Yereinigten Staaten 171,9 —
Ostliche Ojibwa 172,3 157,4 Boas
Sioux 172,6 159,5 łł
Irokesen 172,7 158,5 łł
Ona 173.6 159,6 Lehmann-Nitsche
Bororó 173,7 160,6 Eiirenreich
Maricopa 174,9 160,4 Hrdlićka
Patagonier 175,0 — Moreno und Lister

Ozeanien
Motu-Motu, Neuguinea 170,2 — Uhalmers
Samoaner 172,6 — nach Deniker
Tahitier u. Leute aus Pomotu u.

Tubuai 173,3 —
Markesaner 174,3 —
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Fur die KorpergroBe der prahistorischen und friihhistorischen 
Formen des Homo sapiens sowie fur Homo neandertalensis sind wir auf 
Berechnungen angewiesen, die sich aber mit ziemlicher Genauigkeit auf Grand 
von Langenmessungen der Extremitatenknochen anstellen lassen (vgl. 
osteometrische Technik) und auf S. 257 wiedergegeben sind.

Die in den beiden Listen zusammengestellten Zahlen lehren, daB, 
soweit unsere heutigen Kenntnisse reichen, die KorpergroBe des Menschen 
betrachtlichen rassenmaBigen Schwankungen unterliegt, sich aber in der 
zeitlichen Entwicklung im allgemeinen nicht wesentlich geandert hat. Homo 
neandertalensis und die Palaolithiker Europas waren untermittelgroB, 
im Mittel im mannlichen Geschlecht etwa 162 cm oder im Hinblick auf den 
gedrungenen Rumpf und die Platykephalie yielleicht nur 158 cm (Boule) j), 
und auch im Neolithikum bleibt diese KorpergroBe bestehen oder ist im 
Mittel sogar noch geringer. Jedenfalls fanden sich in europaischen neoli- 
tliischen Grabem wiederholt einzelne Individuen, die durch ihre geringe 
KorpergroBe auffallen und die zu den Kleinen sogar den Sehrkleinen gestellt 
werden miissen.

Nur in GroBbritannien, das heute von einer Bevólkerung groBer Statur 
bewohnt wird, macht sich schon in der neolithischen Zeit gegeniiber dem 
Palaolithikum eine Steigerung der KorpergroBe bemerkbar, dereń Ursache 
wir noch nicht kennen. Die kontinentalen friihhistorischen Typen (besonders 
zur Bronzezeit und in den Reihengrabern) sind wesentlich groBer ais die 
Neolithiker, und ihnen gegeniiber weisen die heute in denselben Gegenden, 
besonders in Siiddeutschland ansassigen Gruppen wieder einen Riickgang 
in der KorpergroBe auf, der in GroBbritannien unterblieben ist. Dies laBt 
sich yielleicht auf die Weise erklaren, daB die in GroBbritannien einwandem- 
den groBwiichsigen Rassen dort eine an Individuen arme Bevólkerung 
vorfanden, die sie mehr oder weniger ausrotteten. Auch in Schweden ist 
die mittlere KorpergroBe seit der Steinzeit um 4—6 cm gestiegen (Hult- 
krantz), am meisten seit dem 14. Jahrhundert. In Zentraleuropa aber 
hielten sich die individuenreicheren, urspriinglich untermittelgroBen Formen 
besser, und, nachdem der Kampf ums Dasein fur sie leichter geworden, 
wurde die durch eine Zuwanderung groBer Typen zeitweise gesteigerte 
KorpergroBe langsam wieder herabgedruckt.

Uberblickt man die geographische Verbreitung der KorpergroBe 
der rezenten Rassen, so findet man wirklich GroBe nur im Norden Europas, 
dann bei einigen Gruppen des zentralen und sudlichen Afrikas, in Nord- 
indien, unter den In dianem Nordamerikas, besonders im Mississippibecken, 
in Patagonien und teilweise auch in Ozeanien. Die groBten Gruppen in Afrika 
sind die Turkana am Rudolfsee, aber auch unter alten nilothischen Neger- 
stammen, unter den Zulu-Kaffern sind nur die aristokratischen Familien 
von besonderer KhrpergróBe (Johnston, 1923).

Die groBe Mehrzahl der heutigen Menschheit ist von mittel- und unter- 
mittelgroBem Wuchse1 2). Dies gilt vor allem von den meisten Mongoliden, 
von den mittel- und sudamerikanischen Gruppen, von fast ganz Europa und 
groBen Gebieten Afrikas und der Siidsee. Daran schlieBen sich dann die wirk
lich kleinen Rassen, hauptsachlich yertreten in Siidost- und Nordasien, in 
Zentral- und Siidafrika, in den polarwarts schauenden Gebieten Amerikas 
und im hohen Norden Europas.

1) Neuerdings (1913) nimmt Boule sogar nur 154—155 cm an, da er glaubt, dali 
die untere Extremitat des Homo neandertalensis sich in Flexionsstellung befunden habe.

2) Vgl. hierzu auch Frassetto (1927) im Literaturyerzeichnis.
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KórpergróBe pra- und friihhistorischer Formen1)

Gruppe <5 ? Autor i.Zahl cm Zahl cm

Neandertaler 1 162,9 
(163,2 Boule)

— Pearson

Chapelle-aux-Saints 1 161,1 — Boule
Spy 1 160,3 

(163,3 Boule)
— Pearson

Le Moustier (lGjahrig) 1 145—150 — — Klaatsch
La Ferrassie 1 165.7 1 148,2 Boule
Aurignac 1 160,0 — — Klaatsch
Chancelade 1 157,5 — ; — Pearson
Laugerie 1 166,1 — —

Bonnet(Iberkassel 1 160,0 1 155,0
Neolithiker (Frankr. u. Belg.) 127 162,5 53 151,4 Pearson und Rahon
Neolithiker (England) 25 167.3 5 153,6
Neolithiker von Brueil 10 160,9 7 150,(i Manouvrier
Neolithiker von Chamblandes 8 158.2 5 148,6 SciIENK
Neolithiker (Bóhmen u. Mahr.) 17 164,2 13 154,8 Matiegka
Round Barrow 0—1000 n. Chr. 27 171,1 2 160,2 Pearson u. Warren
Gallo-Rómer 40 164,8 5 152,3
Reihengriiber 41 169.2 16 154,2
Schweden (pra- und protohist.) 166.5 — — Hultkrantz
Siidbayerische Reihengraber 103 168,3 38 155,4 Le hmann-Nitsc he
Bajuwaren (Reihengraber) 10 167,1 9 154,4 Ried
Anglosachsen 65 170,9 — — Pearson
Franken 500—800 n. Chr. 47 166,4 16 152,1 Rahon
Alamannen der Schweiz 7502) 168,5 4552) 157,5 SCHWERZ
Franzosen (St. Germ. 900-1100) 140 165,6 46 155,5 Rahon
Franzosen (St. Marcel) Mittelalt. 294 165,7 101 155.5

Pearson u. RahonVorhistorische Guanchen 87 166,7 fil) 154.6
Agypter (Naąada) 4000 v. Chr. 80 167,5 113 156,0 ,ł Jł ,»

Was besonders die Verteilung der KórpergróBe in Europa an- 
langt, so stellt sich dieselbe nach den eingehenden Studien Denikers (1908) 
in Kurze folgendermaBen dar3). (Vgl. auch Struck „Verteilung der 
KórpergróBe in Europa“ in Gunther, H. 1926, Rassenkunde des deutschen 
Volkes, Miinchen, S. 92). Die GroBen und UbermittelgroBen (sogenannte 
nordische Rasse) sitzen in fast geschlossener Gruppe im Ńordwesten und 
Norden des Kontinentes, also vorwiegend in GroBbritannien, Schweden 
(Maximum in Gotland mit 172,7 cm), Norwegen, im Siidwesten Finnlands 
und in den baltischen Provinzen RuBlands, in Nordholland und Schleswig- 
Holstein. Eine zweite Gruppe groBwiichsiger Leute (sogenannte adriatische 
Rasse) findet sich in Dalmatien, Bosnien, Serbien, Mazedonien und zieht sich 
auch nach Westen bis nach Venetien und nach Ńordwesten bis nach Tirol 
und Siidbayern hinauf.

1) Die meisten Zahlen sind nach Pearson (1898) gegeben; sie weichen zum Teil von 
denen von Rahon (1893) und anderen berechneten ab. Doch scheint die PEARSONSche 
Formel die bessere. — Beddoe hat fast durchgehends gróBere Werte.

2) Einzelne Knochen, nicht Indiyiduen.
3) Deniker (1908) benutzt, da Gruppen unter 160 cm hier fast yollstandig fehlen, 

fiir die Yerteilung der KórpergróBe in Europa die folgende Einteilung:
auBerordentlich klein 1520—1599 nun
sehr klein 1600—1624
klein 1625—1649
mittel 1650—1674
groB 1675—1699
sehr groB 1700—1724
auBerordentlich groB 1725—1782 ,,

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 17
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Fig. 92. Yerteilung der mittleren KorpergroBe in Europa.
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Im ubrigen Europa wohnen Typen mittlerer (und kleiner) Statur, 
die ersteren zunachst benachbart den GroBen, dann vor allem im 
Nordosten Frankreichs, in Belgien, Siidholland, ElsaB-Lothringen, in 
PreuBen, Siiddeutschland, in der Schweiz und in groBen Teilen Óster- 
reichs. Ferner fiillen sie den Nordosten der Balkanhalbinsel. Im

Phot. CZEKANOWSKI.
Mwera. Phot. Czekanowski.

Fig. 94.Fig. 93.
Pygmaenpaar aus Salambongo. 
Pygmaenmann neben Europaer.

Fig. 93.
Fig. 94.

Gegensatze
wiegend von kleinen, d. h.
Menschen bewohnt; nur im Kiistenland des Mittelmeeres macht sich 
ein mittelgroBer Menschenschlag bemerkbar (sogenannte Atlanto-Mittel- 
meer-Rasse). Auch der Kern und der ganze Nordosten RuBlands 
ist von Menschen kleiner KorpergroBe besiedelt. Die allerkleinste 

17*

zur letzteren sind Italien und die iberische Halbinsel vor- 
nach unserer Einteilung untermittelgroBen
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(wirklich kleine) Europa bewohnende Menschenrasse sind die Lapp- 
lander, doch sind diese, wie die Wogulen, eigentlich in unsereni Kontinente 
Rassenfremde.

Natiirlich schwankt die KorpergroBe innerhalb der einzelnen Teile eines 
Landes je nach der rassenmaBigen Zusammensetzung der Bevdlkerung. 
So betragt z. B. die mittlere mannliche KorpergroBe fur ganz Italien 164.5 cm. 
steigt aber in Yenetien bis auf 166,1 cm und sinkt in Sardinien bis auf 161.9 cm 
(Livi). Ahnliche Unterschiede bestehen selbst in dem relatiy kleinen Holland 
(Bolk, 1909).

Besonderes Interesse im Hinblick auf die Phylogenie des Hominiden- 
stammes besitzen die kleinwiichsigen Rassen, die man gewóhnlich ais Z w er g- 
stamme, Rassenzwerge oder besser Pygmaen1) bezeichnet. Ihre friihe 

Existenz in Afrika ist durch 
verschiedene Schriftsteller 
des Altertums (Homer, 
Hesiod, Herodot. Aristo- 
teles) bezeugt. Die siid- 
indischen Pygmaen, von 
denen Plinius und Ktesias 
nach Hórensagen berichten, 
sind wohl in das Gebiet 
der Fabel zu verweisen, 
oder die Schilderungen be- 
ziehen sich einfach auf die 
kleinen protodravidischen 
kymatotrichen Stamme Vor- 
derindiens.

1) Vom griechischen Tw-fti-i] = Entfernung des Ellenbogens von den Fingerknócheln 
der geballten Faust. Schon Homer gebraucht die Bezeichnung T.u-pj.aio:.

Der Terminus „Pyg- 
maen“ sollte aber nur auf 
Rassen Anwendung finden, 
dereń mittlere KorpergroBe 
im mannlichen Geschlecht 
150 cm nicht erreicht; es 
scheiden also die oft dazu 
gezahlten Wedda (Sarasin, 
E. Schmidt), Senoi (Mar
tin), Toala (Sarasin), Se- 
mang (Martin) usw., die

Fig. 96. Neuguinea-Pvgmaen. Phot. Pocn. man auch ais Pygmoide be
zeichnet, aus der Gruppe der 
eigentlichen Pygmaen aus. 

Das Gebiet der wirklich en Pygmaen bleibt beschrankt 1) auf Zentral afrika (vom 
5° nordl. Br. bis 17° siidl. Br. und vom 11° bis zum 32° óstl. L.), 2) auf die 
Andamanengruppe (Mincopie) im indischen Ozean und3) auf die sogenannten 
Negrito (Aeta) auf den Philippinen, besonders auf Luzon, Negros, Panay 
und Mindanao (Reed). Wahrscheinlich ist es, daB geschlossene Pygmaen- 
gruppen auch auf Neu-Guinea (Poch, Williamson, Reche, Wollaston, 
Neuhauss, van den Broek) und den Admiralitatsinseln vorkommen.

Die afrikanischen Pygmaen (sogenannte Negrillo), zu denen man 
yielleicht auch trotz mannigfacher Differenzen in anderen Merkmalen die
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Fig. 96. Weddafrauen von Maha Oya. Phot. 
E. v. Eickstedt 1927.

abgesprengtęn Buschmanner zahlen kann, sind unter den verschiedensten 
Namen (Akka, Ituri-Pygmaen, Bake-Bake, Babinga, Batwa. Eve, Obongo, 
A-Bonga, A-Koa, Tiki-Tiki, Wambutti usw.) von yerschiedenen Reisenden 
(besonders von Wolf, Wissmann, Pogge, Casati, Emin Bey, Stuhlmann, 
Hinde, Baumann, Starr, Torday, Czekanowski, Poutrin) besucht und 
beschrieben worden. Die Kórpergrófien gehen bei einzelnen Indiyiduen des 
weiblichen Geschlechts bis auf 121 cm herunter; unter mannlichen Pygmaen 
wurde eine individuelle Schwankung von 130,2 bis 149,6 cm nachgewiesen 
(Czekanowski). Alle leben im afrikanischen Urwald und stehen in bestimm- 
ten sozialen Beziehungen zu den umwohnenden groBen Negerstammen. 
Sie bilden aber durchaus keine einheitliche Gruppe, sondern es bestehen z. B. 
zwischen Batwa und Babinga wesentliche Unterschiede in yerschiedenen 
Merkmalen (Proportionen, Integument; Poutrin). Die Negrito von Zambales 
(West-Luzon) zeigen eine Varia- 
tionsbreite im mannlichen Ge
schlecht von 128,2—160,0 cm, 
im weiblichen von 126,5—150,2 cm 
(Reed).

Ferner sollen auch in Italien 
und RuBland ais Reste einer ehe- 
maligen Zwergbeyólkerung sich 
uberall noch versprengt einzelne 
Pygmaen finden (Sergi, 1893). 
Diese kommen aber vorzugsweise 
in Provinzen vor, in welchen auch 
die DurchschnittsgróBe eine sehr 
niedrige ist, und fallen durchaus 
innerhalb die Grenzen der ge- 
setzmaBigen Variabilitat. Sofern 
aber das Pygmaentum aus der 
Kleinheit der Schadel geschlossen 
wird (Sergi), handelt es sich um 
eine haltlose Hypothese; denn es 
besteht keine so innige Korre- 
lation zwischen Wuchs und 
Schadelinhalt, daB ein solcher 
SchluB berechtigt ware1). Noch 
mehr in hypothetisches Gebiet 
gehórt die Annahme einer Ein- 
wanderung dieser kleinen Leute 

1) Unter 6 Sehadeln von Ituripygmaen sind nur 2 nannokephal (unter 1200 ccm), 
3 haben Kapazitaten von 1260—1280 ccm und einer eine solche von 1305 ccm. Auf der 
anderen Seite kommt Nannokephalie auch bei mittlerer Statur (in Europa in 4,7 Proz.) vor. 
Ahnliche Nachweise wurden auch fiir Altagypter erbracht.

von Afrika her und eine Stammverwandtschaft derselben mit den zen- 
tralafrikanischen Pygmaen.

Zu den oben genannten rezenten bezw. historischen Pygmaen kommen 
nun noch die angeblichen Pygmaen des prahistorischen Europa, wie sie aus 
neolithischen Fundplatzen (Schweizersbild, Egolzwyl, Chamblandes, Grotte 
aux Fees usw.) bekannt geworden sind, und dereń KórpergróBe zwischen 
131 und 150 cm betrug. Diese Mafie sind allerdings nur durch Berechnung 
gewonnen und kónnen im einzelnen um mehrere Zentimeter unsicher sein, 
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da die Methode nur fiir Durchschnittswerte grófierer Reihen sichere Resultate 
gibt. Ferner handelt es sich hier aber nur um einzelne Indiyiduen, vielfach 
weiblichen Geschlechts. Aus Begrabnisplatzen mit ausgedehnterem Materiał 
ergab sich stets eine hbhere DurchschnittsgróBe, so daB wir auch diese soge- 
nannten neolithischen Pygmaen nur ais indiyiduelle Formen einer allerdings 
sehr kleinwuchsigen Bevolkerungsgruppe auffassen kónnen (E. Schmidt, 
Martin, Schwalbe); denn selbst in einer Bevdlkerungsgruppe mit einer 
DurchschnittsgróBe von 165 cm (Badener nach Ammon) fallen 1,34 Proz. der 
Manner unter 150 cm.

Nach der Anschauung Kollmanns (1901 und 1903) sind die Pygmaen 
aber yollstandig von den hochgewachsenen Varietaten zu trennen und sollen 
einer friiheren Schópfungsgeschichte des Menschen angehóren. Danach 
ware also nicht Homo Neandertalensis, sondern ein Pygmae die alteste 
Hominidenform. Aus der urspriinglich gleichartigen Pygmaen-Urhorde 
sollen zunachst die verschiedenartigen Zwergrassen, die in friiheren Zeiten 
in allen Kontinenten eine ungeheure Verbreitung besaBen, und dann aus 
diesen durch Mutation ebensoviele groBgewachsene Rassen hervorgegangen 
sein1), die also neben den ersteren bestanden und noch bestehen, wahrend 
diese an yielen Orten zugrunde gegangen sind. Erst spater in der Phylogenie 
traten dann weitere morphologische Differenzierungen auf. Es ist aber 
schwer yerstandlich, warum die Pygmaen in der weiteren Entwicklung 
jeweils die gleichen Umwandlungen durchmachten, wie die entsprechenden 
groBen Rassen, so dafi schlieBlich mit Ausnahme der Statur eine yóllige 
Ubereinstimmung in den Merkmalen der groBen und kleinen Formen auftrat. 
Gerade der letztere Umstand yerbietet es, innerhalb der gleichen Bevol- 
kerungsgruppe die kleinen Indiyiduen von den groBen ais prinzipiell ver- 
schieden zu trennen, denn es kommt bei der Rassendiagnose nicht auf ein 
einzelnes Merkmal, sondern auf die Gesamtheit derselben an. Die Tatsache, 
daB den Kleinstammen eine Reihe sogenannter infantiler Merkmale zukom- 
men, allerdings in sehr ungleichen Graden, hat Sarasin (1916—1922) veran- 
laBt, auf sie den Begriff der Ne o t en i e1 2) (nach Kollmann) anzuwenden, d. h. 
ais Menschenformen zu deuten, die zum Teil jugendliche Merkmale beibe- 
halten haben. Auch Paulsen (1922, S. 41) deutet die Pygmaeneigenschaften 
ais Infantilismen und yersucht, die Spuren dieser Pygmaen bei anderen 
Rassen, d. h. in unseren rezenten Populationen nachzuweisen. Die Statur 
ist nun aber das absolut groBte MaB unseres Kórpers; je gróBer aber ein MaB, 
um so mehr nimmt auch die Schwankungsbreite der Variation (Variations- 
extensitat) zu und gleichzeitig die haufigere Vertretung der Einzelwerte 
(Variationsintensitat) ab. Es sind daher die heutigen Pygmaen ais lokale 
GróBenvariationen der rezenten Menschheit aufzufassen, die sich durch 
Isolierung zu Rassen fixiert haben (Schwalbe). Sie entsprechen ungefahr 
den Zwergrassen unserer Haustiere (E. Fischer).

1) In der Tat bietet die Saugetiergeschichte einige Beispiele (Cameliden, Eąuiden), 
wonach groBe Formen aus kleinen hervorgingen. Aber dies ist kein allgemein giiltiges 
phylogenetisches Gesetz, denn in anderen Gruppen findet auch das Gegenteil statt. So gibt 
es Zwergformen von FluBpferd, Hirsch und Bos primigenius, ganz abgesehen von den 
Zwergrassen unserer Haustiere.

2) Neotenie, von veoę = jung und tdv<i> = hinhalten, bedeutet das Festhalten 
an einer jugendlichen Form. Der Ausdruck wurde zuerst von J. Kollmann (1885, Das 
Uberwintern von europaischen Frosch- und Tritonlarven und die Umwandlung des ameri- 
kanischen Axolotl. Verhandl. Naturforsch. Ges. Basel, VII, S. 387, bes. S. 391) auf Tiere 
angewandt, die zwei Friihlinge ihre Jugendform behalten, d. li. keine Metamorphose 
eingehen.
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Die Zusammenfassung aller Pygmaen von Afrika und Siidasien zu einer 
urspriinglichen anthropologischen Einheit. die einer kindlichen Yorstufe 
der Menschheit entsprechen soli (W. Schmidt), ist angesichts der bestehenden 
morphologischen Unterschiede der einzelnen Gruppen nicht haltbar 
(CzEKANOWSKI, POUTRIN).

Von anderer Seite sind die Pygmaen nicht ais Urrassen. sondern ais 
Kummerformen gedeutet worden, die erst sekundar durch die Ungunst der 
Verhaltnisse aus groBen Rassen hervorgingen. So halt Virchow z. B. die 
Lappen und Buschmanner fur pathologische Stamme, dereń Natur ganz im 
biblischen Sinne entartet ist1). Die ganz typisch proportionierten Kórper 
dieser Rassen zeigen aber keinerlei Spuren solcher degenerativen Prozesse, 
und ebensowenig ist durch Fundę eine allmahliche Abnahme der KorpergroBe 
in diesen Gruppen erwiesen worden.

1) Vgl. Virchow,. 1875, Uber einige Merkmale niederer Menschenrassen am Sehadel. 
Abhdlg. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin, Physik. KI., 2. Abt. S. 1.

Einfliisse. Die individuelle KorpergroBe ist allerdings nicht nur durch 
die Vererbungstendenzen bedingt, sondern. von krankhaften Prozessen ganz 
abgesehen, in gewissem Grade auch von auBeren und inneren Verhaltnissen 
abhangig. Auch kónnen Selektionsprozesse die DurchschnittsgróBe einer 
Bevólkerungsgruppe heben oder herabsetzen. Aber diese Faktoren wirken 
auf alle Rassen in gleichem Sinne und kónnen, soweit wir heute sehen, 
die vererbte KorpergroBe nur innerhalb ganz bestimmter Grenzen modifi- 
zieren. In Deutsch-Neuguinea ist die KorpergroBe der Kustenstamme stets 
etwas hóher, ais die der dahinter im Inland wohnenden (Schlaginhaufen, 
1911). In Bayern ist die Zahl der GroBen in den gebirgigen Randbezirken 
groBer ais in der Ebene (Rankę).

So hat man von dem EinfluB der Hóhenlage des Wohnortes auf die 
KorpergroBe gesprochen. In den Gebirgen (Savoyen, Schweiz) soli das 
Langenwachstum des Kórpers vermindert, in Tieflandern (Rheinebene) 
dagegen begiinstigt und gesteigert werden. Aber hier treten vielmehr Rassen- 
differenzen zutage. Die regionalen Unterschiede hinsichtlich der Korper- 
gróBe beruhen lediglich auf der Verschiedenheit der Abstammung der ein
zelnen Gruppen, wie dies z. B. fur ElsaB-Lothringen (Brandt, 1898) nachge- 
wiesen wurde. Dies erklart auch das umgekehrte Verhalten, wie es in den 
schottischen Hochlanden zutage tritt, wo die KorpergroBe der Gebirgs- 
bewohner betrachtlicher ist ais diejenige in den Niederungen. Auch fur 
Tirol konnte Toldt (1891) und fiir das Wallis Pittard (1906) einen solchen 
EinfluB des Gebirges nicht nachweisen. Die Rekruten-Erhebungen 
haben vielfach ergeben, daB die jungen Manner in den Stadten erheblich 
groBer sind, ais aus den zugehórigen Landbezirken, so in der Schweiz 
(Schwerz, 1915), in Norwegen (Bryn, 1920, 1921), in Island (Hannes- 
son, 1925) usw. Von Vbgeln ist nachgewiesen, daB die Vertreter 
weitverbreiteter Formengruppen polwarts an GroBe zunehmen (Berg- 
mann und Leukart, zit. nach Stresemann) (EinfluB der Tempe
ratur?).

Beachtenswert ist aber der EinfluB der allgemeinen hygienischen 
und der Existenzbedingungen sowohl auf das Individuum wie auf die 
ganze Rasse (vgl. auch Wachstum S. 266ff.). Eine Verbesserung der Lebens- 
verhaltnisse, giinstige Ernahrungsbedingungen im Zusammenhang mit der 
Hebung der sozialen Lagę bedingen eine Zunahme der KorpergroBe. So 
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wenigstens wird die Steigerung der DurchschnittsgróBe, die in Schweden, 
Norwegen, Holland. Danemark und Baden fiir die letzten Jahrzehnte nach- 
gewiesen wurde, gedeutet. In Norwegen ist die mannliche KórpergróBe im 
Mittel von 168,6 cm im Jahre 1850 auf 170,7 cm im Jahre 1905 (Arbo) bezw. 
von 168,8 cni im Jahre 1878 auf 171,2 cm im Jahre 1907 (Daae), in 
Schweden von 169.0 cm in 1887 auf 171,4 cm in 1907, in Holland1) von 
164,1 cm in 1863 auf 167,1 cm in den Jahren 1902—04 (Bruinsma), in 
Danemark von 165,4 cm in den Jahren 1852—56 auf 169,1 cm in den Jahren 
1904—05 (Steensby) gestiegen, und auch in Japan ist vom Jahre 1892—1902 
eine stetige Zunahme der Kórperlange nachgewiesen worden (Kamura). 
Im Regierungsbezirk Frankfurt wurde von 1892—1912 eine Zunahme von 
1,2 cm festgestellt (Meinshausen, 1921).

Am auffallendsten ist die mittlere GróBe der Rekruten in dem in den 
Seealpen versteckt liegenden iigurischen Kanton St.-Marie Vesubie seit 
160 Jahren gewachsen.

Jahr
1 unter 160 cm 

in Proz.
160 cm u. dariiber 

in Proz. mittlere GróBe

1792—1799 71,8 27,8 155,5
1800—1810 57.4 42,4 157,0
1811—1820 53,9 45.9 159,0
1821—1830 52,0 48,0 _
1831—1840 44,8 55.1 159,7
1841—1850 34,9 65,0 162,0
1851—1860 27,1 72,8 163,0
1861—1872 16.9 83,1 165,0

Dieses Resultat beruht, wie aus den Einzelzahlen obiger Tabelle ersicht- 
lich, auf einer Abnahme der Kleinen und einer stetigen Zunahme der GroBen 
(Hovelacque, 1896).

Umgekehrt wirken schlechte hygienische Zustande, ungeeignete Wohn- 
und Lebensweise, Verunreinigung der Atmosphare, anstrengende kórperliche 
Arbeit in Fabriken, besonders der Textilbranche, abgesehen davon, daB sie 
schon im Kinde die Entstehung der Rachitis begiinstigen, hemmend auf die 
Ausbildung der ererbten KórpergróBe. Berufsstatistiken ergeben regelmaBig, 
daB die DurchschnittskórpergróBe bei Freiluftarbeitern etwas betrachtlicher 
ist ais bei Fabrikarbeitern der gleichen Bevólkerung. Besonders in den 
Fabrikbezirken GroBbritanniens, die von dem Lande die kórperlich Tiich- 
tigsten anziehen. ist eine deutliche Verschlechterung des kórperlichen Habitus 
nachgewiesen worden. Auch in Paris findet sich in den Arrondissements, 
die von armeren Bevólkerungsschichten bewohnt werden, stets eine geringere 
KórpergróBe, ais die in den Arrondissements der besser situierten Klassen 

Anzahl
je 2000 
„ 750

1850
158.5 cm
156.5 „

1900
169,4 cm
162,9 „

Zunahme
10,9
6,4 „

1) Boi.k (1910) gibt speziell fiir Amsterdam die folgende interessante Statistik: 
Rekruten

„ Amsterdamer Nichtjuden
„ » Juden

In beiden Gruppen hat sich der Mittelwert nach oben verschoben, auch das Minimum ist
bedeutend hinanfgeriickt, wahrend das Maximum gleichgeblieben ist. Theiler (1926) 
stellt fest, daB Schweizer Rekruten bei Beginn der Dienstzeit eine mittlere KórpergróBe von 
169,3 hatten. (Am Ende der Dienstzeit war die mittlere KórpergróBe auf 170,0 cm gestiegen 
[Untersuchungen aus dem Jahre 1916].)
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besteht (Manouvrier, 1888, Variot, I904)1). Einige Zahlen mógen diese

1) Vgl. hierzu aucli S. 302ff.

Unterschiede noch erlautern:

KorpergroBe Italien
(Livi)

Nord- 
frankreich 
(Carlier)

Frankreich 
im allgem. 
(Longuet)

England
(Roberts)

Spanien 
(Oloriz)

Studierende 
Arbeiter

166,9
164,4 

(Taglóhner)

169,7
165,0 

(Eisenarb.)

168,7
164,4 

(Taglóhner)

172,4
169,8

(Minenarb.)

163,9
159,8 

(Fabrikarb.)

K órpergróBe
(Martin)

Deutschland
(Weitz) (Krummel)

Island
(ITannesson)

Studierende 
Arbeiter

172,7
165,0 (Bach)

173,5 173,9 174,7
173,2 
(Land- 

bevólkerung)

Das gleiche gilt fiir das weibliche Geschlecht. Die Frauen aus Arbeiter- 
kreisen in Paris haben zwischen dem 21. und 40. Lebensjahr eine mittlere 
KorpergroBe von 155,7 cm. diejenigen der Bourgeoisie und Aristokratie 
dagegen eine solche von 159,1 cm (Marie und Mac-Auliffe). Fiir deutsche 
Studentinnen hat A. Rott eine mittlere KorpergroBe von 161,2, fiir Fabrik- 
arbeiterinnen von 156,7 cm errechnet. Auf den Zusammenhang von Beruf 
und KorpergroBe hat besonders Livi hingewiesen.

Aber alle diese giinstigen und ungiinstigen Einfliisse kónnen die ererbte 
KorpergroBe doch nur in einem relativ geringen Grade modifizieren, d. h. sie 
yerniógen den EinfluB der Rasse nie ganz zu verwischen. Fiir RuBland ist 
dies von Anutschin (1889) einwandfrei bewiesen worden. Wie konstant 
sich die RassengróBe verhalt, kann am besten in einzelnen Familien oder bei 
Rassenkreuzungen gezeigt werden. Sind die beiden elterlichen Komponenten 
von yerschiedener GroBe, so zeigt sich in den Kindern immer die Pravalenz 
des einen oder andern Elter, wie dies fiir alle Merkmale gilt. Wiirden bei der 
Mischung groBer und kleiner Indiyiduen Mittelformen entstehen, so iniiBte 
langst die ganze Menschheit von mittlerer KorpergroBe sein. Es ist daher 
falsch, die mittelgroBen Rassen ais Kreuzungsprodukte GroBer mit Kleinen 
aufzufassen (Topinard), sondern der Ausgangspunkt der HominidengroBe 
ist eine untermittelgroBe Statur (Homo Neandertalensis), aus der sich im 
Laufe der Zeit die Extreme erst herausgebildet haben, wobei selektive 
Prozesse die wichtigste Rolle gespielt haben diirften. Bei der Kreuzung 
groBwiichsiger nordamerikanischer Indianer mit mittelgroBen WeiBen 
(franzósische Ansiedler) ergab sich sogar, daB die KorpergroBe der Halbblut- 
Indianer bei den groBen Stammen diejenige beider Elternrassen iibertraf 
und bei den kleinen Stammen derjenigen der gróBeren Elternrasse gleichkam. 
Da die Indianer reiner Rasse und die Mischlinge dieselbe Lebensweise fiihren. 
kann der Unterschied nur in der Rasse begriindet sein, was durch das Studium 
des Wachstums der Vergleichsgruppe bestatigt wurde (Boas, 1895). In 
ahnlicher Weise iibertrifft auch die KorpergroBe der Rehobother Bastards 
in Deutsch-Sudwest-Afrika diejenige der beiden Elternrassen um einen 
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geringen Betrag (Fischer, 1913). Es liegen also auch beim Menschen hier 
Falle des sogenannten Luxurierens vor. Rodenwaldt (1927) findet hin- 
gegen bei den Mestizen auf Kisar diese Angaben nicht bestatigt.

Unter den selektiven Faktor en spielt ohne Zweifel auch der Krieg 
eine Rolle, der eine Reihe gut gewachsener kraftiger Individuen im besten 
Mannesalter hinwegrafft oder ihren Familien langere Zeit entzielit. dagegen 
die Zeugungsmóglichkeit der nicht Dienstpflichtigen, d. h. der Kleinen und 
der Schwachlicheren, nicht beschrankt. So machte sich in Frankreich 
20 Jahre nach den napoleonischen Kriegen dieser EinfluB deutlich durch 
eine Erniedrigung des Wuchses der MUitarpflichtigen geltend. die erst 
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts wieder verschwand. Zugleich 
spricht diese Tatsache aber auch beredt fiir die enorme Erblichkeit der 
KorpergroBe

Ferner ist in manchen Stadten die DurchschnittsgróBe der mannlichen 
Bevólkerung etwas betrachtlicher ais in den Landbezirken1), (Quetelet, 
v. Hólder, Ammon, Meissner, Hannesson), was ebenfalls durch eine Art 
von Auslese erklart wird, indem die gróBeren und zugleich langkópfigen 
Elemente in hóherem Prozentsatz in die Stadte einwandern sollen, ais die 
kleinere kurzkópfige Landbevólkerung. DaB die Industrialisierung vor- 
wiegend kórperlich tiichtige Elemente aus dem flachen Lande nach der Stadt 
zieht, ist oben schon erwahnt worden. Ohne Zweifel sind also langdauernde 
Selektionsprozesse am meisten geeignet, die Kórperbeschaffenheit einer 
Rasse zu andern, weil mit der Auslese der Individuen auch eine Germinal- 
auslese verbunden ist, die sich im Laufe der Generationen mit absoluter 
Sicherheit geltend machen muB.

1) Fiir Danemark hat Mackeprang (1910) nachgewiesen, daB umgekehrt die in Kopen- 
hagen geborenen und hier wohnenden Wehrpflichtigen 169,7 cm, die auBerhalb der Stadt 
geborenen und spater eingewanderten dagegen 170,1 cm messen.

Die KorpergroBe der Anthropomorphen ist derjenigen der Homi- 
niden zahlenmaBig nicht vergleichbar, da die ersteren niemals aufrecht, 
sondern nur halbrecht gehen. Dieser lialbrechte Gang ist mit einer Schief- 
stellung der Wirbelsaule verbunden. die durch eine starkę Verlangerung der 
vorderen und eine teilweise Verkiirzung der hinteren Extremitat ermóglicht 
wird. Beide Extremitatenpaare werden beim Gehen auf ebener Erde zur 
Lokomotion beniitzt. Dabei befindet sich bei allen diesen kletternden und 
gehenden Formen die hintere Extremitat in einer habituellen Beugestellung, 
die nur kiinstlich aufgehoben werden kann. (Vgl. auch unter Osteologie). 
Man miiBte also, um die KorpergroBe dieser Formen mit derjenigen der 
Menschen vergleichen zu kónnen, die Wirbelsaule und die untere Extremir.at 
derselben kiinstlich strecken, wodurch aber nur der Wirklichkeit nicht 
entsprechende Zahlen gewonnen wiirden. Sieht man aber von einer solchen 
Yerzerrung ab und miBt die KorpergroBe des lebenden Tieres in seiner 
natiirlichen halbrechten Haltung, so bekommt man fiir Schinipanse ein Mittel 
von 124 cm und fiir Gorilla eine Schwankungsbreite von 130 bis 170 cm 
(Rollet).

III. Wachstum.
Die Gesetze des menschlichen Wachstums sind bis jetzt fast 

ausschlieBlich an den Veranderungen, die KorpergroBe und Kórpergewicht 
wahrend der Entwicklung der Individuen erfahren, studiert worden. 
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Friedenthal (1912 u. 1913) ist der Meinung, daB die Vermehrung des 
Kórpergewichtes im Laufe der Entwicklung das beste Abbild der Wachs- 
tumsfunktion sei, wahrend Pfaundler (1921) die KórpergróBenver- 
mehrung ais den einzigen Ausdruck des Wachstumstriebes bezeichnet. 
Beide Auffassungen sind einseitig, besonders das Kórpergewicht stellt ein 
sehr labiles MaB dar, das nicht nur von der ererbten Anlage und von zeit- 
lichen Dispositionen, sondern im hohen MaBe auch von inneren und auBeren 
Momenten abhangt und daher auch innerhalb kurzer Zeit relativ groBen 
Schwankungen unterworfen ist.

Wachstum bedeutet aber nicht nur Langen- und Mas sen zunahme, 
sondern es handelt sieli dabei immer auch um einen Umbau des ganzen 
Kórpers, der sich in Anderungen der Proportionen, in fortschreitender 
Ossifikation, in Ausgestaltungen zum Zwecke der Geschlechtsfunktion, in 
Weiterentwicklungen (GebiB, Haarkleid), in Riickbildungen (Thynius) 
usw., ausspricht. Dieser Umbau ist durch hormonale Einfliisse hervor- 
gerufen, die idiotypisch bedingt sein kónnen, aber wohl meist ais parakine- 
tisch aufgefaBt werden miissen.

Schon Pfitzner (1899) und Mollison (1911) haben sich gegen das MaB 
der KórpergróBe ais relatives VergleichsmaB ausgesprochen. Schultz (1926) 
sieht in der Sitzhóhe (vgl. untenstehende Tabelle) oder besser noch in der 
Lange der vorderen Rumpfwand das brauchbarste MaB ais Kriterium 
wahrend des Wachstums; besonders das letztere charakterisiert am ehesten 
die Lange des Rumpfes und gibt den sichersten Einblick in die haupt- 
sachlichen Kórperproportionen.

Mittelwerte der Kórpergrófien von Keten in Prozenten der Sitzhóhe 
(nach A. H. Schultz, 1926).

Alter WeiBe Neger Alter Weifie Neger

9 Wochen 115,8 26 Wochen 146,7 148,2
10 126,4 — 27 147,3 148,3
11 128,6 130,0 28 148,3 151,6
12 132,4 132,6 29 „ 149,2 151,1
13 138,0 135,4 30 148,0 149,0
14 139,7 140,7 31 148,7 150,2
15 142,4 141,8 32 148,0 147,3
16 142,6 144,0 33 149,2 148,9
17 144,0 143,8 34 147,7 148,8
18 144,4 143,0 35 148,8 150,4
19 146,0 147,0 36 .. 146,9 146,7
20 146,4 146,9 37 147,5 151,4
21 146,4 145,6 38 148,8 148,9
22 ,. 146,5 148,5 39 „ 146,2 149,8
23 „ 147,2 149,0 40 „ 148,0 148,8
24 148,0 149,0 Erwachsene 200,2 201,7
25 148,4 148,2

Wahrend des intrauterinen Lebens ist die GroBen- und besonders 
die Gewichtsentwicklung des Kórpers in hohem Mafie von den Ernahrungs- 
bedingungen und dem Gesundheitszustand der Mutter abhangig, so daB 
hier bei gleichen Entwicklungsstadien groBe individuelle Schwankungen 
zu beobachten sind.
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Lange der Frucht1).

1) Die eigentliche KórpergróBe (Scheitel—Fersenlange) kann erst nach Ablauf der 
yerschiedenen embryonalen Krummungen, d. h. vom 4. Monat an gemessen und selbst 
dann das Bein im Hiift- und Kniegelenk nicht yollstandig gestreckt werden. Die Mafie 
aus Keibels Normentafeln (Mensch, łleft 8, 1908) sind in die obige Tabelle nicht aufge- 
nonimen, da die Messungen an yerschieden konseryierten Embryonen und in yerschiedenen 
Stadien der Konseryierung ausgefiihrt sind. Vgl. hierzu Akiba, 1924. Reicher, 1925 
und Kajaya, 1927.

(Deutsche, ohne Riicksicht auf das Geschlecht.)

nach naeh nach
Schróder Stratz Michaelis

Endo des 1. Schwangerschaftsmonats 7—8 mm 10 mm —
2. 8-25 „ 40 „ —

’’ 3. 70—90 „ 90 „ —
4. 100—170 „ 160 „ 149 mm
5. 180—270 „ 250 „ 223 „
6. 280—340 „ 350 „ 295 „” V
7. 350—380 „ 420 „ 331 „
8. 425 450 „ 397 „

J, Jł 9. 467 480 „ 443 .,
»’ 55 10. 490—500 .. 500 „

Trotzdem scheint eine gesetzmaBige grbBere Wachstumszunahme 
auf die ersten Fetalmonate zu fallen, wie aus folgender Tabelle her- 
vorgeht:

Monatsmittelwerte der relatiyen wóchentlichen Zunahmen einiger Kórperdimensionen bei 
weiBen Feten. Die relative wóchentliche Zunahme wurde erhalten, indem die Mittelwerte 
eines gegebenen Mafies in zwei aufeinanderfolgenden Wochen (absolute wóchentliche 
Zunahme) in Prozenten des kleineren Mittelwertes ausgedruckt wurde (nach 

A. H. Schultz, 1926)

Mafie 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mon.

KórpergróBe 32,6 19,8 10,5 6,5 5,1 3,0 2,7 4,0
Sitzhóhe 26,7 17,6 9,7 6,4 4.9 3,1 3,0 3,8
Yordere Rumpflange 29,2 18,0 9,5 8,2 5,7 5,0 1,6 5,3
Brustumfang 23,2 19,3 10,7 6,0 2,6 4,2 2,3 4,7
Schulterbreife 24,3 19,3 11.1 6,2 4,8 3.4 2,5 6,2
Hiiftbreite 31,0 23,6 11,5 7,5 4,3 4,0 3,1 5,6
Lange der oberen Extremitat 39,3 23,3 11,1 5,8 4,5 2,5 3.1 4,4
Oberarmlange 44.5 23,2 10,3 5,2 4,0 2,1 2,9 4,4
Unterarmlange 46,4 24,0 10,9 5,3 4,0 2,6 2,5 4,9
Handlange 26,0 22,3 12,6 7.3 5,9 3.1 4,2 4,0
Lange der unteren Extremitat 45,5 24,2 12,3 6,9 4.1 2,9 3,1 4,0
Oberschenkellange 45,7 23,0 11,5 6,8 3,7 3,5 2,7 4,1
Unterschenkellange 48,7 26,5 12,6 6,7 4,4 2,4 3,3 3.6
Fufilange 29.5 21,9 13,4 8,2 5,9 3,0 3.7 4,0
Kopflange 22,0 17.0 9,9 5,9 4,2 2,4 2,7 3,1
Kopfbreite 22,2 17,4 8.7 5,1 3,5 3,6 2,3 2,3
Kopfhóhe 24,0 15,3 9.4 4,5 4,6 1,7 2,8 3,1
Horizontalumfang 24.9 16,6 9,4 5,8 3,6 2,8 2,8 2,6
Ganze Gesichtshóhe 25,0 16.9 11.0 5,7 3,3 4,6 L7 3.3
Jochbogenbreite 23,5 19,5 9,5 4,9 3.2 3,3 2,6 3,0

Uber die Breitenzunahmen wahrend des intrauterinen Lebens sind bisher 
nur wenige Untersuchungen gemacht worden. Schultz (1926) kam zu 
folgenden Resultaten in bezug auf die
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Hiiftbreite in Prozenten der Schulterbreite bei Weifien- 
und Neger-Feten und bei Erwachsenen.

Alter WeiBe Neger Alter WeiBe Neger

9. Woche 58,2 26. Woche 80,5 81,5
10. .. 62,4 — 27. 78,5 75,4
11. .. 63,4 64,8 28. 81,7 80,8
12. ., 68.0 64,6 29. 78,3 75,3
13. .. 69,8 66,4 30. .. 79,2 75,8
14. .. 74,3 69,2 31. .. 80,5 82,7
15. „ 74,9 76,5 32. .. 83,9 79.1
16. 78,2 76,0 33. .. 84,8 79,3
17. .. 79,2 77,5 34. .. 86,6 82,8
18. 80,5 80,3 35. 87,1 78,9
19. ., 80,2 78,9 36. .. 85,8 79,3
20. ., 79,4 77,1 37. .. 83,3 84.4
21. ,. 82,1 81,6 38. „ 88,2 77,7

82,4 78,3 39. ., 82,0 82.9
23. ., 81,8 83,3 40. ., 84,0 80,5
24. „ 83,3 82,4 Er- 90,9 86.7
25. „ 84,0 82.0 wachsene

Schultz (1922) findet durch seine Untersuchungen an weiBen Anieri- 
kanern und Negern bestatigt, daB Asymmetrien. Individualziige und Rassen- 
unterschiede erblich bedingt sind, denn sie treten sehr friih in der Ent- 
wicklung auf, mit Ausnahme der hauptsachlichen sekundaren Geschlechts- 
unterschiede, die sich erst spat unter dem EinfluB der Geschlechtsdriisen 
entwickeln. Er gibt ais Hauptresultate seiner Untersuchungen des fetalen 
Wachstums folgende vier Punkte an: „1. Rassenunterschiede bestehen 
deutlich ausgepragt schon sobald sich uberhaupt eine menschliche Form im 
Embryo erkennen laBt. Die Unterschiede sind zum gróBten Teil dieselben, 
die die erwachsenen WeiBen und Neger auseinanderhalten. 2. Unzweifelhafte, 
sekundare Geschlechtsunterschiede lassen sich zum mindesten ani 
auBeren Kórper vor der Geburt nicht feststellen, mit der einzigen Ausnahme 
der KorpergroBe, die wahrend der letzten ein oder zwei Schwangerschafts- 
monate beim weiblichen Geschlecht etwas hinter derjenigen des mannlichen 
zurucksteht. 3. Individualunterschiede sind bei Feten in sehr markanter 
Weise vorhanden, d. h. die Variabilitat vor der Geburt ist zum mindesten so 
groB, wie beim Erwachsenen. In Wirklichkeit sind die Variationskoeffizienten 
und relativen Schwankungsbreiten sogar groBer bei Feten, wie nach vollen- 
detem Wachstum, doch muB man vorsichtshalber annehmen, daB Messungen 
an den kleinen Feten eine relativ gróBere Fehlerąuelle bedingen, ais solche an 
Erwachsenen. 4. Unterschiede zwischen den beiden Halften des 
Kórpers entstehen nicht erst, wie gewohnlich angenommen wird, wahrend 
des extrauterinen Lebens, sondern sind schon bei jungen Feten deutlich 
nachweisbar. Dies lieB sich besonders gut erkennen an der GroBe der Ohren, 
der Lagę der Brustwarzen und an der Lange derFufie. Die folgenden Figuren 
illustriereii seine bisherigen Befunde1):

1) Diese Figuren sind absichtlich an dieser Stelle im Zusammenhange mit dem 
Wachstum aufgefiihrt, trotzdem viele von ihnen auch an anderer Stelle (Proportionen, 
Umfange, Breitenyerhaltuisse) ihren Platz hatten. Bei der Besprechung der einzelnen 
Teilveranderungen ist aber auch ieweils auf die fetalen Formen und ihre Wachstums- 
yerhaltnisse yerwiesen.
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Wochen g

Fig. 98. Intermembral-Index (ganze obere Extremitat in Prozenten der ganzen unteren 
Extremitat). WeiBe , Neger . (Nach A. H. Schultz.)

V
-y

bxtremitai an Lange.
Entwickluna verrinaert sich diese Differenz _
relativ zur unteren etwas lanaer ais beim

n.

\

z. ■

— 44\ /J,4

Fig. 99. Relative Langen der Extremitaten. Obere Kurve: Ganze obere Extremitat 
in Prozenten der Rumpfhóhe. Untere Kurve: Ganze untere Extremitat in Prozenten 

der Rumpfhóhe. (Nach A. H. Schultz.)
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Fig. 100. Unterarm in Prozenten des Oberarmes. 
(Nach A. H. Schultz.)

Fig. 101. Unterschenkel in Prozenten des Oberschenkels. 
(Nach A. H. Schultz.)
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Fig. 102. Hiinde von weiBen Feten aus der 9., 12., 18. und 40. Woche auf dieselbe 
Lange reduziert. Man beachte die Hóhe des Ansatzes und die relative Lange des 

Daumens und die relative Handbreite. (Nach A. H. Schultz.)

Fig. 103. Oben: Hand von weifiem (links) und Neger- (rechts) Fetus aus der 30. Woche 
die Rassenunterscljiede in der Handbreite und in den Fingerlangen zeigend. Tabelle: 
Prozentuale Haufigkeit der verschiedenen Langenverhaltnisse zwischen den Fingern II 
und IV bei WeiBen (linkę Reih^n) und Negern (rechte Reihen) in den verschiedenen 

Fe(atalmonaten. (Nach A. II. Schultz.)

Finger 3. Monat 4. Monat 5. Monat 6. Monat
II. und IV. W. N. 'W. N. W. N. W. N.
IV. > IT. 33,3 57,1 14,7 50,0 14,3 47,1 10,4 45,0
IV. = 11. 64,7 42,9 69,0 50,0 64,3 52,9 74,6 55,0
IV. < II. 2,0 — 16,3 — 21,4 — 15,0 —

Finger 7. Monat 8. Monat 9. Monat 10. Monat
II. und IV. W. N. W. N. W. N. W. N.
IV. > II. 21,2 52,9 20,0 55,6 33,3 63,2 31,8 54,6
IV. = II. 66,7 47,1 66,7 44,4 53,4 36,8 54,6 45,4
IV. < II. 12,1 — 13,3 — 13,3 — 13,6 —

Martin, Lehrbuch der Anthrop<»Iogi«*. 2 Aufl. I. Bd. 18
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Fig. 104. FiiBe von weiBen Feten aus der
Lange reduziert. Man beachte die relative

Zehen. (Nach A.

9., 12., 18. und 40. Woche auf dieselbe 
FuBbreite und die relativen Langen der 
H. Schultz.)

Fig. 105. Oben links: FuB von weiBem’ (links) und Neger- (rechts) Fetus aus der 
30. Woche, die Rassenunterschiede in der FuBbreite und in den Zehenlangen zeigend. 
Oben rechts: Ferse eines weiBen (oben) und eines Neger- (unten) Fetus. Tabelle: Pro- 
zentuale Haufigkeit der jeweiligen langsten Zehe bei WeiBen (linkę Reihen) und Neger 

(rechte Reihen) in den verschiedenen Fetalmonaten. (Nach A. H. Schultz.)

3. Monat 4. Monat 5, Monat 6. Monat
Langste Zehe W. N. W. N. W. N. W. N.

I. — — 17,1 5,5 15,5 5,9 22,7 10,0
I. und II. 3,9 — 43,4 55 44,0 20,6 39,4 35.0

II. 90,2 100,0 39,5 89,0 40,5 73,5 37,9 55,0
II. und III. 5,9 — — — — — — —

7. I lonat 8. Monat 9. Monat 10. Monat
Langste Zehe W. N. W. N. W. N. W. N.

I. 39,4 11,7 53,3 22,2 53,4 25,0 77.3 50,0
I. und II. 36,4 47.1 26 7 44,5 33,3 40,0 13,6 18,2

II. 24,2 41,2 20,0 33,3 13,3 35,0 9,1 31,8
IT und III. — — — — — — — —



C. AUgemeine Korperform. 275

Fig. 106. Daumenlange in Prozenten der Handlange. 
(Nach A. H. Schultz.)

Fig. 107. Oben: Hande eines 8 Wochen alten Fetus und eines Erwachsenen von vorne 
gesehen, die Drehung des Daumens zeigend. Die geraden Linien deuten die Richtung 
der queren Nagelachse an. Unten: FiiBe eines 8 Wochen alten Fetus und eines Er
wachsenen von vome gesehen, die Drehung der groBen Zehe zeigend. Die geraden 

Linien deuten die Richtung der ąueren Nagelachsen an.
(Nach A. H. Schultz.)

18*
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INDEX

Fig. 108. Obere Kurve: Schuiterbreite in Prozenten der Rumpfhóhe. Untere Kurve:
Hiiftbreite in Prozenten der Rumpfhóhe. (Nach A. H.'Schultz.)

Fig. 109. Kleinste und gróBte relative Lange der GliedmaBen zweier mannlicher, 
normaler Negerfeten aus der 19. Woche mit genau gleichgroBer Sitzhóhe.

(Nach A H. Schultz.)
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Fig. 110. Vorderansicht typischer Kópfe eines WeiBen (links) und eines Neger- 
(rechts) Fetus aus der 24. Woche. GróBere iGesichtshdhe, breitere Nase und dickere 
Lippen beim Neger. Nasenlócher transversal gerichtet beim Neger und sagittal beim 

WeiBen. (Nach A. H. Schultz.)

Fig. 111. Seitenansicht typischer Kópfe eines weiBen (links) und eines Neger- (rechts) 
Fetus aus der 24. Woche. Gehirnpartie kleiner, Gesichtspartie groBer, Nase kiirzer 

und flacher beim Neger. (Nach A. H. Schultz.)
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Fig. 112. Obere Kurve: Ganze Gesichtshóhe in Prozenten der Ohrhóhe des Kopfes. 
Untere Kurve: Obergesichtshóhe in Prozenten des durchschnittlichen Kopfumfanges.

(Nach A H. Schultz.)

Wochen

Fig. 113 Durchschnittlicher Kopfumfang in Prozenten der Sitzhóhe. 
(Nach A. H. Schultz.)
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iNoex

Fig. 114. Durchschnittliche Maxima und Minima des Langenbreiten Indcx des Kopfes. 
(Nach A. H. Schultz.)

Fig. 115. Breite zwischen den inneren Augenwinkeln in Prozenten der Jochbogenbreite.
(Nach A. H. Schultz.)
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Fig. 116. Obere Kurve: Nasenhóhe in Prozenten der Obergesichtshóhe. Untere Kurve: 
Nasenbreite in Prozenten der Jochbogenbreite. (Nach A. H. Schultz.)

Fig. 117. Nasenbreite in Prozenten der Nasenhóhe. 
(Nach A. H. Schultz.)
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KorpergroBe der Neugeborenen.

Annamiten
Japaner
Russen (aus Charków)
Englander
Franzosen (aus Paris)
Belgier
GroBrussen
Juden
Deutsche

mannlich weiblich
474 mm 464 mm
493 „ 478 „
495 „ 483 „
496 „ 491 „
499 ,. 492 „
500 „ 494 „
505 „ 495
508 „ 500 „
512 „ 503 „

Autor
Mondiere 
Nagahama 
Orschansky 
Roberts
Mieś
Quetelet 
Tschepourkowsky 
Weissenberg 
Daffner

Gang der ganzen KórperentwicklungdenInwieweit auBere Faktoren „ „
und der Herausbildung der ererbten KorpergroBe verandern kónnen, zeigt 
am besten ein Studium der KorpergroBe des Neugeborenen. sowie des Wachs- 
tums und der allgemeinen GróBenzunahme im Kindes- und Jugendalter.

Mittlere KorpergroBe und mittleres Korpergewicht vom 1.—71. Monat 
nach R. M. Woodbury zit. nach Bach (1926).

Alter
* o
so 
s

Knaben Miidchen

Kórper- 
gróBe 

cm

Korper- 
gewicht

kg

Korper
groBe

cm

Kporer- 
gewicht 

kg

1 55,5 4,5 54,4 4,3
2 58,5 5,4 57,3 5,0
3 61,2 5,1 59,8 5.6
4 63,4 6,7 62,1 6,2
5 65,4 7,2 64,0 6,7
6 67,1 7,7 65,7 7,2
7 68,6 8.1 67,1 7,6
8 69,9 8,5 68,5 7,9
9 71,1 8,8 69,7 8,2

10 72,2 9,1 70,8 8,5
11 73,3 9,3 71,9 8,8
12 74,3 9,6 72,9 9,0
13 75,4 9,8 73,9 9,2
14 76,4 10,0 74,9 9,4
15 77,3 10,2 75,9 9,6
16 78,3 10,4 76,9 9,8
17 79.2 10,7 77,9 10,0
18 80.2 10,9 78,9 10,2
19 81,1 11,1 79,8 10,5
20 82,0 11,3 80,7 10,7
21 82,8 11,5 81.5 10,8
22 83,6 11,6 82,3 11,0
23 84,3 11,8 83,0 11,2
24 85,0 12.0 83,7 11,3
25 85,8 12,1 84,4 11,5
26 86,4 12,3 85,1 11,7
27 87,1 12,5 85,9 11,8
28 87,8 12,6 86,6 12,0
29 88,5 12,8 87,4 12,2
30 89,2 13,0 88,1 12,4
31 89,9 13,2 88,8 12,6
32 90,6 13,3 89,5 12,7
33 91,2 13,5 90,1 12,9
34 91,8 13,6 90,7 13,0
35 92,3 13,8 91,2 13,2
36 92,9 13,9 91,8 13,3 *) 1 Monat alt = 0,5—1,5 Monate.

Alter 
Monate

Knaben Madchen

Korper- 
gróBe 

cm

Kórper- 
gewicht 

kg

Kórper- 
groBe 

cm

Kórper- 
gcwicht 

kg

37 93,4 15,0 92,4 13,5
38 94,0 14,2 93,0 13,6
39 94,5 14,3 93,6 13,7
40 95,1 14,4 94.2 13,9
41 95,7 14,6 94,8 14,0
42 96,3 14.8 95,5 14.2
43 97,0 14,9 96,0 14,3
44 97.5 15,1 96,6 14,5
45 98,1 15,2 97,1 14,6
46 98,6 15,3 97,6 14,7
47 99,1 15,4 98,1 14,8
48 99,5 15,5 98,6 14,9
49 99,9 15,6 99.0 15.1
50 100,3 15,8 99.5 15,2
51 100,8 15.9 100,0 15,3
52 101,2 16,0 100,5 15,0
53 101,8 16,1 101,1 15,6
54 102,3 16,2 101,7 15,7
55 102,9 16,4 102.2 15.9
56 103,5 16,5 102,8 16,0
57 104,0 16,7 103,3 16,2
58 104,5 16,8 103,8 16,3
59 104,9 17,0 104,3 16,4
60 105,4 17,1 104,8 16,6
61 105,8 17,3 105,2 16,7
62 106,3 17,4 105,7 16,8
63 106,7 17,5 106,1 17,0
64 107,2 17,6 106,5 17,1
65 107,7 17,8 107,0 17,2
66 108,2 17,9 107,4 17,4
67 108,7 18,1 107,9 17,5
68 109,5 18,2 108,5 17,5
69 109,8 18,4 109,0 17,8
70 110,4 18,6 109.6 18,0
71 111,1 18,7 110,2 18,2
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Sexualdifferenzen bei Neugeborenen (nach Lipiec).

Absolute Mafie Polnische
Warschau

Neugeborene 
Polnische 
Krakau

Jiidische
Warschau

D ± E (D) D ± E (D) D ± E (D)
Kórpergewicht 0,37 ± 0,40 1,71 ±0,35
KórpergróBe 0,2 ±0,18 1,0 ±0,1 0,6 ±0,27
Brustumfang 0,3 ±0,18 0,4 ±0,14 0,0 ±0,26
Rumpflange 2,3 ±1,0 2,8 ±0,8 2,2 ± 1,7
Schulterbreite 1,6 0,7 1,2 ±0,5 1.0 ±0,9
Beckenbreite l,o ±0,4 1,7 ±0,4 2,1 ±0,8Armlange 1,4 ±0,9 4,0 ±0,7 2,6 ±1,3
Handlange 0,1 ±0,32 2,1 ±0,29 1,9 ±0,6
Handbreite 0,7 ±0,19 1,1 ±0,17 1,5 ±0,35
Beinlange 0,4 ±0,84 3,0 ±0,7 2,2 ±1,6
FuBlange 0,6 ±0,38 2,1 ±0,29 0,7 ±0,15
Fufibreite 0,6 ±0,21 1,4 ±0,19 0,8 ±0,33
Kopfumfang 0,0 ±0,12 0,7 ±0,09 0,4 ±0,17
Kopflange 1,0 ±0,46 1,5 ±0,35 1,0 ±0,42
Kopfbreite 1,6 ±0,29 1,9 ±0,31 1,1 ±0,37
Kopfhóhe 1,0 ±0,38 0,4 ±0,36 _
Gesichtshóhe 0,6 ±0,29 1,3 ±0,26 0,4 ±0,27
Gesichtsbreite 0,1 ±0,36 0,3 ±0,30 0,3 ±0,41
Nasenhóhe 0,7 ±0,09 0,3 ±0,10 0,3 ±0,13
Nasenbreite 0,6 ±0,12 0,8 ±0,10 1,1 ±0,11Ohrlange 0,3 ±0,24 0,9 ±0,19 0,1 ±0,34
Ohrbreite 0,1 ±0,16 0,8 ±0,14 0,7 ±0,26

Relative Mafie
Kórpergrófien- Gewichts- Index 0,08 ± 0,18 0,22 ± 0,14

Brustumfang x 100
Kórpergrófie 0,74 ± 0,23 0,18 ±0,22 0,36 ± 0,44

Rumpflange x 100
KórpergróBe 0,19 ± 0,14 0,02 ± 0,11 0,14 ±0,21

Schulterbreite x 100
KórpergróBe 0,09 ± 0,10 0,17 ± 0,07 0,34 ± 0,20

Beckenbreite x 100
KórpergróBe 0,20 ±0,07 0,23 ± 0,07 0,02 ± 0,11

Armlange x 100
KórpergróBe 0,24 ±0,11 0,06 ± 0,11 0,20 ± 0,23

Beinlange x 100
KórpergróBe 0,10 ± 0,11 0,73 ± 0,12 0,16 ± 0,27

Rumpfbreite x 100
Rumpflange 0,06 ± 0,36 0,39 ± 0,30 0,10 ±0,68

Handbreite x 100
Handlange 1,40 ± 0,32 0,86 ± 0,35 0,62 ± 0,47

Fufibreite x 100
FuBlange 0,60 ± 0,26 1,09 ± 0,24 1,53 ± 0,44

Kopfumfang x 100
KórpergróBe 0,25 ± 0,18 0,08 ± 0,17 0,64 ± 0,32

Kopfbreite x 100
Kopflange 0,08 ± 0,31 0,23 ± 0,26 0,60 ± 0,32

Gesichtshóhe x 100
Gesichtsbreite 0,76 ±0,3 0,29 ± 0,34 0,29 ± 0,32.

Nasenbreite x 100
Nasenhóhe 0,62 ± 0,7 4,24 ± 0,8 0,76 ± 0,77

Ohrbreite x 100
0,60 ± 0,45 0,08 ± 0,43Ohrlange 1,78 ± 0,7
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Allgemein gefaBt betragt die Korperlange des 5jahrigen Menschen 
60 Proz., des lOjahrigen 75 Proz., des 15jahrigen 90 Proz. und des 20jahrigen 
99 Proz. der definitiyen GroBe. Die jahrliche Wachstumszunahme 
ist aber keine gleichmaBige, sondern zahlreiche Untersuchungen1) haben 
gelehrt, daB das Wachstum nach ganz bestimmten Gesetzen yerlauft. Es 
besteht namlich ein gesetzmaBiger Wachstumsrhythmus, der deutlich 
vier Etappen erkennen laBt. Auf eine Periode rascher Langenzunahme folgt 
eine solche einer geringeren Wachstumsenergie (Latenzperiode), dann setzt 
eine erneute Wachstumsbeschleunigung ein, die von einer letzten Phase 
einer immer geringer werdenden Zunahme abgelbst wird. Das Kórper- 
wachstum wird im Fruhjahr intensiver, yielleicht infolge der Wirkung 
des zunehmenden Lichtes. Auch die korperliche Leistungsfahigkeit ist in der 
Zeit von April bis Juni (auf der westlichen Halbkugel) groBer, die intellektuelle 
geringer. Warnie und Licht wirken hier yielleicht ais Antagonisten.

1) Die Untersuchungen iiber das Kórperwachstum sind bis jetzt mit wenigen Aus- 
nahmen nach der generalisierenden oder Kollektivmethode yorgenommen worden, bei 
welcher die Messungen nur ein einziges Mai an einer gróBeren Anzahl von Individuen 
verschiedenen Lebensalters gemacht werden. Richtiger ist die indiyidualisierende oder 
Individualmethode, d. h. die gleichen Individuen wiederholt in gleichen Zeitabschnitten, 
wenn móglich von der Geburt bis zur Kórperreife zu untersuchen (Koch, Hesse, Godin, 
Wienek, Kaknicki, Atlasson). Aus den so gewonnenen Reihen sind aber nachtraglich alle 
diejenigen Indiyiduen zu streichen, die wahrend der Erhebung sterben oder dereń Gesund- 
heitszustand oder soziale Lagę eine wesentliche Veranderung erfahren hat. Einige indi- 
viduelle Entwicklungskuryen, die z. T. 28 Jahre umspannen, hat M. Guttmann (Zeitschr. f. 
Kinderheilkunde, Originalien, Bd. 13, 1916,) publiziert. (Vgl. auch hierzu Fig. 131 
S. 334/35.)

Dieser Wachstumsrhythmus ist bei allen Rassen und bei beiden Ge- 
schlechtern derselbe, zeigt aber insofern eine sexuelle Differenz, ais die zweite 
Periode bei den Madchen kiirzer dauert und infolgedessen die dritte Phase, 
die einem gesteigerten Wachstum entspricht, bei ihnen friiher einsetzt ais 
bei den Knaben. Die Ursache dieser Erscheinung ist in dem friiheren Eintritt 
der Geschlechtsreife beim Weibe zu suchen. Erst nach dem AbschluB des 
gesteigerten Wachstums der dritten Periode ist namlich die Geschlechtsreife 
erreicht, die eben nur in einem relatiy entwickelten Kórper eine Bedeutung 
haben kann. Nach erlangter Pubertat ist die Wachstumszunahme dann nur 
noch gering.

Von der Geburt an nimmt die KorpergroBe des Indiyiduum nun zu, 
bis die Periode des Stillstandes erreicht ist. Wie groB die Zunahme besonders 
in den ersten Lebensmonaten wie iiberhaupt bis zum yollendeten 1. Lebens- 
jahre ist, und wie rasch sich die sexuelle Differenz immer scharfer auspragt, 
lehren die folgenden Tabellen:

KorpergroBe russischer Kinder (nach Tschepourkowsky).
<J $

1. Woche 50,0 cm 49,5 cm
1. Monat 51,3 „ 50,5 „
2- „ 53,5 „ 52,8 „
3. „ 57,0 ,. 53,9 „
4. „ 58,7 „ 55,4 „

Der definitive AbschluB des Wachstums fallt bei Europaern im 
mannlichen Geschlecht durchschnittlich in das 25., beim weiblichen in das 
18.— 20. Lebensjahr. Der friihere AbschluB des Wachstums im weiblichen 
Geschlecht wird ohne Zweifel von der Geschlechtsdriise aus reguliert, denn er 
auBert sich in allen Wachstumsvorgangen ohne Ausnahme (vgl. S. 242). 
Die absolute Zunahme der KorpergroBe ist bei Mannern nach dem 20. Lebens- 
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jahr allerdings nur noch unbedeutend. Vom 20. bezw. 21. Jahre bis zum 25. 
wachsen mannliche Badener um 2—3 mm, Danen um 4 mm, Schweden 
und Norweger um je 5 mm (Daae). In Norwegen sind noch 83 Proz. der 
Manner zwischen dem 22. und 28. Lebensjahr gewachsen, und zwarlm Durch- 
schnitt um 16 mm. Fiir Belgier wird vom 20. bis 34. Lebensjahr noch eine 
Zunahme von 10 mm behauptet und auch in Italien nehmen die Soldaten im 
ersten Militarjahr im Mittel noch um 6,4 mm, im zweiten noch um 3,4 mm zu, 
und zwar ist die GrbBenzunahme bei den Leuten aus dem Norden starker 
ais bei denen aus dem Siiden, bei welchen das Wachstum friiher abgeschlossen 
ist (Livi, Theiler 1926).

Zeitliches Auftreten der sekundaren Geschlechts-

Lebens
jahr Terminalbehaarung Mutation der Stimme Langenwachstum

11. (Anfange des Schamhaarwachs- 
tums bei einer Minderzahl indi- 
viduell friih behaarter Knaben.) 
Starkere Ausbildung des schon 
vorhandenen Terminalhaars an 
der S.treckseite der unteren 
Extremitiit. Auftreten des
Terminalhaars an der Streckseite 
der oberen Extremitat.

(Eintritt des Stimm- 
wechsels bei einer 
Minderzahl Friih ent- 
wickelter).

MaBige Langenzu- 
nahme.

12. (Anfange des Schamhaarwachs- 
tums bei einer Minderzahl indi- 
viduell friih behaarter Knaben.) 
Auftreten des Terminalhaars an 
der Streckseite der oberen Ex- 
tremitat.

(Eintritt des Stimm- 
wechsels bei einer 
Minderzahl Friihent- 
wickelter).

MaBige Langenzu- 
nahme.

13. (Anfange des Schamhaarwachs- 
tums bei einer Minderzahl indi- 
viduell friih behaarter Knaben).

(Eintritt des Stimm- 
wechsels bei einer 
Minderzahl Friihent- 
wickelter).

MaBige Langenzu- 
nahme.

14. Beginn des Schamhaarwachstums. 
Auftreten des Terminalhaars an 
Wange und Oberlippe.

(Eintritt des Stimm- 
wechsels bei einer 
Minderzahl Friihent.- 
wickelter.

Gesteigertes Langen- 
wachsentum.

15. (Anfange des Schamhaarwachs
tums bei einer Minderheit indi- 
viduell spat behaarter Knaben.) 
Starkere Ausbildung des Scham- 
haares. Auftreten des Terminal- 
haares in der Axilla.

Eintritt des Stimm- 
wechsels.

Gesteigertes Langen
wachstum.

16. (Anfange des Schamhaarwachs
tums bei einer Minderzahl indi- 
viduell spat behaarter Knaben.) 
Starkere Ausbildung des Scham- 
haares.

(Eintritt des Stimm- 
wechsels bei einer 
Minderzahl Spatent- 
wickelter.

Gesteigertes Langen
wachstum.

17. Starkere Ausbildung des Scham- 
haares und des vorhandenen 
Terminalhaares.

(Eintritt des Stimm- 
wechsels bei einer 
Minderzahl Spatent- 
wickelter.

Stark 'gesteigertes 
Langenwachstum.

18. Starkere Ausbildung des Scham- 
haares. Auftreten des Terminal
haares an Brust und Bauch.

Stimmwechsel durch- 
gehends vollendet.
Mannerstimmen.

Geringe bezw. feh- 
lende Langenzu- 
nahme.
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Feste Altersgrenzen lassen sich fiir die einzelnen Perioden nicht angeben, 
da Rasse und soziale Verhaltnisse sie bedeutend verschieben kónnen. An- 
nahernd darf fiir europaische Kinder aber die folgende Einteilung ais im 
Durchschnitt giiltig angenommen werden:

Periode Wachstum Knaben Madchen
1. rasches bis zum 5.—6. Jahr bis zum 6.—6. Jahr
2. langsames „ „ 10.-12. „ ,ł „ 10. „3^ beschleunigtes „ „ 16.—18. „ Jł „ 14.—16. „
4. yerlangsamtes „ „ 26. „ 18.—20. „

merkmale bei Knaben (nach Scheidt, 1923)

Gewichtswachstum und
Wachstum der Muskulatur

Wachstum des
Thorax

Wachstum 
des Kopfes

Verschiebungen der
Kórperproportionen

MaBige Gewichtszunahme. MaBige Zunahme des 
Brustumfangs.

GróBere Lan
genzunahme 

des Kopfes

Zunahme des relati- 
ven Brustumfangs. 
Abnahme des rela- 
tivenKopfumfangs

MaBige Gewichtszunahme.
MaBige Zunahme der Mus
kulatur.

MaBige Zunahme des 
Brustumfangs.

GróBere Lan
genzunahme 

des Kopfes

Abnahme der relati- 
ven Schulterbreite. 
Zunahme des rela- 
tiv. Brustumfangs. 
Abnahme des re- 
lativen Kopfum- 
fangs.

MaBige Gewichtszunahme. Ab- 
sinken des Index der Kór- 
perfulle. Starkere Zunahme 
der Muskulatur.

Starkere Zunahme 
des Brustumfangs. 
Merkl. Abflachung 
d. Thorax.

GróBere Lan
genzunahme 

des Kopfes

Zunahme des relati- 
ven Brustumfangs. 
Abnahme des re- 
lativen Kopfum
fangs.

Starkę Gewichtszunahme. Ab- 
sinken des Index der Kór- 
perfiille. Starkere Zunahme 
der Muskulatur.

Starkere Zunahme 
des Brustumfangs 
Merkl. Abflachung 
des Thorax.

GróBere Lan
genzunahme 
des Kopfes

Abnahme des relati- 
ven Brustumfangs 
Abnahme des rei. 
Kopfumfangs.

Starkę Gewichtszunahme. Ab- 
sinken des Index der Kór- 
perfiille. Starkere Zunahme 
der Muskulatur.

Starkere Zunahme 
des Brustumfangs. 
Merkl. Abflachung 
des Thorax.

GróBere Lan
genzunahme 
des Kopfes

Abnahme des relati- 
ven Brustumfangs. 
Abnahme des rei. 
Kopfumfangs

Starkę Gewichtszunahme. An- 
steigen des Index der Kór- 
perfiille. Starkere Zunahme 
der Muskulatur.

Sehr starkę Zunah
me des Brustum
fangs.

Zunahme des relati- 
ven Brustumfangs. 
Abnahme des rei. 
Kopfumfangs.

Starkę Gewichtszunahme. An- 
steigen des Index der Kór- 
perfiille. Stark gesteigerte 
Zunahme der Muskulatur

Sehr starkę Zunah
me des Brustum
fangs. Betrachtl. 
Abflachg. d. Thor.

— Abnahme der relati- 
ven Schulterbreite. 
Abnahme des rei. 
Kopfumfangs.

Geringe bezw. fehlende Ge
wichtszunahme. Ansteigen 
des Index der Kórperfiille.

Geringe bezw. fehl. 
Zunahme d. Brust- 
umfangs.Betrachtl. 
Abflachg. d. Thor.

Zunahme der relati- 
ven Schulterbreite. 
Abnahme des rei, 
Kopfumfangs.

Martin, Lehrbuch der Anshropologie. 2. Auli. I. Bd.
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Die erste Periode kann fiiglich noch in zwei Unterabschnitte geteilt 
werden, denn in den ersten beiden Lebensjahren ist das Wachstum besonders 
intensiv, laBt aber dann voni Ende des 2. bis zum 6. Jahre schon ziemlich an 
Intensitat nach.

KórpergróBe amerikanischer Knaben nach Pubeszenzstufen 
(nach Crampton, 1904).

Alter
Jahre

Pubeszenzstufe 
in Proz.

Mittlere
KórpergróBe

Mittleres
Kórpergewicht

13% alle 149,5 37430
I. 61 Proz. 146,5 34920

II. 29 „ 148,1 39320
III. 18 „ 166,2 41480

14% alle 163,2 41730
I. 23 Proz. 146,2 36530

II. 34 „ 148,1 39020
III. 42 „ 159,3 47600

15% alle 157,3 45770
I. 12 Proz. 148,7 38490

II. 22 „ 152,6 39380
III. 66 „ 161,3 49540

Diese Tabelle ist ein deutlicher Beweis fiir den innigen Zusammenhang, der 
zwischen der Wachstumsbeschleunigung und dem Prozesse der Mannbar- 
werdung besteht. (Vgl. auch die Tabelle S. 288/89.)

Wahrend des ganzen Wachstums sind auch die Rassenunterschiede 
deutlich, die, wie oben gezeigt, schon bei der Geburt in geringem Grade 
festgestellt werden kbnnen. GroBwiichsige Rassen weisen neben einer 
etwas betrachtlicheren GeburtsgróBe eine langere Dauer des intensiven 
Wachstums wahrend der Jiinglingsperiode auf und schlieBen ihr Wachstum 
auch spater ab ais Rassen kleinen und mittleren Wuchses. Selbst in Europa 
macht sich die definitiv betrachtlichere KórpergróBe der Nordlander gegen- 
iiber den Siidlandern schon in der Kindheit geltend und setzt nicht erst in 
den Pubertatsjahren ein, wie oft angenommen wurde.
MaB des periodischen Wachstums der Knaben (nach Weissenberg, 1908).

Periode Jahre Englander Russen Juden
la 1—2 360 mm 324 mm 306 mm
Ib 3—5 186 „ 196 „ 201 „

II 6—11 317 „ 279 „ 294 „
III 12—17 323 „ 287 ., 312 .,
IV 18—26 39 „ 66 „ 39 „

Gesamtzunahme nach der Geburt 1226 mm 1152 mm 1162 mm

Auch die geographische Breite hat einen EinfluB. In den Tropen lebende 
Rassen wachsen rascher und sind friiher kórperreif ais Rassen der gemaBigten 
Zonę. Die Ursache dafiir liegt ohne Zweifel in dem friiheren bezw. spateren 
Eintritt der fubertatsentwicklung. Fur Japan ist dies allerdings bezweifelt 
worden (Baelz, 1901).

Der um 2—3 Jahre friihere Eintritt der zweiten Beschleunigungsperiode 
im weiblichen Geschlecht bedingt, daB die Madchen in dieser Zeit (11.—14. 
Lebensjahr) absolut gróBer sind ais die Knaben, was auch in dem Uber- 
schneiden der Kurven (Fig. 118) deutlich zum Ausdruck kommt, wahrend die 
kiirzere Zeitdauer der vierten Periode den friiheren AbschluB des Kórper- 
wachstums und damit zum Teil auch die geringere KórpergróBe des Weibes 
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zur Folgę hat. Allerdings tragt zu letzterer auch der raschere Ablauf der 
intensiven Wachśtumsperiode bei der Frau und die gróBere Totalzunahme 
der Knaben wahrend der Jiinglingsperiode bei. Die FrauengróBe, in Pro
zenten der MannergroBe ausgedriickt, betragt daher wahrend der ersten Zeit 
des Wachstums meist nur wenig unter 100, erreicht dann die Zahl 103, um 
schlieBlich bei der reifen Frau auf 93 zu sinken.

Fig. 118. Wachstumskurve europaischerJKinder. Mittelwerte mehrerer Gruppen. 
--------  Knaben, ............  Madchen.

Diese Tatsachen gehen aus der oben abgedruckten Kurve unzweideutig 
hervor. Es scheint iibrigens, daB solche sexuelle Unterschiede in der Wachs- 
tumsgeschwindigkeit der einzelnen Perioden sich nicht nur in der Kórper- 
groBe finden, sondern fiir das Wachstum fast aller Organe und Teile unseres 
Kórpers Giiltigkeit haben (Boas).

Hinsichtlich der absoluten Zahlen der jahrlichen Wachstumszunahpie
19*
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sei auf die nebenstehende Tabelle der Pariser und Schaffhauser Kinder 
verwiesen1).

1) Der absolute „jahrliche Zuwachs" oder die absolute „jahrliche Zunahme11 eines 
Mafies (hier der KórpergróBe) stellt einfach die Differenz dieses Mafies in zwei verschiedenen 
(aufeinanderfolgenden) Altersstufen oder Jahrgangen dar. Die relative Zunahme oder der
Zuwachskoeffizient wird in der Weise berechnet, daB man die erhaltene absolute Differenz 
durch das MaB der zuerst festgestellten Altersstufe dividiert, d. h. der Zuwachskoeffizient 
driickt also die Differenz zweier Mafie in Prozenten des zuerst festgestellten Mafies aus.

Obwohl die KórpergróBe ein koniplexes, polymer bedingtes 
Merkmal ist. so ist sie doch wahrend des Wachstums kein stark variables 
MaB.

Manche Beobachtungsreihen zeigen besonders in der dritten Periode oft 
kleinere Abweichungen, die daher riihren, daB der Eintritt der Pubertat 
individuell sich um mehrere Jahre verschieben kann. (Vgl. Tab. von 
Scheidt, S. 288). Auch macht sich wahrend der Pubertatszeit der Einflufi 
auBerer Faktoren (vgl. S. 303) besonders deutlich geltend, weshalb in dieser 
Zeit die individuelle Schwankungsbreite auch am gróBten ist. Bei den 
Madchen ist der Pubertatstermin, d. h. das Einsetzen der Geschlechtsreife, 
durch die erste Menstruation leicht nachweisbar, bei den Knaben bleibt nur 
eine schatzungsweise Feststellung durch die Entwicklung der Schambe- 
haarung oder den Stimmwechsel. Man unterscheidet in dieser Hinsicht am 
besten drei Pubeszenzstufen:

(Fortsetzung des Textes S. 296.)

Sudrussische Judenkinder (nach Weissenberg).

Alter

<? ?

Indivi- 
duen- 
zahl

Mittel

cm

Variations- 
breite 

cm

Jahrl. 
Zu- 

wachs 
mm

Indiyi- 
duen- 
zahl

Mittel
cm

Variations- 
breite

cm

Jahrl.
Zu- 

wachs 
mm

Neugeborene 16 60,8 47,5— 54,0 _ 14 60,0 43,5— 53,0 —
2 Jahre 38 80,6 74,0— 88,0 66 37 78,5 71,5— 88,0 93
3 ,. 38 87,2 80,0— 94,0 71 37 87,8 76,0— 93,0 45
4 ., 38 94,3 88,6—101.0 64 35 92.3 85,0—100,0 75
5 66 100,7 92,0—111,0 76 46 99.8 93,5—108,0 68
6 66 108,3 102,0—117,0 44 64 106,6 96,0-116.0 56
7 81 112,7 103,0—126,0 40 60 112,2 103,0—126,0 45
8 95 116,7 106,0—128,0 53 70 116,7 107,0—128,0 54
9 112 122,0 110,6—145,0 34 68 122,1 111,0—136,0 53

10 132 125.4 113,0—139,0 47 96 127.4 117,0—146,0 48
11 117 130,1 116,0—144,0 61 95 132,2 121,0—150,0 70
12 103 136,2 119,0—156,0 34 86 139.2 125,0—155,0 48
13 116 139,6 126,0—156,0 57 71 144,0 133,0—160,0 53
14 109 145,3 132,0—168,5 38 67 149.3 131,0—168,0 13
16 102 149,1 137.5—180,0 80 84 150,6 140,0—161,6 10
16 „ 103 157,1 139,0—172,0 42 91 151.6 140,0—162,0 15
17 108 161,3 146,0—178,0 6 80 163,1 142,0—163.0 9
18 „ 115 161.9 144,5—176,0 16 78 164,0 143,0—170,0 _ 9
19 „ 116 163,5 160,0—178,0 6 72 153,8 141,0—168,0 —1
20 „ 129 164,1 152,0—179,0 — 82 153.7 146,0—163,0 —
21—26 252 166,2 146,6—182,0 — , 117 164,0 151.0—164.0 —
26—30 171 164,9 149,0—181,0 — 128 153,8 142,0—164,0 —
31—40 180 163,8 147,0—188,5 — 147 153,3 139,0—167,0 —
41—50 96 164,4 150,0—178,0 — 75 153,2 140,0—167,0 —
51—60 72 162.1 152,0—179,0 — 70 151,3 142,0—166,0 —
61—x 43 163,0 148.0—174,0 — 26 147,9 133,0—158,0 —
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Pubeszenzstufe I. Schamhaare sparlich, glatt; Terminalbehaarung an 
der Streckseite des Vorderarms; Stimme kindlich. Madchen: leichte Er- 
hebung des Warzenhofes.

Pubeszenzstufe II. Schambehaarung gekrauselt und etwas weiter 
ausgebreitet; Knaben: leichte Behaarung an Oberlippe und Wange; Stimme 
mutierend. Madchen: Knospenbrust.

Miinchner Yolksschulkinder (Martin).

Alter 
in 

Jahren

Indi- 
yiduen- 

zahl

<5
Indi- 

yiduen- 
zahl

$
KórpergróBe in cm KórpergróBe in cm

Mittel Yariations- 
breite Mittel Yariations- 

breite
6* 1100 111,7 97—130 1004 110,5 96—127
6% 1574 113,6 93—135 1467 112,8 95—133
7 1485 116.3 98—136 1354 115,4 96—136
7% 1380 119,1 100—137 1311 117,9 100—136
8 1266 121,5 104—140 1168 120,6 101 139
8% 1192 124.1 104—148 1132 123,3 100—141
9 1107 126,6 106—145 1114 125,8 105—153
9% 989 128,4 108—148 1007 127,7 108—148

10 687 130.2 109—148 752 129,6 106—162
10% 455 131,7 107—152 522 131,4 110—156
11 225 133.4 116—151 ')•» 133,8 118—158
11% 185 135,5 121—152 178 ♦ 135,5. 117—152
12 127 138,1 120—153 152 . 139.0 119—158
12% 103 139,9 123—160 133 141,9 117—165
13 127 142,3 125—164 152 144,4 119—163
13% 71 142,9 128—157 103 146,2 129—163

* 6 Jahre = 5%—6% Jahre, 6% Jahre = 6%—6% Jahre.

KórpergróBe von Kindern yerschiedener Gruppen.

Alter

Jahre

Negerł)
(Hrdlićka

Philippinos
(Bobbit)

Japaner2)
(Hashiga)

Ch
in

es
en

 
(C

bo
o

k
) Nord-

amerikanische 
Indianer

GroBe Stamme
(Boas)

Mischling- 
Indianer 

GroBe Staninie 
(Boas)

3 ? -A O ? 3 $ 3 3 $ 3 O

cm cm cni cm cm cm cm cm cm cni cm
6 110,1 109,1 109,6 — 104,5 104,2 116,0 116,1 113,1 109,8
7 114,7 112,7 113.5 114,5 112,9 104.7 — 121,4 119,2 117,8 117.0
8 119,6 126,0 117,0 117,5 113,3 111,7 125,7 123,6 123,7 124,5
9 125,1 125,7 121,0 123,2 116,8 117,5 — 132,7 130,0 127,2 126.1

10 127,1 129,5 124,7 127,3 119.9 120.0 137,4 135,3 134.0 133,3 132.4
11 136,0 130,7 129,9 130,5 124.8 124.6 137,0 141,2 139.1 141.0 136.9
12 138.1 146,7 136,0 138.1 127,3 129,8 142,0 143,0 144.0 141,9 141,2
13 139,2 147,7 140,3 142,5 131.6 133,6 151,4 147,9 146,9 148,5 150.3
14 150,5 155,9 147,1 145,5 134,7 137,4 158,0 153,6 150,6 153,1 153.4
15 145.5 154,5 154,2 148,0 — 159,8 158,0 153,6 160,2 155,4
16 150.0 158,2 148,8 161,3 164,2 156,1 163,4 157,5
17 160,5 150.0 163.0 166,9 157,7 169.1 159,8
18 — 160,9 149,5 — 162,6 170.1 159.5 172,7 159,8
19 — 162,0 149,8 — 166,9 170,7 158,4 172,4
20
21 —

162,2 148,6 z z 166.3 172.2
172.3

J 158,7 171,8
173,6 —

1) Die Indiyiduenzahl in den einzelnen Jahrgangen ist oft sehr gering.
2) Eine andere Japanergruppe siehe unter Gewicht S. 311. Auch Misawa (1909) hat 

eine japanische Wachstumsreihe publiziert.
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Pubeszenzstufe III. Schambehaarung gekrauselt, stark entwickelt 
und weiter ausgebreitet: Terminalhaare in der Achselhóhle, ev. auch an 
Brust und Bauch; Stimme mutiert. Madchen: reife Brust. Bei Madchen 
Eintragung des Eintritts der ersten Periode.

Alter Tschu- 
waschen 
(Weisse?

Ta- 
taren 

iberg)

Nord-
amerikaner,
Worcester 

(Boas)
Alter Chicago

(Bai.dwin)
Miinchen
(Martin)

Chicago
(Bai.dwin)

Munchen 
(Martin)

Jahre $ ? Jahre ?

6
cm cm cm

112,9
cm

112,0
cm cm cm cm

7 _ — 117,9 117,1 7 121,8 11.5,3 120,0 115,1
8 _ _ 122.8 122.1 8 125,7 122,1 125,4 120.3
9 _ — 127,8 127,0 9 130,5 127,2 129,8 126,0

10 120,1 120,3 132,9 133,0 10 136,3 130.0 135,5 130,3
11 123,7 124.6 137.4 137,2 11 140,6 133,4 140,1 133,8
12 127,9 128,8 142,6 144,3 12 145,2 138,1 146,6 139,0
13 132,1 131,3 147.9 149,9 13 147,9 142,3 151,1 144,4
14 135,6 134,9 154.6 153,9 — — —
15 138.8 141,8 162.0 156,9 — — — —
16 143,3 143,3 166.0 157,2 — — — —
17 149,6 146,1 168,6 159,1 — — — —
18 152,6 153,7 — — — — — —
19 154,4 154,2 — . — — — — —
20 159.6 158,3 — — — — —
21 158.1 162,4 — — — —

Yergleicht man die fiir Kinder yerschiedener Gruppen auf S. 296 mit- 
geteilten Zahlen mit denjenigen der europaischen und nordamerikanischen 
(Worcester) Kinder, so wird man die oben aufgestellten Satze bestatigt 
finden. Uberall derselbe Wachstumsrhythmus, aber die letzten drei Perioden 
sind bei den auBereuropaischen Rassen um annahernd 1—2 Jahre vorge- 
riickt: schon vom 10. Lebensjahre an macht sich das intensivere Wachstum 
der Madchen bemerkbar. Ahnlich yerhalten sich auch die Kinder der Kwa- 
kiutl-Indianer; die Wachstumsverlangsamung tritt bei den Knaben derselben 
im 15., bei den Madchen schon im 13. Jahre ein (Boas, 1896). Die absolut 
geringe KórpergróBe der Japaner gegeniiber allen Vergleichsgruppen ist 
schon wahrend des ganzen Wachstums deutlich bemerkbar.

Der friihere AbschluB des Wachstums bei den auBereuropaischen Typen, 
die geringere definitive KórpergróBe und ihre von dem Europaer abweichen- 
den Kórperproportionen sind aber nicht ais ein Stehenbleiben auf einer 
tieferen Entwicklungśstufe aufzufassen (Stratz, 1909). Es handelt sich 
wohl yielmehr um yerschiedenartige rassenmaBig fixierte Entwicklungs- 
prozesse. Wollte man obige Auffassungsweise gutheiBen, so miiBte man auch 
das europaische Weib ais auf einer niedrigeren Entwicklungśstufe stehen 
geblieben bezeichnen.

Es zeigt sich aber auch ein bedeutender EinfluB der sozialen Lebens- 
bedingungen, der Wohlhabenheit und Armut, auf den wachsenden Orga- 
nismus, der allerdings die durch die Rasse und das Geschlecht bedingten 
Einfliisse nicht ganz yerwischen kann (vgl. Tab. S. 301, EinfluB yerschie
dener Lebensverhaltnisse, Tab. S. 301, KórpergróBe und Gewicht bei 
Kindern yerschiedener sozialer Schichten, und Tab. S. 302, KórpergróBe,
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Kórpergewicht und Index ponderalis von Knaben aus yerschiedenen so- 
zialen Schichten, nach Aron). Es wird jedoch die Wirkung der Urnwelt 
gerade auf die KórpergróBe, wie iiberhaupt auf alle Merkmale, die sich durch 
ein langdauerndes Wachstum auszeichnen, besonders deutlich sein miissen

Fig. 119. Wachstumskurve Berliner Kinder.
------------KórpergróBe der Knaben aus den Gymnasien.
.................... ,, „ Madchen „ „ hóheren Schulen
.................... „ „ Knaben „ „ Gemeindeschulen 

„ ,, Madchen „ „ „

friih abgescldossen ist, wie z. B. die Kopfform (Boas). In jedem Falle sind 
in Zukunft bei allen Untersuchungen iiber das Wachstum und die kórper- 
liche Entwicklung die Kinder nach der natiirlichen sozialen Schichtung 
yoneinander zu scheiden. In gleichem Mafie ist auf den Einflufi des Berufes 
der Jugendlichen noch im Wachstum befindlichen Lehrlingen zu achten 
(Kaup, Furst, Ried, Tab. 294).
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Fig. 120 a. Yorderansicht.

Fig. 120 b. Seitenansicht.
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Fig. 120 c. Riickenansicht.

Fig. 120 a—c. Drei achtjahrige Knaben verschiedener korperlicher Entwicklung. 
(Nach Martin, 1924.)

a b
Fig. 121. lljahriges Madchen vor (a) und nach (b) einem 8wóchentlichen Aufent- 

halt in einem Erholungsheim. (Nach Martin, 1924.)
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EinfluB v erschiedener Lebens-Yerhaltnisse.
Das einer jeden Lange entsprechende Gewicht bezw. derIndex der Kórperfiille bei 
Neugeborenen (Erstgeburten) beiderlei Geschłechtsnach S.Pełłer (zit.nachBach 1926).

Eheliche Eheliche von Haus- 
schwangeren ‘)von Nichthausschwangeren

Kinder 
des wohlhabenden 

Mittelstandes

Uneheliche

.Lange 
in cm

n
Ge

wicht 
in g

Tndex 
der 

Kórper- 
fiille

n
Ge

wicht 
in g

Index 
der 

Kórper- 
fiille

n
Ge

wicht 
in g

lndex 
der 

Kórper- 
fiille

n

____

Ge
wicht 
in g

Index 
der 

Kórper- 
fulle

40 9 1488 2,31
41 8 1662 2,37 1 1700
42 12 1929 2,57 1 1800 1 1500
43 17 2103 2,62 5 2100 2,62 1 2250
44 32 2294 2,68 3 2015 2,34 1 2800
45 56 2435 2,64 9 2422 2,64 4 2625 2.86
46 99 2586 2,63 17 2606 2,64 19 2568 2,62
47 145 2750 2,62 20 2680 2.56 33 2861 2,71 11 2070 1,99
48 266 2925 2,62 32 2915 2,62 84 2925 2,63 13 2308 2.09
49 274 3067 2,59 58 3052 3,58 106 3139 2,64 23 2872 2,45
50 324 3268 2,60 75 3218 2,57 113 3291 2,62 129 3166 2.53
51 224 3380 2.54 54 3417 2.56 111 3377 2,53 92 3356 2,53
52 101 3554 2,52 32 3501 2,49 59 3641 2,58 54 3532 2,51
53 46 3745 2,48 17 3647 2,44 27 3805 2,55 37 3611 2,43
54 28 3846 2,44 7 4014 2,55 15 3956 2,50 20 3701 2,35
55 4 3925 2,36 3 3750 2,25 3 3900 2.32 8 3853 2,32

der Klinik aufgehalten haben.der Geburt in1) Frauen, die sich 2—8 Wochen vor
KorpergroBe und Gewicht bei Kindern verschiedener sozialer Schichten. 

Nach Untersuchungen des Statistischen Amtes in Leipzig.

Gruppe 1: Yolksschiiler; Gruppe 2: Fortbildungsschiiler; Gruppe 3: Mittelschiiler.

Alter in 
Jahren

KorpergroBe 
in cm

Kórpergewicht 
in kg Alter in 

Jahren

KorpergroBe 
in cm

Kórpergewicht 
in kg

Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Knaben Madchen

6 — 6% 110,8 19,3 6 -6% 110,2 18,8
6%— 7 113,7 20,1 6%- 7 112,9 19,6
7 — 7% 116,7 21,2 7 - 7% 115,9 20,6
7%— 8 119,2 22,2 7%- 8 118,2 21,5
8 — 8% 121,8 23,1 8 -8% 121,1 22,6
8%— 9 ‘ 123,9 24.1 8%— 9 123,0 23,5
9 — 9% 126,5 25,2 9 -9% 125,2 24,6
9%—10 128,3 26,2 9%-10 127,4 25.6

10 —10% 130,1 134,2 27,1 29,2 10 —10% 129.6 26,8
io%—ii ' 131.9 136,4 28,1 30,2 10%—11 132,1 137,2 28,0 31,2
11 —11% 134,1 138,9 29.1 31,4 11 —11% 134,7 140,6 29,5 32,7
111/2—12" 135.9 140,7 30,2 32,7 11%—12 136,9 142,0 30,8 33,9
12 —12% 138,3 143.1 31,4 34,3 12 —12% 139,9 145,0 32,6 36,2
12%—13 140,3 144,9 32,8 35,2 12%—13 142,6 148,0 34,7 38,3
13 —13% 142,9 148,6 34,4 37,9 13 - 13% 145.9 150,8 37.0 41,3
i3y2—14 144,5 148,1 151,1 35,4 38,3139,8 13%—14 148,0 148,6 153,8 38,8 40,5 43,8
14 —i4y2 149,3 155.5 39,3,43,2 14 —14% 150,1155,2 41.2 44,8
14y2—15 151,9156,9 41,4 44,4 14%—15 151,71155,8 43,0 46,4
15 —15% 153,2161,5 43,4'48,4 15 —15% 152,7 156,4 44,6 46,9
15i/2—16 156,0'163,6 46,0 50,8 15%—16 153,7 158,0 46,5 49,2
16 —16% 159,1 166,0 49,453,1 16 —16% 154,8158,7 48,1 51,9
16%—17 161.7 168,0 51.5 55,4 16%—17 155,4159,1 49,5 51,8
17 —17% 170,6 57,5 17 -17% 158,0 50,7

17 %—18 158,2 51,6
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KórpergróBe, Kórpergewicht und Index ponderalis von Knaben aus ver- 
schiedenen sozialen Schichten nach Aron1)- (Zit. nach Bach, 1926.)

KórpergróBe in cm Kórpergewicht in kg Index ponderalis

n
Land- 
kinder 11

Volks- 
schiiler n

Gym- 
nasiast.

Land- 
kinder

Volks- 
schiiler

Gym- 
nasiast-

Land- 
kinder

Volks- 
schuler

Gym-
nasiast-

7 33 111,8 33 112,8 33 118.3 19,4 19,2 19,9 240 237 229
8 29 116,9 34 118,4 20 120,8 21,5 20,9 21,5 237 232 230
9 39 121,4 32 123.7 33 128,5 23,3 22.! i 23,8 235 230 224

10 26 125,5 46 127,6 19 131,0 25.7 25,2 25,6 235 230 225
11 36 130,4 28 128,5 29 138,8 27,9 25,5 29,6 235 230 223
12 26 132.5 48 136,3 33 143,4 28,1 28,9 32,3 229 226 222
13 31 140,2 40 141,5 35 147,7 32,3 31,6 35,1 226 225 222

Untersuchungen wurden in Schlesien yorgenommen.
Der Einflufi des Wohlstandes macht sich zuerst in der KórpergróBe und dann 

erst im Gewicht geltend. (Giuffrida-Ruggeri, 1922.)
Tatsache ist, daB ungiinstige soziale Bedingungen, schlechte Ernahrung 

usw. das Wachstum verlangsamen, wahrend eine giinstige soziale Lagę der 
Eltern die Kórperentwicklung der Kinder in vorteilhafter Weise beeinfluBt. 
Aus diesem Grunde ist auch die kbrperliche Entwicklung der Kinder kinder- 
reicher Familien schlechter ais diejenige kinderarmer (Boas)1 2). AisBeispiel 
sei auf die Erhebungen von Rietz an 5134 Berliner Kindern aus den Gym- 
nasien bezw. hóheren Madchenschulen einerseits und den Gemeindeschulen 
andererseits verwiesen. In der folgenden Tabelle ist im Hinblick auf spatere

1) Nach Bach, 1926. (Zit. aus Brugsch, 1922.)
2) Vgl. auch die Untersuchungen von Bilski, F., 1921, Uber den Einflufi desLebens- 

raums auf das Wachstum der Kauląuappen. Pfliigers Arch. f. d. ges. Phys. d. Menschen u. 
d. Tiere, Bd. 188, H. 4/6, S. 254—272, und Demoll, R., 1927, Sagemehl-Beifiitterung 
und Raurafaktoreinwirkung bei Regenbogenforellen. Allg. Fischereiztg. Nr. 22, S. 385—388.

KórpergróBe und Gewicht Berliner Kinder (nach Rietz).
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cm kg cm kg cm kg cm kg
6 45 118,3 22,3 128 113,6 20,1 14 (119.0) (22,5) 110 111,9 19,6
7 101 122,0 23,7 189 117,2 21,6 42 122,7 24.3 159 117,3 21,6
8 156 127,3 26.2 198 121,4 23,3 37 127,2 26,1 164 121,7 23,3
9 168 131,2 27,8 192 126,5 25,7 54 131,0 27,8 182 125,0 24,7

10 181 135,7 30,6 198 130,9 27.6 71 135,7 32.1 182 130,6 27,5
11 209 139,5 33.1 211 135.3 30,0 69 141,2 34,4 185 135,7 30,3
12 189 145,4 37.1 181 139.7 32,9 65 147,8 40,5 169 140,8 34,4
13 143 150,6 41,6 162 144,7 36,5 73 152,1 43,1 180 148,1 39,3
14 158 156,0 46,1 37 (146,6) (37,5) 62 156.6 49,7 34 (150,5) (43,1)
15 140 162,4 51,7 46 158.0 51,2
16 117 165,8 56,3
17 70 169,0 59,1
18 40 171,0 64,4
19 23 (171,1) (65,5)

1720 1 1496 533 1365
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Erórterungen (vgl. S. 309) auch gleichzeitig das Gewicht (in Sommerkleidern 
ohne Schuhe) fiir die betreffenden Altersstufen aufgenommen worden.

Ohne Beriicksichtigung der sozialen Einfliisse, in denen ein Kind auf- 
wachst, wird man das individuelle Wachstum niemals vóllig richtig ab- 
schatzen kónnen. Daher ist es unerlafilich, daB im Beobachtungsblatt 
genaue Angaben iiber die hauslichen Verhaltnisse des Kin des, den Stand 
des Yaters und der Mutter, die Verdienstmóglichkeiten der Ełtern und 
besonders iiber die Anzahl der Geschwister gemacht werden.

Aron (1914) und Schlesinger (1919) wollen auch noch die Art der 
Ernahrung erwahnt wissen.

Ummit den Berliner Stadtkindern auch die Verhaltnisse des Wachstums 
einer landlichen Bevólkerung vergleichen zu kónnen, sei nochmals auf die 
Kinder des Kantons Schaffhausen (Tab. S. 292) verwiesen. Die Unterschiede, 
die in den absoluten Zahlen beider Gruppen bestehen, sind wohl zum Teil 
auf verschiedene Rassenzusammensetzung zuriickzufiihren. Im allgemeinen 
schlieBen sich die Schaffhauser Landkinder aber stets naher an die besser 
situierten Berliner Kinder, ais an diejenigen armer Eltern gleicher Provenienz 
an. Ein derartig wohltatiger EinfluB des Landlebens auf die Kórperent- 
wicklung ist z. B. auch fiir Sachsen-Meiningen (Kreis Saalfeld) von E. 
Schmidt (1892) nachgewiesen worden. Die Stadtkinder sind in allen Jahr
gangen kleiner ais die Landkinder, die Knaben im Durchschnitt um 21 mm, 
die Madchen um 5 mm. Dazu kommt noch eine Wachstumsverzógerung, 
die bei Stadtknaben besonders deutlich ist.

Gtinstig auf die Entwicklung des Kórpers und die GroBe wirkt auch 
das Leben in Schulen oder Anstalten, in welchen das Schulbanksitzen 
móglichst reduziert, dagegen der Bewegung, dem Turnen, dem Sport, iiber- 
haupt den kórperlichen Ubungen ein groBer Spiclraum zugestanden ist 
(Carlier, Godin).

In ein und derselben Familie sind die Erstgeborenen groBer ais die 
Spatgeborenen, und zwar soli sich dieser Unterschied bis ins 15. Jahr bezw. 
bei den Madchen bis zur Vollendung des Wachstums geltend machen (Boas, 
1895). Aber auch das Alter der Mutter scheint von EinfluB auf GroBe und 
Gewicht der Neugeborenen zu sein, insofern ais altere Mutter gróBere und 
schwerere Kinder zur Welt bringen ais jiingere.

EinfluB der Jahreszeit auf das Kórperwachstum. (Nach Daffner.)

Alter
Indi- 

viducn- 
zahl

KórpergróBe in cm Zunahme in cm

Oktober April Oktober Winter Sommer pro Jahr

11—12 12 139,4 141,0 143,3 1,6 2,3 3,9
12—13 80 143,0 144,5 147,4 1,5 2,9 4,4
13—14 146 147,5 149,5 152,5 2,0 3,0 5,0
14—15 162 152,5 155,0 158,5 2,5 3,5 6,0
15—16 162 158,5 160,8 163,8 2,3 3,0 5,3
16—17 150 163,5 165,4 167,7 1,9 2.3 4,2
17—18 82 167.7 168,9 170,4 1,2 1,5 2,7
18—19 22 169,8 170,6 171,5 0,8 0,9 1,7
19-20 6 170,7 171,1 171,5 0,4 0,4 0,8

In den hier verglichenen sozialen Klassen verlauft das Wachstum 
nach demselben oben aufgestellten Rhythmus (vgl. besonders die Kurven 
Fig. 62), aber die Knaben und Madchen der hóheren Schulen sind auf allen 
Altersstufen durchschnittlich 50—60 mm groBer ais ihre Altersgenossen 
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in den Gemeindeschulen. AuBerdem ist auch die ganze Entwicklung der 
Kinder armerer Klassen im Mittel um den Betrag eines Jahres verzógert. 
[Vgl. auch die ganz ubereinstimmenden Resultate an Kindern aus Lausanne 
(Niceforo, 1910) und aus Kopenhagen (Hertz, 1911)]. Es beruhen also 
die durch die sozialen Yerhaltnisse bedingten Unterschiede in der Entwick
lung yorwiegend auf Wachstumsbeschleunigung und Wachstumsverzogerung. 
d. h. auf einer yerschiedenen Wachstumsgeschwindigkeit (vgl. Tabellen 
S. 301 u. 302). Da die Kinder besser situierter Eltern bei ihrem schnelleren 
Wachstum aber friiher zu wachsen aufhóren ais die unter ungiinstigen 
Yerhaltnissen Lebenden, so tritt nach dem 16. Lebensjahre gewóhnlich 
wieder ein Ausgleich ein, der bei den Erwachsenen beider Gruppen die 
vorhandene Differenz yollstandig zum Verschwinden bringen kann. So 
nehmen auch in ihrer Jugend schlecht ernahrte Italiener wahrend der Militar- 
zeit in hóherem Mafie an KórpergróBe zu, ais die ursprunglich besser ernahrten 
Leute aus den hóheren Standen (Livi) (vgl. auch die folgenden Tabellen 
nach Ried und nach Kaup).

(Nach H. A. Ried.)

Kaufmanns- 
schule Friseure Kaufmanns- 

schule Friseure

Kórpergewicht KórpergróBe
n M n M n M n M

13% 16 37,3 16 146,8
14 61 38.1 12 36,0 61 148,5 12 147.0
14% 102 39,5 23 37,6 102 150,2 23 147,0
15 67 40,9 31 39.1 67 152,3 31 147,8
15% 48 45,5 40 39,9 48 157,9 40 151,6
16 37 47,5 58 43,2 37 161,5 58 154,6
16% 32 49,3 57 46,7 32 163,5 57 158,2
17 16 52,6 28 48.5 16 164.7 28 162,7
17% 4 53,4 8 45,7 4 169,0 8 155,9

EinfluB des Berufes auf das Wachstum.

(Nach J. Kaup.)
Wachstum der KórpergróBe in cm bei yerschiedenen Berufen.

Beruf
Alter

14 UL 15 15% 16 16% 17 17%

cm cm cm cm cm cm cm cm
Schneider........................... 144,9 145,9 151,3 155,0 155,9 157.9 158.7 —
Backer.............................. 147,9 148.1 151,6 151,1 157.4 158,4 159,5 162,3
Kattfleute........................... 149,9 152.0 155,1 157,3 161,8 163,5 165,6 167,7
Maschinenbauer............... 148,1 151,3 154,8 157,5 157,7 164,0 163,4 166,2
Schlosser ........................... 147,3 151,8 151.7 157,9 158,8 161.1 162,4 163,1
Gastwirte........................... — 150,3 151,0 154.0 157.3 160,0 — —
Ungelernte....................... 143,8 148,9 151,2 157,6 158,7 162,7 — —
Schmiede.......................... 148,5 153,0 154,8 153.6 155,3 161,5 165,3 —
Metzger........................... 148,2 150,4 156,7 157,0 155,6 158,2 162,7 —
Tapezierer....................... — 149,7 — 153,8 — 156.2 —.
Friseure ........................... 147,0 147,0 147,8 151,6 154.6 158,2 162,7 155,9
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KórpergróBe junger Isliinder nach sozialen Klassen1). (Nach Hannesson, 1925.)

1) Vgl. hierzu auch S. 265.
Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufi. 1. Bd.

KórpergróBe
174,7
174,6
173,4
173,2

Anzahl
Akademiker 182
Stadter 67
Seeleute 294
Landbevólkerung 381

Abgesehen von dem Wachstumsrhythmus, der wahrend des Kindes- 
und Jugendalters nachweisbar ist, zeigt die Langenzunahme des Kórpers 
auch eine Jahresperiodizitat, die von den allgemeinen klimatischen 
Bedingungen abzuhangen scheint und daher auch in nordischen Landem, 
wo der klimatische Wechsel schroffer ist, deutlicher ausgepragt ist. Sie 
besteht darin, daB die starkste Langenzunahme auf die 1. Jahreshalfte 
(Februar—August), besonders aber auf die Monate Juli bis August fallt, 
und daB in der zweiten Jahreshalfte (September—Januar) nur ein ge- 
ringes Wachstum eintritt (Schmid-Monnard). Fiir Danemark hat Malling- 
Hansen an Knaben von 9 bis 17 Jahren die folgenden 3 Jahresperioden 
festgestellt:

a) eine 4%monatliche Minimal-Periode des Wachstums: August bis 
Mitte Dezember,

b) eine 4%monatliche Mittel-Periode des Wachstums: Mitte Dezember 
bis Ende April,

c) eine 3monatliche Maximal-Periode des Wachstums: Ende April bis 
Ende Juli.

Die Grenzen sind gegeniiber den an deutschen Kindern (Halle) ge- 
machten Beobachtungen etwas verschoben, doch zeigt sich dasselbe gesetz- 
niaBige Verhalten (vgl. auch unter Gewicht). Messungen an Schiilerinnen 
des Alexandra-Institutes in St. Petersburg haben etwas andere Resultate 
ergeben. Nach diesen letzteren ist nur auf spateren Altersstufen das Wachs
tum im Sommer lebhafter ais im Winter, auf jiingeren macht sich das umge- 
kehrte Verhaltnis bemerkbar (Jenjko, 1902). Beziiglich weiterer Unter- 
suchungen iiber das Wachstum sei besonders auf die Arbeiten von Axel-Key, 
Bachauer, Baldwin (1921, 1924), Bardeen, Boas, Bowditsch, Daffner, 
Erismann, Freudenberg, Gastpar, Geissler, Hassę, Hertel, Hósch- 
Ernst, Hrdlicka, Kotelmann, Lipiec, Mac Donald, Niceforo, Pag- 
liani, Roberts, Roesle, Schiótz, Schlesinger (1922, 1924), E. Schmidt, 
Schweers, Schwerz, Schwiening, Weissenberg, West u. a. (vergl. 
Schriftenverzeichnis) yerwiesen.

IV. Korpergewicht.
Das Korpergewicht hat fiir die Unterscheidung der menschlichen Rassen 

nicht die gleiche Bedeutung wie die KórpergróBe, weil es viel mehr noch 
ais diese von den Ernahrungsverhaltnissen, der Lebensweise usw. abhangig 
ist. NaturgemaB spielen aber auch hier Ńererbungstendenzen eine Rolle, 
denn es wachst im allgemeinen, sowohl individuell ais auch innerhalb der 
verschiedenen GróBengruppen der Menschheit das Korpergewicht mit der 
KórpergróBe. Bei Kulturvólkern sind die individuellen Schwankungen 
des Gewichtes am gro Bień, und es zeigen sich teilweise auch beruf liche 
Unterschiede, da die meisten Berufsarten mehr oder weniger an eine be- 
stimmte Lebensweise gebunden sind.

20
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Ais mittleres Nacktgewicht des erwachsenen Europaers kann 65000 g 
angesehen werden, allerdings mit einer individuellen Schwankungsbreite 
von 42000 —84000 g. Die entsprechenden Zahlen fiir das weibliche Geschlecht 
betragen 52000 g, bezw. 38000—76000 g. Der Variations-Koeffizient 
des Kórpergewichts bei 20—30 jungen deutschen Mannern betragt 8,3. 
Es besteht also gleichmaBig mit der geringeren KorpergroBe auch ein ge- 
ringeres Gewicht beim Weibe. Bei einigen Gruppen, besonders bei Tiirken, 
Arabem und Juden, sind es aber vorwiegend die Frauen, die im Zusammen- 
hang mit einer ruhigen Lebensweise oft reichlich Fett ansetzen. Bei manchen 
Rassen, z. B. den Annamiten, ist ein geringes Kórpergewicht nicht die Folgę 
eines mangelnden Fettansatzes, sondern einer gewissen Grazilitat des 
Knochenbaues.

Die Tagesschwankung des Kórpergewichtes ist ziemlich bedeutend; 
das Minimum fallt auf den friihen Morgen, das Maximum auf den spaten 
Abend. Bei einem ausgewachsenen Europaer mittlerer GroBe betragt die 
Gewichtssteigerung eines Tages im Mittel 2 kg. Oeder hat Tages- 
schwankungen von 1—4 kg beobachtet; in einem besonders genau wahrend 
28 Tagen beobachteten Fali belief sich die tagliche Schwankung auf 2,250 
bis 3,200 kg, im Durchschnitt auch 2,670 kg. Das Kórpergewicht nach der 
Aufnahme des Friihstucks konimt dem mittleren Tagesdurchschnitt nahezu 
gleich. Wo es sich . aber um den genauen Vergleich der Gewichtszahlen 
desselben Individuum handelt, muB die Bestimmung des Gewichtes wie 
diejenige der KorpergroBe stets zu gleicher Tagesstunde vorgenommen 
werden.

Besonders wichtig ist die Zunahme des Gewichtes wahrend der 
ganzen Wachstumsperiode, weil sich hier ahnliche Gesetze feststellen 
lassen, wie sie oben fiir die KorpergroBe mitgeteilt wurden, denn der Mensch 
zeigt, wie iibrigens alle Primaten, gegeniiber den niederen Saugern auch eine 
sehr lange Dauer des Wachstums seines Kórpergewichts (Friedenthal).

Das Gewicht der Frucht (Embryo und Fetus) ist neben der ererbten 
Anlage in liohem Mafie von dem Gesundheitszustand, dem Alter, den Er- 
nahrungsverhaltnissen und damit auch der sozialen Lagę der Mutter sowie 
von der Schwangerschaftsdauer und der Zahl der vorausgegangenen Geburten 
abhangig. Am schwersten sind stets die Kinder, die die langste Fetalzeit 
durchgemacht haben, und es pflegt ferner mit jeder neuen Schwangerschaft 
eine Gewichtszunahme von durchschnittlich 75 g einzutreten (Fourmann, 
1901). Nach Beobachtungen an der Marburger Klinik (3000 Falle) ergeben 
sich mit der Zahl der Geburten (Kinder gleicher Eltern) die folgenden Zu- 
nahmen an Kórpergewicht und KorpergroBe:

Kórpergewicht KorpergroBe
1. Kind 3128 g 50,5 cm'
2 3286 „ 50,8 ,,
3; ” 3388 „ 50,6 „
4. ,, 3460 „ 51,3 .,
5. „ 3560 „ 52,5 „

Vgl. auch Oeder, 1909, Med. Klinik, S. 461, und Ahlfeld. Lehrbuch der Geburtshilfe, 
1898.

Fur Danen ist folgende Gewichtszunahme mit der Zunahme der Schwan- 
gerschaften nachgewiesen:

Gewicht von 1833 und 1617 $ (nach Heiberg).
1. 2. 3. 4. 5. Schwangerschaft

3300 g 3432 g 3482 g 3499 g 3565 g
$ 3205 „ 3359 „ 3313 „ 3369 „ 3445 „
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Bei Japanern scheint die Differenz etwas geringer zu sein; nach Kinoshita 
(1901) betragt das Geburtsgewicht der Kinder Primiparer 2956 g, dasjenige 
Pluriparer 3046 g. Selbst die Zeit der Konzeption scheint von EinfluB auf 
das Gewicht zu sein, wenigstens fallen gróBte Geburtsziffer und grófites 
mittleres Kórpergewicht der Neugeborenen (in Prag) auf dieselben Monate, 
namlich auf Marz‘und April und auf Septeniber (Matiegka).

Es bestehen also hinsichtlich des Gewichtes der Feten groBe individuelle 
Schwankungen, wie auch aus den folgenden Zahlen hervorgeht:

Gewicht der Frucht (<J + $).
Schwangerschafts-

monat
nach

Daffner
nach 

Stratz
3. •— 25 g
4. 30— 120 g 120 „
5. 139— 350 „ 280 „
6. 400— 800 „ 700 „
7. 820—1200 „ 1250 „
8. 1220—1620 „ 2000 „
9. 2100—2700 ,. 2500 „

10. 2800—5500 „ 3000 „

Vgl. auch dieses Lehrbuch, S. 267.

Die letzgenannte von Daffner gegebene Zahl ist ais eine seltene anzu- 
sehen, wenn sie auch in einigen individuellen Fallen noch iibertroffen wird 
(6355 und 7550 g). Ais Durchschnittsgewicht fiir den europaischen Neu
geborenen beiderlei Geschlechts darf 3000—3300 g (3227 g nach Sobbe 
fiir Marburg, 3228 g nach Alliot fiir Paris, 3373 g nach Binger-Olesen 
fiir Kopenhagen) angenommen werden. Von Geburtsgewichten einzelner 
Gruppen erwahne ich noch:

Danen
Rheinlander (Bonn) 
Grofirussen
Japaner

<5 ?
3387 g 3280 g
3360 „ 3221 „
3230 „ 3160 „
2940 „ 2780 „

(Heibebg)
(Fourmann) 
(Tschepourkowtsky) 
(Miwa)
(Nagahama)2900—3000 g 2700—2800 g

Die Gewichtszunahme im ersten Lebensjahr, die fiir den allge- 
meinen Gesundheitszustand der Kinder wichtig ist, wird durch die Tabelle 
von Cammerer (1901) illustriert (S. 308). Dieselbe bezieht sich nur auf 
normale Kinder beiderlei Geschlechts mit einem Geburtsgewicht von 
mehr ais 2750 g.

Gewichtsanderungen der ersten Lebenstage. 
(Nach Gregory; zit. nach Bach, 1926.)

Stunden Tage Abnahme Stunden Tage Zunahme

0—12
12—24

1
1 1. - 81gf

— 58g ( 139 g 48—60
60—72

} 3' 8
25

g 
g

33 g
24—36
36—48

l
f

2. -52g)_
- 12gJ 64 g 72—84

84—96
1 4- 20

30
g 
g

50 g
96—108

108—120
} 5- 25

25
g 
g

50 s
120—132 l 6 20 g g132—144 J 6> 16 g

20*
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Gewicht in den 52 ersten Lebenswochen bei normalem Geburtsgewicht. 
(Nach Cammerer)1).

Ende Mit Frauenmilch ernahrt (119 Falle) Kiinstlich ernahrt (84 Falle)
der Zahl der Mittelwert Mittl. Wachs- Zahl der Mittelwert Mittl. Wachs-

Wochen Falle g tums zahl Falle pr O tums zahl

Geburt 104 3433
iiber- 
haupt taglich 73 3467

iiber- 
haupt taglich

g g g pr O

1 78 3408 —25 —3,6 48 3314 —153 —21,9
2 85 3567 159 22,7 60 3384 70 10,0
3
4

89
107

3781
4008

] 428 30,6 58
72

3557
3683 j 309 22,1

5 88 4199 63 3836
6 91 4422 823 29,4 68 4005 614 21,9
7 88 4576 62 4204
8 100 4907 66 4303
9 92 4958 62 4466

10 87 5227 728 26,0 60 4556 598 21,4
11 89 5365 60 4861
12 96 5600 61 4911
13 91 5693 59 5093
14 78 5846 679 24,2 53 5106 629 22,5
15 86 6033 49 5446
16 89 6294 54 5532
17 82 6434 53 5685
18 72 6516 563 20,1 47 5901 688 24,6
19 77 6569 48 6054
20 77 6824 49 6181
21 80 6962 40 6354
22 77 7070 532 19,0 42 6618 678 24,2
23 70 7251 38 6613
24 79 7289 40 6836
25 58 7485 34 6957
26 74 7505 447 16,0 44 7278 383 13,7
27 57 7698 23 7169
28 58 7774 27 7207
29 48 7946 28 7350
30 63 7911 380 13,6 35 7413 446 15,9
31 54 8061 24 7556
32 45 8175 24 7783
33 44 8189 19 7616
34 50 8400 438 15,6 24 8278 394 14,1
35 48 8483 23 8298
36 35 8655 16 8161
37 41 8746 15 7916
38 37 8641 274 9,8 16 7961 205 7,3
39 45 8674 27 8470
40 46 8855 19 8306
41 37 8979 14 8445
42 39 9146 350 12,5 13 8456 367 13,1
43 38 9028 18 8813
44 46 9232 21 8782
45 31 9330 12 8668
46 32 9307 317 11,3 10 8757 219 7,847 33 9398 15 8863
48 42 9589 19 9192
49 26 9708 10 8809
50
51

28
25

9628
9816 336 12,0 11

11
8947
9112 314 11,2

52 59 10141 41 9624

1) Cammerers Zahlen entsprechen keinem physiologischen Durchschnittmaterial 
(Vgl. Pirquet, 1919, System der Ernahrung, S. 150).
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In den ersten zwei Lebenstagen findet eine Gewichtsabnahme von 
ungefahr 200 g oder ca. 5 Proz. des Anfangsgewichtes statt, die aber durch 
eine Zunahme vom 4. Tage an in der 1. oder mindestens 2. Woche wieder 
kompensiert wird. Von der Mehrzahl der europaischen Kinder wird das 
Anfangsgewicht erst nach dem 10. Lebenstag wieder erreicht (nach Herz- 
feld, Jhrb. d. Kinderheilkunde, Bd. 99, H. 2—3). Vom 1. Monat an nimmt 
dann die tagliche bezw. wóchentliche Zunahme meist regelmaBig ab und ist 
(nach Cammerers Tabelle) am geringsten in der 36. bis 40. Woche. Mit 
Muttermilch ernahrte Kinder, selbst wenn sie bereits im Laufe des ersten 
Jahres entwóhnt werden, besitzen ein hoheres Gewicht ais kiinstlich ernahrte 
Kinder. Nach Schmidt-Monnard (1891) schwankt die Differenz bis zum 
9. Monat um 200—800 g zugunsten der Brustkinder. Gegeniiber der Tabelle 
Cammerers besitzen die Frankfurter Kinder Schmidt-Monnards absolut 
viel geringere Werte, vermutlich weil es sich um einen ganz anderen Volks- 
stamm handelt. Die absoluten Zahlen der einzelnen Beobachter haben 
also immer nur fiir die von ihnen studierte Gruppe Gultigkeit und diirfen 
nicht ohne weiteres auf andere Bevólkerungsklassen anderer Lander iiber- 
tragen werden.

Kórpergewicht und KórpergróBe vom 1. bis 30. Lebensmonat 
von 823 gestillten Knaben und 736 gestillten Madchen aus Frankfurt.

(Nach Schmidt-Monnard.)

Monat
Mittleres Gewicht 

in g
Mittlere

KórpergróBe 
in mm Monat

Mittleres Gewicht 
in g

Mittlere
KórpergróBe 

in mm
$ s $ <5 $ <? ?

1. 3451 3219 506 501 16. 9414 8807 741 725
2. 4108 4002 541 538 17. 9810 - 9164 760 738
3. 4840 4792 556 575 18. 9650 9219 746 741
4. 5670 5409 599 593 19. 9818 9247 761 738
5. 5868 5866 605 610 20. 9973 9084 775 746
6. 6802 6426 630 622 21. 9911 9261 757 152
7. 7017 6855 644 640 22. 10334 9887 782 777
8. 7125 6936 661 649 23. 10229 9700 781 770
9. 7579 7396 674 669 24. 10547 10106 788 795

10. 8312 7527 659 670 25. 10542 10058 800 792
11. 8412 7588 696 670 26. 11.153 10336 816 804
12. 8588 7756 710 681 27. 11100 10508 800 800
13. 8479 8277 707 718 28. 11000 10150 820 800
14. 8897 8350 722 709 29. 11150 11100 825 835
15. 8825 8200 730 705 30. 11407 10829 837 834

Am Ende des 1. Jahres ist das Kórpergewicht ungefahr auf das Dreifache 
des Geburtsgewichtes gestiegen. Nach dem 1. Lebensjahr zeigt das Kórper
gewicht zunachst noch die gleiche Zuwachsmenge, erst allmahlich wird die 
monatliche Zunahme geringer. Vom 3. Jahre an nimmt das Gewicht jahrlich 
nur noch um durchschnittlich 1300—1600 g zu, vom 8. Jahre an iiberschreitet 
es im Mittel aber 2000 g und steigt nach dem 13. Jahre auf 5000—6000 g 
(vgl. die Tabelle S. 311). Eine starkę Wachstumszunahme findet dann noch 
bis ins 19. Lebensjahr statt, und das Hóchstgewicht wird erst mit 50 Jahren 
erreicht.

Individualaufnahmen zeigen allerdings oft groBe Abweichungen von den 
hier gegebenen Mittelwerten. Aus allen Untersuchungen geht aber hervor, 
daB wahrend der Wachstumsperiode ahnliche Verschiebungen im Kórper
gewicht eintreten wie in der KórpergróBe, ja, es besteht sogar, wenigstens 
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in der Mehrzahl der Falle, eine gesetzmaBige Beziehung zwischen beiden. 
In Zeiten intensiveren Langenwachstums ist die Gewichtszunahme gering, 
wahrend bei schwachem GróBenwachstum das Gewicht eine bedeutende 
Zunahme erfahrt. Das letztere ist zeitlich das primare, d. h. die Gewichts
zunahme geht voraus, die Langenzunahme folgt nach. Dies gilt allerdings 
nicht fiir die fetale Periode und das 1. Lebensjahr, denn wahrend der intra- 
uterinen Entwicklung bleibt die Gewichtszunahme bedeutend hinter dem 
Langenwachstum zuriick, wahrend im 1. Jahre nach der Geburt dann die 
Gewichtszunahme enorm iiberwiegt (GróBenzunahme 50 Proz., Gewichts
zunahme 200 Proz., nach Stratz, 1909). Im 1. Monat nimmt das Gewicht 
auf 1 cm Langenzuwachs um 190 g, im 6. Monat um 500 g zu (Lascoux). 
Dieses Alternieren in GroBen- und Gewichtszunahme driickt sich' auch in der 
auBeren Erscheinung der Kinder aus und gestattet, das Kindesalter in 
5 Perioden (Stratz, 1921) zu teilen:

1. Periode der ersten Fiille von 1—4 Jahren,
2. Periode der ersten Streckung von 5—7 Jahren,
3. Periode der zweiten Fiille von 8—10 Jahren,
4. Periode der zweiten Streckung von 11—15 Jahren,
5. Periode der dritten Fiille oder Reifung von 15—20 Jahren.
Die angegebenen Altersgrenzen sind allerdings nur annahernd richtig, 

und auBerdem tritt in der vierten Periode besonders deutlich die sexuelle 
Differenz auf, die durch das spatere Einsetzen des beschleunigten Wachstums 
bei den Knaben (s. S. 289) bedingt ist. Bis zum 9. Jahre namlich macht 
sich im Kórpergewicht der beiden Geschlechter kein wesentlicher Unterschied 
geltend. Hierauf pflegen die Knaben etwas schwerer zu sein. Vom 13.—16. 
Lebensjahr iibertreffen aber ganz allgemein die Madchen die Knaben an 
Gewicht, wahrend sich nachher das Verhaltnis umkehrt. Der Zusammenhang 
mit dem Eintritt der Geschlechtsreife ist hier ebenso klar wie beim GróBen- 
wachstum1).

1) Saller (1927) hat an Versuchstieren (Ratte, Meerschweinchen, Kaninchen) ahnliche 
Wachstumszyklen wie beim Menschen beobachtet; danach fallt der letzte Zyklus mit dem 
Pupertatseintritt bei den genannten Tieren zusammen. Die Wachstumsdauer ist bei den 
einzelnen Tierarten sehr yerschieden: Albinoratte, Meerschweinchen und Kaninchen haben 
eine 3—6fache Lebensdauer, die Maus eine etwa 5—6fache, und bei der Norwegerratte 
betragt das Wachstum fast 2/3 der Lebensdauer. Die inneren Wachstumsfaktoren sind art- 
und rassenspezifisch; sie sind genotypisch festgelegt; die auBeren liegen nach Saller 
hauptsachlich in der Temperatur, dem Klima, der Jahreszeit, dem Lebensraum, der Domes- 
tikation u. a.

Etwas anders, besonders auch unter Beriicksichtigung des Wachstums 
verschiedener KórpermaBe, teilt Weissenberg (1911) die Wachstumsperiode 
ein:

I. Periode: erste Fiille (1.—3. Jahr),
II. Periode: erste (scheinbare) Streckung (4.—6. Jahr),

III. Periode: verlangsamtes Wachstum (<J 7.—11.,$ 7.—9. Jahr),
IV. Periode: zweite (wirkliche) Streckung, Pubertatsperiode (c?12.—17.,

$ 10.—14. Jahr),
V. Periode: sehr verlangsamtes Wachstum (<J 18.—24., $ 15.—18. Jahr).

Es folgen dann noch die schon friiher (S. 243) erwahnten zwei 
Lebensperioden des Stillstandes und der zweiten Fiille sowie des Riick- 
ganges, die Maturitas und das Senium.
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Das Kórpergewicht siidrussischer Juden nach Alter und Geschlecht in 
Kilogramm. (Nach Weissenberg, 1925.)

Alter 
in 

Jahren

2365 Miinner 2035 Frauen
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Verhaltnis 
zwischen 
Gewicht 

und Hóhe 
Mann [Frau

1 50 6,5 11,5 5,0 8,5 ;_ 50 6,5 11,5 5.0 8,0 117 118
2 40 8,5 13.5 5,0 11.5 3,0 40 8,0 14,0 6,0 10.5 2,5 140 135
3 50 10.5 16.5 6,0 13,0 1.5 50 10,0 17.5 7,5 13,0 2,5 148 147
4 50 11,5 18,5 7,0 14,5 1.5 50 11,0 22.0 11,0 14,5 1,5 156 159
5 50 12,5 25,0 12,5 16,5 2,0 40 12,5 24,0 11,5 16,5 2,0 166 164
6 50 14,0 24,5 10,5 18.0 1,5 40 13,5 25,0 11,5 17,5 1,0 167 165
7 50 16,0 27,0 11.0 20,5 2,5 40 15,0 30,0 15,0 20,0 2,5 182 176
8 70 17,5 30,0 12.5 22,5 2,0 50 16,0 32,5 16,5 22.0 2,0 190 187
9 100 18.5 37,5 19,0 25,0 2,5 50 17,0 36.0 18,0 23,5 1,5 204 191

10 100 21,0 34.5 13,5 26,0 1.0 50 19,0 38,0 19,0 27.0 3,5 205 210
11 100 22,0 44,0 22,0 28,5 2,5 50 21.5 50,0 28,5 30,0 3,0 218 228
12 100 24,0 50,0 26,0 32,0 3,5 100 20,0 53,0 33,0 34,0 4,0 235 243
13 100 23,5 56,0 32,5 35,0 3,0 100 26,0 58,5 32,5 38,5 4,5 251 269
14 100 27,0 58,0 31,0 40,0 5,0 100 26.0 75,0 49,0 43.0 4.5 275 288
15 100 32.5 67,5 35,0 43,0 3.0 100 32,5 70,0 38,0 46,0 3,0 288 307
16 100 31,0 88,0 57.0 48,5 5.5 100 33,0 75,0 41,5 50,5 4,5 309 334
17 100 39,5 70,0 30,5 53,0 4,5 100 36,0 82,0 46,0 53.5 3,0 328 349
18 100 38,0 69,5 31,5 54.0 1,0 100 41,0 75,0 34,0 53,5 0,0 333 347
19 100 41,0 72,0 31,0 56,0 2,0 100 40,0 79.0 39.0 54,0 0,5 343 349
20 150 43,0 82,0 39,0 57.0 1.0 100 39,0 74,0 35,0 55,0 1,0 347 359

21—25 200 43,0 88,0 45,0 58.5 1.5 100 39,0 79,0 40,0 56.0 1,0 353 364
26—30 100 43.0 91,0 48,0 60,5 2,0 100 40,5 94,0 53,5 58,0 2,0 367 377
31—40 100 42,0 90,0 48,0 61,0 0,5 100 36,5 94,0 57,5 59,0 1,0 372 385
41—50 100 45,0 98,0 53,0 62.5 1,5 100 35,5 104,0 68,5 60,0 1,0 380 392
51—60 100 46,0 96,0 50,0 59,0 —3,5 100 37,5 110,0 72,5 58,0 —2,0 370 384
61—70 80 37,5 80,5 43,0 56,0 —3,0 100 36,5 81,5 45,0 54,0 —4,0 345 366
71—80 25 45,0 80,0 35,0 54,0 —2,0 25 33,0 64.0 31,0 51,0 -3,0

Kórpergewicht in Kilogramm.

Alter 
in Jahren

Knaben Madchen

Chicago
(Baldwin)

Miinchen1) 
(Martin)

Chicago
(Baldwin)

Miinchen1)
(Martin)

7 21,3 20,5 21,8 20,0
8 24,6 23,0 24,8 22,1
9 27,4 25,2 26,1 24,2

10 30,4 26,3 29,4 26,3
11 33.3 28.4 32,5 28,0
12 36,7 30.4 37,6 31,2
13 40,6 33,1 41,6 35,3

1) Miinchener Yolksschiiler.
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Alter 
in 

Jahren

Miinchener Yolksschulkinder Miinchener Gymnasiasten

<? ?

Indi- 
yiduen- 

zahl
Mittel

kg

Varia- 
tions- 
breite 

kg

Indi- 
viduen- 

zahl
Mittel

kg

Varia- 
tions- 
breite 

kg

Indi- 
yiduen- 

zahl
Mittel

kg

Varia- 
tions- 
breite 

kg

6 1100 19,2 14—26 1004 18.6 13—32
6% 1574 19,8 13—36 1467 19,2 12—28 — — —
7 1485 20.7 13—32 1354 20,2 14—34 — — —
7% 1380 21,8 14—34 1311 21,1 13—39 — — —
8 1266 22.7 15—33 1168 22,2 16—38 — — —
8% 1192 23,8 15—35 1132 23,4 14—39 — — —
9 1107 25,0 16—39 1114 23,4 17—47 — — —
9% 989 25,8 16—43 1007 25,3 17—39 — — —

10 687 26,5 18—41 752 26,0 17—42 — — —
io% 455 27,5 20—38 522 27,2 19—41 120 31,4 —
11 225 28,5 21—38 222 28,2 21—43 137 32,8 —
n% 185 29,2 21—40 178 28,9 20—43 129 34,1 —
12 127 30,4 21—42 152 31,2 22—42 149 35,0 —
12% 103 31,8 21—43 133 33,3 19—47 152 36,4 —
13 127 33.1 26—51 152 35,3 24—54 135 39,2 —
13% 71 36,6 24—54 103 36,4 26—52 126 41,4 —
14 — _ — — — — 124 44,0 —
14% — — — — — — 153 46,6 —
15 — — — — — — 126 50,4 —
15% — — — — — — 130 52.7 —
16 — — — — — — 114 55,5 —
16% — — — — — — 118 57,5 —
17 — — — _ — — 104 58,6 —
17% — — — — — — 83 60,7 —
18 — _ — . — — — 89 61,1 —
18% — — — — — — 71 63,2 —
19 — — — — 39 64,2

Hinsichtlich der Rassendifferenzen im Kórpergewicht wahrend der 
Wachstumsperiode sei auf die Tabellen S. 311 ff. verwiesen.

Kinder nordamerikanischer Indianerstamme besitzen einen besser 
entwickelten Panniculus adiposus und daher ein hbheres Gewicht ais gleich- 
altrige bezw. gleichgroBe weiBe Kinder (Bowditch).

Kórpergewicht. (Nach Hkdlićka, 1908.)

Approx.
Alter KorpergroBe

San-Carlos-
Apachen Pinia Weifie

<5 ? <? ? <J ?

8—10 120—129,9 29,6 27,6 27,9 26,5 24,0—29,0 23,4—28,2
10—12 130—139,9 33.2 32,9 32,7 32,8 29,0—34,9 28,2—34,5
12—14 140—149,9 39,8 41,1 39,5 42,9 34,9—42,0 34,5—41,5
14—16 150—159,9 48,3 52,0 49,0 53,4 42,0—50,0 41,5—52,5
16—18 160—169,9 58,6 — 57,5 — 50,0—60,0 —

DaB auch innerhalb eines 
alternierend yerhalten, haben

Jahres sich GroBen- und Gewichtszunahme 
yerschiedene Untersucher gezeigt. In der 
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oben (S. 305) angegebenen Periode des geringsten Wachstums (zweite 
Jahreshalfte) findet die starkste Gewichtszunahme statt, wahrend in der 
ersten Jahreshalfte zur Zeit des starken Wachstums das Gewicht nur um 
ein geringes zunimmt. In dem ersterwahnten Zeitabschnitt ist die tagliche 
Gewichtszunahme 4mal so groB wie in dem letztgenannten (Malling- 
Hansen). In den Monaten Februar bis Mai hat Schmidt-Monnard 
gelegentlich einen vollstandigen Gewichtsstillstand, ja Riickgang kon- 
statiert. Auf die Ursachen dieser Erscheinung ist bereits hingewiesen 
worden.

Das absolut geringste Kórpergewicht scheinen allerdings die klein- 
wiichsigen Buschmanner zu besitzen, es schwankt bei ihnen namlich im mann
lichen Geschlecht von 30,0 bis 59,0 kg, im weiblichen von 30,0 bis 45,0 kg 
(Seiner).

Innerhalb Deutschlands sind regionale Unterschiede im Kórper
gewicht festgestellt. Im Norden Deutschlands herrschen die schwereren, 
im Siiden die leichteren Gewichte vor, und zwar trifft dies (wenigstens fiir 
Manner im Alter von 20 Jahren) fiir alle GróBenstufen zu. Auch unter 
Beriicksichtigung der yerschiedenen KórpergróBe in den einzelnen Teilen 
des Reiches ist in einzelnen Gebieten, vor allem in Sachsen, in Schlesien 
und Bayern das Kórpergewicht durchweg geringer ais namentlich im Norden 
(Schwiening, 1914).

Kórpergewicht menschlicher Gruppen.
<? $ Autor

Europa kg kg
Polnische Juden 55,0 50,0 Elkind
Rumanen 58,4 — SCHORTT
Sudrussische Juden 61,3 63,5 Weissenberg
Oberbayern 63,2 — Daffner
Deutsche 64,5 53,5 Bach
Franzosen 64,9 — Bernard
Belgier 65,0 — Quetelet
Ostfriesen (20—23jahr.) 65,1 — Buscii
Norweger 66,0 — Daae
Norweger 66,4 61,1 Bryn, Schreiner
Islander 68,1 — Hannesson
Finnen 69,9 60,0 WlLSKMAN

Asien
Annamiten •51,3 _ Bonifacy
Sundanesen 51,5 48,1 Kohlbrugge
Japaner 52,7—56,2 48,8 Ijima

,, — 43,6 Kusuda
Hindu, oberste Kastę 53,2 — SCHORTT

„ niedere „ 48,7 — )(
Koreaner 56,4 52,1 Ijima
Tenggerer 57,4 47,8 Kohlbrugge
Nordchinesen 64,4 — Koganei

Afrika
Buschmanner 40,4 36,7 Seiner
Baluba (Zentralafrika) 53,5 — Wolff

Ozeanien
Maori 63,9 49,5 Bernard
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Amerika
Trumai 
Mulatten 
Irokesen

58,2
65.8
73.8

49,5 Rankę
— Gould

V. Gr6Bcn-Gewiehtsverhaltnis.
Nicht nur fiir den wachsenden, sondern auch fiir den erwachsenen 

Menschen ist das Verhaltnis von KorpergroBe und Gewicht von Be- 
deutung. Man kann fiir jede GróBenstufe auch eine bestimmte Gewichts- 
korrelation angeben, die der Norm entspricht. Bei den groBen individuellen 
Schwankungen aber, denen gerade das Kórpergewicht unterliegt, miissen 
die Grenzen des Normalen ziemlich weit gesteckt werden. So kónnen giinstige 
oder ungiinstige auBere Bedingungen, wie z. B. Kriegsjahre, den wachsenden 
kindlichen Kórper stark beeinflussen (vgl. die Tabellen S. 315 ff. und 
318 ff.)

Alter 
in Jahren

KorpergroBe in cm

Knaben Madchen

Vorkriegs- 
zeit1) 1921

Abnahme Vorkriegs- 
zeit 1921

Abnahme

absol. in % absol. in %

7 120,4 117,0 3,4 2,8 118,9 116,3 2,6 2,2
8 126,5 123,9 2,6 2,1 124,3 121,6 2,7 2,2
9 131,1 127,7 3,4 2,6 128,8 126,7 2,1 1,6

10 134,8 131,2 3,6 2,7 134,6 130,9 3,7 2,7
11 137,8 134,7 3,1 2,3 139,1 135,0 4,1 2,9
12 143,0 138,9 4,1 2,9 144,6 140,4 4,2 2,9
13 148,2 142,5 5,7 3,8 149,2 145,1 4,1 2,8

1) Die Zahlen aus der Vorkriegszeit sind Erhebungen aus Freiburg i. Br., Frank
furt a. M. und Apolda entnommen und erstreeken sich auf ungefahr 10000 Einzel- 
beobachtungen.

Alter 
in Jahren

Kórpergewicht in kg

Knaben Madchen

Vorkriegs- 
zeit 1921

Abnahme Vorkriegs- 
zeit 1921

Abnahme

absol. in % absol. in %

7 22,1 21,0 1,1 5,0 21.7 20,3 1,4 6,5
8 25,0 23,6 1,4 5,6 24,1 22,6 1,5 6,2
9 27,3 25,4 1,9 7,0 25,8 24,7 1,1 4,3

10 29,0 26,9 2,1 7,2 28,2 26,6 1,6 5,7
11 30,5 28,9 1.6 5,3 31,9 28,5 3,4 10,7
12 34,3 31.1 3,2 9,3 36,3 32,2 4,1 11,3
13 38,1 33,3 4,8 12,6 39,1 35,8 3,3 8,4
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Korrelation zwischen KórpergróBe und Kórpergewicht bis zum 6. Lebens-
______________ jahr. (Nach R. M. Woodbury; zit. nach Bach, 1926.)

Korper- unter | Kórpergewicht
gróBe 1 Monate Jahre

inch cm Monat 1—2 2—3|3—4 4—5|5—6|6—9 19-12 1—2 | 2—E 3—4 4—5 5—£ 6-7
Knaben.

20 50,8 3,6 3,9 1
21 53,3 4,1 4,3 4,5 —
22 55,9 4,4 4,8 4,9 5,0 — _ _ _ __ _
23 58,4 4,8 5,2 5,5 5,6 5,7 1 —
24 61,0 — 5,6 6,0 6,2 6,3 6,3 6,4 — — 1 _ _ _
25 63,5 — 5,9 6,3 6,6 6,8 6,9 7,2 7,6 — _ _ _ _ _
26 66,0 — — 6,5 7.1 7,3 7,6 7,6 7,9 8,1 _ _ _ _ _
27 68,6 — — — 7,4 7,7 8,0 8,2 8,3 8,5 _ ,_ _
28 71,1 — — —. — — 8,5 8,7 8,9 8,9 _ _ __ _ _
29 73,7 — — —» — — 9,2 9,4 9,4 _ _ _ _
30 76,2 — — —. ■— — 9,8 9,9 10,0 10,2 _ _ __ _
31 78,7 — — —, — — — 10,4 10,4 10,5 10,8 _ _ _
32 81,3 — — — — — — 11,0 10,8 11,1 11,3 _ _ _ _
33 83,8 — — — — — — — — 11,7 12,0 12,4 _ _
34 86,4 — 12,2 12,3 12,5 _ _ _
35 88,9 — — — — — — — — 12,8 12,9 12,9 13,4 __ _
36 91,4 — — — — — — — — 13,3 13,4 13,5 13,8 _ _
37 94,0 — 13,8 14.1 14,1 14,2 _ _
38 96.5 — 14,7 14,7 14,7 15,1 ■ —
39 99,1 — 15,2 15,4 15,3 15,4 _
40 101,6 — — — — — — — — . — 16,0 16,1 16,0 16,0 _
41 104,1 — = — — — — — — — 16,5 16,8 16,7 16,8 _
42 106,7 17,5 17,4 17,4 17,5
43 109,2 — 18,3 18,2 18,2 18,2
44 111,8 — 18,9 18,9 19,1
45 114,3 — — — — — — — — — 19,6 19,7 20,1
46 116,8 — 20,5 20,6 20,6
47 119,4 — — — 21,4 21,4

Madchen.
20 50,8 3,6 3,8
21 53,3 3,9 4,2 4,4 — — — — — — _ _ _ _ _
22 55,9 4,2 4,6 4,9 5,0 5,0 — — — — _ _ _ _ _
23 58,4 — 5.1 5,3 5,5 5,7 5,9
24 61,0 — 5,4 5,7 6,0 6,2 6,3 6,1 — — _ _ _ _ _
25 63,5 — 6,1 6.3 6,6 6,8 6,4 — — _ _ _ __ z _
26 66,0 — — — 6,8 7,0 7,2 7,0 7,0 — — _ _ ___ _
27 68,6 — — — — 7,5 7,8 7,4 7,6 8,1 _ _ _ ___ _
28 71,1 — — — — — 7,9 8,1 8,2 _ _ _ ___ _
29 73,7 — — — .— — — 8,5 8,6 8,7 _ _ _ ___ _
30 76,2 — — — — — ,— 8,8 9.2 9,2 10,1 _ _ ’___ _
31 78,7 — — — ■ — — — 9,4 9,7 9,6 10.5 — _ ’ ___ _
32 81,3 — — — '— — — 10,1 10,0 10,2 10,9 11,5 _ ___ _
33 83,8 — — — — — — 10,6 10,5 10,8 11,4 11,8 _ ___ —
34 86,4 — — — .— -h— ,— — — 11,3 12,0 12,0 13,0 ___ _
35 88,9 — — — — — r— — — 11.8 12,5 12,7 12,9 ___ —
36 91,4 12,5 13,2 13,2 13,4 ___ —
37 94,0 — — — — — — — 13,3 13,4 13,8 13,8 — —
38 96,5 — 13,5 14,3 14,4 14,4 14,4 —
39 99,1 14,9 15,0 14,9 15,1 —
40 101.6 15.5 15.7 15,6 15,7 —
41 104,1 ■ -1 16,5 16,3 16,3 —
42 106,7 — — — ■— — — — — — — 17,0 17,1 16,9 17,0
43 109,2 — — — — .— ,— — — — — 17,5 17,8 17,8 17,9
44 111,81 — — . — .— — — ■—. 18,6 18,6 18,6
45 114,31 ,— 19,3 19,3 19,5
46 116,8 20,4 20,4
47 119,4 21,2 —
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Korrelation zwischen KorpergroBe (in cm) und Kórpergewicht (in kg) vom 
18.—30. Lebensjahr nach Miinchener Studenten - Untersuchungen. 

(Berechnet von F. Bach.)

Kórpergewicht

K
ór

pe
r 

gr
oB

e

Alter in Jahren Gesamt- 
Wert

18 19 20 21 22 23 24 25—30

150 — — 47,0
(1)

— — — 57,0
(1)

52,0
(2)

153 — 51,0
(1)

51,7
(3)

— 66,0
(1).

— ł— — 54,4
(5)

156 50,0
(l)1)

57.0
(1)

— — 57,0
(2)

— — 53,0
(1)

54,8
(5)

159 49,0
(1)

50,3
(6)

56,0
(6)

55,1
(7)

60,0
(1)

49,5
(2)

63,0
(1)

— 53,8 
(23)

162 58,3 60,1 56,1 57,8 54,5 56,4 59,0 58,7 56,1
(3) (13) (22) (16) (6) (8) (4) (7) (79)

165 56,0 58,3 58,6 58,2 58,6 56,3 59.8 58,9 58,3
(6) (38) (32) (33) (17) (14) (12) (12) (164)

168 59,6 60,2 60,0 61,5 61,8 60,7 60,0 60,3 60,5
(D) (55) (57) (41) (28) (27) (16) (14) (255)

171 61,1 60,1 61,8 62,3 62,3 63,9 65,6 66,8 62,2
(17) (66) (78) (68) (40) (30) (14) (20) (333)

174 61,7 62.9 63,4 64,6 62,8 65,8 66,1 68,2 63,9
(13) (62) (80) (63) (46) (32) (16) (U) (323)

177 63,1 65,5 65,2 65,8 65,7 66,3 67,1 68,9 65,7
(17) (54) (62) (39) (34) (27) (20) (13) (266)

180 69,1 67,2 67,1 67,4 67,6 71,0 71.6 69,4 68,1
(8) (27) (34) (23) (20) (14) (5) (8) (139)

183 71,0 70,5 70,2 66,0 68,9 70,1 69,4 67,3 69,4
(2) (23) (22) (U) (16) (7) (U) (3) (95)

186 73,0 70,6 73,3 68,0 71,5 64,3 73,0 71,5 70,3
(2) (7) (3) (5) (2) (3) (3) (2) (27)

189 72,7
(3)

72,0
(1)

73,0
(4)

77,5
(4)

70,0
(4)

81,7
(3)

— 76,0
(1)

74,7
(20)

192 83,0
(1)

83,0
(1)

— 65,0
(1)

73,0
(1)

76,0
(4)

1) Die eingeklammerten Zahlen sind die jcweilige Anzahl der Beobachtungen.
2) Uber die verschiedenen Methoden, das KórpergróBen-Gewichtsverhaltnis zu be- 

stimmen, vgl. S. 176 ff.

Der auf Grund der QuETELETschen- Tabelle berechnete Index der 
Kórperfiille (und auch der Index ponderalis)1 2) zeigt die gróBten Werte im 
Kindesalter, d. h. im Verhaltnis zur Langenausdehnung hat das Kind die 
bedeutendste Massenentfaltung des Kórpers. Am meisten ist dies im 1. Le- 
bensjahre der Fali (Index 2,97 bezw. 2,83). Vom 2. Jahre an nimmt die 
Kórperfiille konstant ab, um bei den Knaben mit dem 11., bei den Madchen 
schon mit dem 10. Jahr auf den niedrigsten Wert (1,19 und 1,25) herabzu- 
sinken. Von da an ist wieder eine kontinuierliche Zunahme zu konstatieren, 
die im weiblichen Geschlecht bald zu einer absolut und relativ betracht- 
licheren Kórperfiille fiihrt und zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr ihr 
Maximum (1,63) erreicht. Gegeniiber den QuŹTELETSchen Zahlen zeigen 
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die an den Schaffhauser Kindern (960 und 818 $) gewonnenen eine Ver- 
schiebung in dem Sinne, daB der Index bei den Knaben bis zum 14.—15. 
Lebensjahre, bei den Madchen bis zum 13.—14. Lebensjahre abnimmt. Schon 
im 14. Jahre ist der Index der Madchen groBer ais derjenige der Knaben, 
sie sind also von diesem Alter an relativ schwerer ais die letzteren.

Fig. 122. Index der Kórperfiille, auf Grund der QuETELETSchen Zahlen fiir Belgier 
berechnet. Vgl. die nebenstehende Tabelle S. 319, oben.

Korrelation zwischen KorpergroBe (in cm) und Kórpergewicht (in kg) vom 
25. bis 69. Lebensjahr (Nach Hassing. Aus: Bbugsch, zit. nach Bach, 1926.)

o ®
Si :P 
s
cm

Kórpergewicht

Alter in Jahren
25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69

150 56,3 57,1 59,4 60,0 60,0 60,0 60,0 58,1
152 56,1 57,9 59,4 60,3 60,7 60,7 60,7 59,2 —
154 56,9 58,4 59,4 60,6 61,4 61,7 61,7 60,2 —
156 57,2 58,9 59,9 61.2 62,1 62,1 62,1 61,4 —
158 58,3 59,7 60,7 62,0 62,9 62,9 62,9 62,6 —
160 59,4 60,7 61,7 63.1 64,0 64,0 64,0 63,5 63,5
162 60,9 62,2 63,1 64,5 65,1 65,4 65,4 64,9 64,5
164 62,0 63,4 64,3 65,6 66,1 66,8 66,8 66,3 65,8
166 63,3 64,6 65,5 66,9 67,3 68,2 68,2 68,0 67,3
168 64,8 66,1 67,0 68,4 68,7 69,7 69,7 69,8 68,7
170 66,4 67,8 68,8 70,2 70,6 71,5 71,5 71,5 70,6
172 67,9 69,3 70,5 71,9 72,4 73,3 73,3 73,3 72,9
174 69,4 71,0 72,3 73,7 74,2 74,9 75,1 75,1 75,1
176 70,9 72,8 74,1 75,5 75,9 76,4 76,9 77,0 77,0
178 72,3 74.6 76,0 77,3 77,7 78,2 78,6 79,3 79,2
180 74,1 76,4 78,1 79,1 80,0 80,0 80,4 81,2 81,2
182 76,2 78,5 80,2 80,8 82,0 81,7 82,2 83,1 83,1
184 78,5 80,6 82,4 82,8 84,2 83,7 84,2 84,7 84,7
186 81,0 82,8 84,6 85,1 86,4 85,9 86,3 86,0 86,0
188 83,5 85,3 87,1 88,1 89,0 88,0 88,0 87,1 87,2
190 85,7 87,9 89,7



C. Alłgemeine Kórperform. 319

KorpergroBe, Gewicht und KórpergróBen-Gewichtsverhaltnis (Belgier).
(Nach Quetelet, 1836, II, S. 42/43.)

Jahre
KorpergroBe Gewicht Index der

Kórperfiille Index ponderalis

<? ? <J ? <? $ <3 ?

0 0,496 0,483 3,20 2,91 2,79 2,86 29,7 29,6
1 0,696 0,690 10,00 9,30 2,97 2,83 30,9 30,5
2 0,797 0,780 12,00 11.40 2,37 2,40 28,7 28,9
3 0,860 0,850 13,21 12,45 2,07 2,03 27,5 27,3
4 0,932 0,910 15,07 14,18 1,86 1,88 26,5 26,6
5 0,990 0,974 16,70 15.50 1.72 1,68 25,8 25,6
6 1,046 1,032 18,04 16.74 1,58 1,52 25,1 24,8
7 1,112 1,096 20,16 18,45 1,47 1,40 24,4 24,1
8 1,170 1,139 22,26 19,82 1,39 1,34 24,0 23,8
9 1,227 1,200 24,09 22,44 1,30 1.30 23,5 23,5

10 1,282 1,248 26.12 24,24 1.24 1.26 23,1 23,2
11 1,327 1,275 27.85 26,25 1.19 1,27 22,8 23,3
12 1.359 1,327 31,00 30.54 1.23 1,31 23,1 23,6
13 1,403 1,386 35,32 34,65 1,28 1,30 23,4 23,5
14 1,487 1,447 40,50 38,10 1,23 1,26 23,1 23,3
15 1,559 1,475 46,41 41,30 1,22 1,29 23,1 23,4
16 1,610 1,500 53,39 44,44 1.28 1,35 23,4 23,6
17 1,670 1,544 57,40 49,08 1,23 1,33 23,1 23,7
18 1,700 1,562 61,26 53.10 1,25 1,39 23.2 24,1
19 1,706 — 63,32 — 1,27 — 23,4 —
20 1,711 1,570 65,00 54,46 1.30 1.41 23,5 24,1
25 1,722 1,577 68.29 55,08 1,34 1,40 23,7 24,1
30 1,722 1,579 68,90 55,14 1,35 1,40 23,8 24,1
40 1,713 1,555 68,81 56,65 1,37 1,51 23,9 24,7
50 1,674 1,536 67,45 58,45 1,44 1,61 24,3 25,3
60 1,639 1,516 65,50 56,73 1,49 1.63 24,6 25,3
70 1,623 1,514 63.03 53,72 1,47 1,55 24,5 24,9
80 1,613 1.506 61.22 51,52 1,46 1.51 24,4 24,7

Vorwiegen des weiblichen Gewichts iiber das mannliche. 
(Zit. nach Giuffrida-Ruggeri, 1922.)

Nach Pagliani
„ Bowditcii (amerik. Schulen in Mas- 

sachussetts)
In Schulen von Worcester
Englische Schulerhebungen
In Japan
Im Klettgau (Scliwerz)
Pariserinnen (Variot und Chaumet)
In den Philippinen

von 11—15 Jahren einschl.

12, 13, 14 Jahre
12, 13, 14 „
13, 14, 15 „
11— 14 Jahre einschl.
12- 16 „
10-14 „

8—13 , bes. 10—13 J.

Vorwiegen der weiblichen KórpergróBen iiber die mannliche. 
(Ebenda).

Nach Pagliani
„ Bowditcii

13, 14, 15 Jahre
11—14

Englische Schulerhebungen 12, 13, 14 „
In Japan 11-14
Pariserinnen 11, 12, 13 „
Im Klettgau (Schwerz) 11-15
In Hastings 9-14
Siidrussische Jiidinnen (nach WeissenBERG) 9—14 „
Arbeiterinnen aus ZentralruBland 9—14
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Index der Kórperfiille der Schaffhauser Kinder, (Nach Schwekz.)

Alter 9 Alter 9
Jahre Mittel Jahre Mittel
6— 7 1,32 1,32 14—15 1,19 1,22
7— 8 1,32 1,28 15—16 1,21 1,27
8— 9 1,27 1,21 16—17 1,20 1,30
9—10 1,25 1,21 17—18 1,28 _

10—11 1,23 1,20 18—19 1,27 _
11—12 1.21 1,18 19—20 1,37 _
12— 13
13— 14

1,18
1,16

1,14
1,10

iiber 20 1,35 —

Bei Miinchener 
Jahren an schwerer 
(Martin, 1924).

Volksschulkindern waren <”
und von ca. 101/1 Jahren an groBer ais die Knaben

die Madchen von ca. 113/t

Index der Kórperfiille der MiinchenerYolksschulkinder.

Alter

S 9
Indi- 

viduen- 
zahl

Mittel Variations- 
breite

Individuen-
zahl Mittel Yariations- 

breite

6 1100 1,38 1,05—1,80 1004 1,38 0,99—1,94
6i/2 1574 1,35 1,02—1,80 1467 1,34 0,99—1,89
7 1485 1,32 0,78—1,89 1354 1,31 0,96—2,01
7% 1380 1,29 0,96—1,74 1311 1,29 0,95—1,74
8 1266 1,27 0,99—1,65 1168 1.27 0,93-1,71
8% 1192 1,25 0,92—1,80 1132 1,25 0,91—1,74
9 1107 1,23 0,93—1,67 1114 1,23 0,96—1,68
9*/2 989 1,22 0,87—1,80 1007 1,22 0,93—1,65

10 687 1,20 0,90—1,68 752 1,20 0,90—1)77
10% 455 1,21 0,90—1,59 522 1,20 0,90—1^68
11 225 1,19 0,85—1,53 222 1,18 0,87—1,77
u % 185 1,17 0,92—1,55 178 1,16 0,90—1:53
12 127 1,14 0,90—1,42 152 1,17 0,96—1,61
12% 103 1,16 0,90—1,48 133 1,16 0,81—1,44
13 127 1,15 0,93—1,47 152 1,16 0,93—1,59
13% 71 1,14 0,90—1,51 103 1,16 0,93—1,70

Zum Yergleich sei noch auf eine kleine Tabel e melanesischer Kinder
hingewiesen, die allerdings nur eine geringe Individuenzahl umfaBt.

Melanesier. (Nach Reche.)
-.. <J ’ ~ ?

Alter Kórper- Kórper-
Index der

Kórper- Kórper-
Index dergróBe gewicht gróBe gewicht

Jahre cm kg
Kórperfiille

cm kg
Kórperfiille

4 93 12,49 1,52 95 12,03 1,35
5
6

96 13,62 1,54 93 11,80 1,46

7 110 17,40 1,30 114 17.25 1,16
8 112 18,52 1,31 115 19,52 1,36
9 112 19,67 1,40 120 20,28 1.17

10 124 24,82 1,30 127 _
11 122 26,33 1,45 130 24,97 1,13
12 131 26,11 1,16 _ _
13 134 26,33 1,09 136 30,87 1,22
14 — — _ __
15 141 30,96 1,10 _ _ _
16 — — — 153 35,07 0,90
17 165 53,80 1,19 150 44,72 1,02
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Der Erwachsene ist von annahernd gleicher Kórperfiille wie der 
6jahrige (nach Quetelet der 8jahrige) Knabe. Bei groBgewachsenen 
Individuen ist der Index in der Regel etwas niedriger ais bei kleinge- 
wachsenen; die ersteren sind also verhaltnismaBig etwas leichter ais die 
letzteren.

Im Zusammenhang mit der friiher schon erwahnten verschieden ent- 
wickelten Neigung der menschlichen Rassen zur Bildung eines mehr oder 
weniger starken Panniculus adiposus zeigt natiirlich auch der Index der 
Kórperfiille ziemlich deutliche Rassenunterschiede. Eine aus einigen Rassen- 
mitteln zusammengestellte Tabelle soli dies erlautern:

Index der Kórperfiille menschlicher Gruppen.

?
GróBe Gewicht Ind ex GróBe Gewicht Index

Europa
Norweger (Bryn, Schrei- 

ner) 173,5 66,4 1,28 162,4 61,1 1,42
Polnische Juden 161,0 55,0 1,31 150,6 50.0 1,43
Schweizer (Schaffhauser) 169,4 65,8 1,35 — —
Sudrussische Juden 165,1 61,3 1.42 153,6 63,5 1.75
Deutsche 169,2 64,5 1.33 158.0 53,5 1,36

Asien
Javanen 163,6 50,2 1,15
Japaner 162,0 52,0 1,22 147,2 48,8 1,53
Sundanesen 159,4 51,5 1,27 149,4 48,1 1,44
Koreaner 163,1 56,4 1,30 153,0 52,1 1,45
Tenggeresen 161,2 57,4 1,37 151,3 47,8 1,38
Nordchinesen 167,6 64,4 1,37 — —

Afrika
Buschmanner 155,4 40.4 1,07 147,9 36,7 1,13
Baluba 169,0 53,5 1,10 — —

Amerika 
Trumai 159,5 58,2 1,43 148,8 49,5 1,54

Aus der allerdings nur wenige Gruppen umfassenden Tabelle geht hervor, 
daB von den Mannern die Negergruppen die geringste, die Trumai dagegen 
die gróBte Kórperfiille besitzen. Die Kórperfiille der ersteren entspricht 
ungefahr derjenigen europaischer Knaben in der Periode starksten Wachs
tums. In allen Gruppen ist der Index der Frauen groBer ais derjenige der 
Manner. Am ausgesprochensten ist die sexuelle Differenz bei Japanern, 
Sundanesen und siidrussischen Juden.

Die Beziehung der jahrlichen Gewichtszunahme zu der Gró-
Benzunahme kann auch auf Grund derFormel 100 x - durch-

PP
gefiihrt werden, denn dieser Quotient driickt das durchschnittliche pro- 
zentuale relative Wachstum in der Horizontalen wahrend eines Jahres 
aus und laBt sich direkt mit dem prozentualen relativen Wachstum in der 
Vertikalen vergleichen. Die Formel beruht auf der Vorstellung, daB man 
sich an Stelle des menschlichen Kórpers einen geraden Zylinder von gleicher 
Hóhe und gleichem spezifischen und absoluten Gewicht, also auch von glei- 
chem Volumen denkt. Nennt man den Radius des Mantels p, so ist das 
Volumen G x p2it, wobei G die KorpergroBe ist. Das p des Quotienten

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl 21
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Veranderungen des Kórpergewichts und einzelner Konstitutionsindices 
bei steigender KórpergróBe. (Nach Bach, 1926.)

Kórper
gróBe n

Kórpergewicht 
in kg

GróBengewichts- 
index

Kórperbau- 
index

Index der
Kórperfiille

cm M V M V M V M V

20-34jahrige Manner.
147 3 47,3 46—48 322 313—327 2,19 2,13_ 2,22 1,49 1,45—1,51
150 9 51,1 44—56 341 293—373 2,27 1,96—2,49 1,51 1,30—1.66
153 33 53,0 45—60 366 294—392 2,26 1,92—2,56 1,48 1,26—1,67
156 86 54,2 46—62 347 295—397 2,23 1,89—2,55 1,43 1,21—1,63
159 211 56,0 46—75 352 289—472 2,22 1,82—2,97 1,39 1,14—1,87
162 381 58,9 46—75 364 284—463 2,24 1.75—2,86 1,39 1.08—1,76
165 509 61,0 43—80 370 261—485 2,24 1,58—2,94 1,36 0,94—1,78
168 559 63,9 50—95 380 298—560 2,26 1,77—3,33 1,35 1,05—1,96
171 576 66,4 51—86 388 298—503 2,27 1,74—2,94 1,33 1,02—1,72
174 485 68,8 57—91 395 328—523 2,27 1,88—3,01 1,31 1,08—1,73
177 331 70,0 57—98 395 322—554 2,23 1,82—3,13 1,26 1,03—1,77
180 162 72,1 61—86 401 339—478 2,22 1.88—2,65 1,24 1,04—1.47
183 67 75,2 60—91 411 328—497 2,25 1,79—2,72 1,23 0,98—1,48
186 29 80,2 68—98 431 366—527 2,32 1,97—2,83 1,16 1,05—1,52
189 12 76,9 67—89 407 354—471 2,15 1,88—2,49 1,18 0,99—1,32
192 3 83,7 76—94 436 396—490 2,27 2,06—2,55 1,21 1,07—1,33

18—30jahrige Frauen.
144 20 44,6 36—50 322 250—347 2,12 1,73—2,41 1,49 1,20—1,66
147 42 46,5 39—54 316 265—367 2,15 1,80—2,50 1,46 1,23—1,70
150 102 48,7 40—59 308 267—393 2,16 1,78—2,62 1,44 1,19—1,87
153 183 50,1 36—64 305 235—418 2,14 1,54—2,73 1,38 1,01—1,79
156 280 53,1 42—71 293 269—455 2,18 1,73—2,92 1,39 1,11—1,87
159 288 54,7 42—76 290 264—478 2,16 1,66—3,01 1,36 1,04—1,89
162 282 57,0 43—75 284 265—463 2,17 1,64—2,86 1,34 1,01—1,76
165 159 58,5 43—73 282 261—442 2,14 1,58—2,68 1,30 0,96—1,63
168 101 61,7 48—84 272 286—500 2,18 1,70—2,98 1,30 1,01—1,77
171 41 64,4 53—85 265 310—497 2,20 1,81—2,91 1,28 1,06—1,70
174 12 63,9 51—79 272 293—454 2,11 1,68—2,61 1,21 0,97—1,50

bedeutet den betreffenden (p-ten) Jahrgang1). Die folgende Tabelle und 
Kurve gibt diese Werte fiir ca. 800 Knaben der STOYschen Erziehungsanstalt 
in Jena.

1) Der Quotient aus Kórpergewicht und dem Quadrat der KórpergróBe schwankt 
bei normal entwickelten Menschen yerschiedener KórpergróBe nur wenig (Kaup).

Relatiye Horizontal- und Vertikalzunahme von 800 Knaben in Jena
(Nach Koch-Hesse, 1905.)

Alter
Jahre

Relative
Gewichtszunahme

Relatiye
GroBen zunahme

Relatiye
Horizontalzunahme

10—11 6,91 Proz. 2,39 Proz. 2,18 Proz.
11—12 10,32 „ 3,20 „ 3,39 „
12—13 8,14 „ 3,61 „ 2,15 „
13—14 14,13 „ 4,85 „ 4,33 „
14—15 13,12 „ 4,15 „ 4,22 „
15—16 12,39 ., 3,93 „ 3,93 .,
16—17 6,81 „ 1,98 „ 2,31 „
17—18 3,33 ,. 0,65 ,. 1,29 „
18—19 7,08 „ 0,63 „ 3,15
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Nur in einigen Jahren des beobachteten Zeitraumes zeigt sich bei den 
untersuchtenYKnaben alsó eine Parallelitat des vertikalen und horizontalen 
Wachstums. In der Zeit 
zwischen dem 12. und 15. 
Lebens jahre bleibt die hori- 
zontale Zunahme hinter der 
vertikalen zuriick, weil in 
dieser Zeit, wie Ś. 290 ge- 
zeigt, der Knabe alle seine 
Krafte braucht, um sich zu 
strecken. Vom 17. Lebens
jahre an iiberwiegt das hori- 
zontale Wachstum, wahrend 
das vertikale immer mehr 
abnimmt, wodurch der ge- 
streckte aufgeschossene ju- 
gendliche Korpertypus immer 
mehr in den gedrungeneren, 
breiteren des Mannes iiber- 
geht.

Was den oben S. 177 
erwahntenPiGNETsehen Kon- 
stitutionsindex anbelangt, 
so zeigt sich seine Bedeutung

Fig. 123. Kurve des horizontalen 
und vertikalen Wachstums.

...... Relative GróBenzunahme
— Relative Horizontal- 

zunahme.

am besten in seiner prozentualen Verteilung innerhalb bestimmter Be- 
yólkerungsgruppen:

Index 0 Eińj.-Freiwillige
(nach Schwiening)

I. Bad. FuB-Art.-Reg. 
(nach Simon)

35. Art.-Reg. 
(nach Pignet)

unter 1 4,5 Proz. 6,0 Proz. 2,9 Proz.
1—10 11,6 ,. 28,6 „ 17,6 „

11—20 30,9 „ 51,1 „ 45,9 „
21—30 41,1 „ 14,2 „ 28,6 „
31—35 9,9 „ 0,4 „ 3,9 „

iiber 35 2,5 „ 0,0 „ 0,9 „

Der Index 35 stellt ungefahr die Grenze der Militartauglichkeit dar.
In den einzelnen Bezirken Badens ist die Verteilung aber eine sehr ver- 

schiedene; die kraftigsten jungen Leute finden sich in der Rheinebene und 
im Hiigelland, die schwachsten in den Stadten und im hohen Schwarzwald. 
Ebenso ergeben die Berufsarten starkę Unterschiede. Die meisten Schwachen 
finden sich bei den Friseuren und Kaufleuten, die meisten Kraftigen bei 
Metzgera, Zimmerem, Backern und Schmieden (Simon).

Ein Index iiber 36 ist bei Lehrlingen ais schlecht zu bezeichnen (Kaup). Der Index 
hat keine Giiltigkeit fiir die Jugendlichen; z. B.: Knaben = 165 cm KórpergróBe und 50 kg 
Korpergewicht ergibt einen Index von 35. Daher erklart Guttmann (1910) die Formel ais 

1) Die genaue Indexeinteilung siehe S. 177; hier sollte nur ein kurzer Einblick in seine 
Wertigkeit gegeben werden.

21*
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unbrauchbar. Bei Ringern (Bach) bleiben samtliche Indices unter Nuli, werden also 
negativ, was Calzio (1925) ais extra kraftig bezeichnet.

Ringer (nach Bach).
No. 1 — 23,6

2 — 20,8
5J 3 — 32,0
,, 4 — 7,6

14 — 49,5
17 — 70,1
19 — 77,5
23 — 104,0
25 — 93,0
31 — 80,8

Die sogenannte ViERORDT-MEEHSche Formel (vgl. Vierordt, Daten und Tabellen'fur 
Mediziner, 1906, S. 53) bringt die Kórperoberfliiche zum Kórpergewicht in Beziehung. 
Sie lautet:

3/2
12,312

wobei G das gefundene Gewicht in Gramm ausdriiekt. Fiir Kinder und Knaben ist die 
Konstantę genauer mit 11,97 anzusetzen. Beąuemer fiir die Rechnung ist die Formel

12,312 x gO’666- ■ ■ ■
NB! Log. 12,312 = L0903286. Log. 11,97 = 1,0780942.
Das spezifische Gewicht des lebenden menschlichen Kórpers bei 

geringerer oder mittlerer Ausdehnung des Brustkorbes schwankt bei Knaben 
zwischen 1,0123 bis 1,048, beiMannern zwischen 1,0127 bis 1,059 (Mieś, 1898). 
Ais Mittel fiir die letzteren wird auch die rundę Zahl 1,028 angegeben.

VI. Die GroBen- undFormverhaltnisse der einzelnen Abschnitte 
des Kórpers.

1. Proportionslehren und. Proportionsflguren.
Der menschliche Kórper ist wie derjenige aller Sauger in zwei Haupt- 

abschnitte gegliedert: den Stamm und die GliedmaBen oder Extremitaten. 
Die letzteren sind nur lose mit dem Stamme verbunden, d. h. mittels Giirtel- 
systemen an ihm aufgehangt bezw. an ihm befestigt. Am Stamme kann man, 
je nachdem man von der Skeletunterlage oder von der auBeren Erscheinung 
des Lebenden ausgeht, zwei bezw. drei Abschnitte unterscheiden. Im ersteren 
Falle trennt man in Kopf und Rumpf (= Lange der ganzen Wirbelsaule), 
in letzterem in Kopf, Hals und Rumpf, wobei von dem Rumpf dann die 
Lange der Halswirbelsaule ausgeschlossen ist. Die Extremitaten zerfallen 
ihrerseits in je drei Abschnitte: in Ober-, Unterarm und Hand bezw. Ober-, 
Unterschenkel und FuB. Die Trennungslinien sind durch die Gelenkenden 
der Knochen, die mit zwei Ausnahmen aucli am Lebenden zu bestimmen 
sind, gegeben.

Das Studium der absoluten und relativen Langen- und Breitenent- 
wicklung der einzelnen natiirlichen Kórperabschnitte, die sogenannte Pro- 
portionslehre, ist friiher hauptsachlich von seiten einzelner Kiinstler und 
ganzer Kunstschulen betrieben worden. Die von diesen aufgestellten mannig- 
fachen und sehr verschiedenen Proportionslehren kónnen hier nicht ein- 
gehend behandelt werden. Sie haben alle das Gemeinsame, daB irgendein 
Teil des Kórpers ais GrundmaB (Modulus) angenommen wird, das in den 
einzelnen Abschnitten und in der ganzen Langsachse des Kórpers in n-facher 
Wiederholung enthalten ist. So bildete bei den Agyptern die Mittelfinger- 
lange das GrundmaB, das in der ganzen Kórperlange 19mal (nach Ch. Gentili



C. AUgemeine Korperform. 325

nur 16mal) wiederkehren soli. Yielfach wurde auch die sogenannte „ganze 
Kopfhóhe14 (= projektivische Scheitel-Kinn-Distanz, MaBnummer 16 ais 
Modulus) gewahlt, und Richer gibt z. B. an, daB bei einem wohlgebauten 
erwachsenen Europaer sich die KórpergróBe aus siebeneinhalb bis acht Kopf- 
hóhen zusammensetzen miisse. Diese Moduli 
dienen dann auch fiir die Langenbestimmung 
des Rumpfes und der Extremitaten. Von 
Zeising wird der goldene Schnitt ais das 
Grundprinzip des Aufbaues des menschlichen 
Kórpers betrachtet. Samtliche Teile des Kór
pers zum Ganzen und unter sich entsprechend 
stehen im Verhaltnis des goldenen Schnittes. 
Man unterscheidet einen Minor und Major, 
die in einem bestimmten Verhaltnis zueinander 
stehen, und zwar wie 1:1,62.

1) Zur Bestimmung der „Ganzen Kopfhóhe" tragt Stratz (1911) vom Subnasale noch 
ein Drittel des Modulus nach unten ab.

Fiir anthropologische Zwecke wurde aber 
meist der ScHMiDTsche Kanon verwertet, der 
von Fritsch und Rausch einige wichtige Ande- 
rungen und Verbesserungen erfahren hat und 
einem Kanon von 7% Kopfhóhen entspricht 
(Stratz). Hier wird das GrundmaB gewonnen 
aus der Rumpflange, d. h. aus der Lange der 
Wirbelsaule, die beim Lebenden, wenn auch 
nicht vollstandig, so doch mit groBer Annahe- 
rung der Entfernung Subnasale bis Symphysion 
entspricht. Der vierte Teil dieser Lange ist der 
Modulus. Dann zerfallt die Rumpflange in 
4 gleichgroBe Abschnitte:

I. Halsabschnitt: Subnasale bis an
nahernd Suprastemale.

II. Sternalabschnitt: Suprastemale bis 
unteres Ende des Sternum.

III. Oberer Bauchabschnitt: unteres Brust- 
beinende bis Kabel (Omphalion).

IV. Unterer Bauchabschnitt: Omphalion 
bis Symphysion.

An die Rumpflange schlieBt sich ais 5. Ab
schnitt des Stammes nach oben dann noch die 
Kopfhóhe (Subnasale bis Vertex) an, die eben- 
falls dem Modulus entspricht1).

Auch die Breitendimensionen des Rumpfes 
werden durch den Modulus geliefert. Der obere 
Punkt des Sternalabschnittes entspricht gleich- 
zeitig der Schulterhóhe. Tragt man von ihm 
aus auf einer Horizontalen nach rechts und 
links je einen Modulus ab, so erhalt man die 
beiden Schulterpunkte, die allerdings nicht 
den Akromien, sondern den Mittelpunkten 
der Humeruskópfe entsprechen. In gleicher Weise wird je ein halber Mo
dulus rechts und links von dem Symphysion, d. h. dem untersten Punkte 

g. 124. Proportions- 
schlussel. (Nach Schmidt. 
Fritsch.)
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des letzten Rumpfabschnittes, abgetragen, um die Schenkelpunkte zu ge- 
winnen. Da auch diese Punkte den Zentren der Femurkópfe entsprechen 
sollen, so gibt die horizontale Verbindung derselben annahernd die Hiift- 
gelenkbreite.

Von den Schulterpunkten aus durch den Nasenpunkt nach oben aus- 
gezogene Gerade geben, vom Scheitel aus zum Quadrat erganzt, die Kopf-

Fig. 126. Proportionsschema eines Senoi.

breite. Die Verbindung der so festgestellten Punkte durch gerade Linien 
lehrt auBerdem noch einige topographisch wichtige Beziehungen des Rumpfes 
kennen und gestattet ferner die Berechnung der Extremitatenlangen. Ver- 
bindet man den Schulterpunkt der einen Seite mit dem Schenkelpunkt 
der anderen, so geht die Gerade durch den Nabelpunkt. Fallt man auf 
diese Linie von dem Sternalpunkt aus eine Parallele zu der oben erwahnten
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■I

a

Schulter-Nasenpunkt-Geraden, so hat man die Lagę der Brustwarze auf 
dem Rumpfe festgelegt. Oder man bestimmt diesen Punkt durch Zirkel- 
schlag, indem man die Entfernung Nabel bis Mitte des Sternalabschnittes 
vom Nabel aus auf die beiden Schulter- 
Schenkelpunktgeraden abtragt. Die 
Gewinnung dieses Punktes gestattet 
nun auch die Bestimmung der ein
zelnen Abschnitte der unteren Ex- 
tremitat. Dem Oberschenkel ent- 
spricht namlich die Entfernung Brust- 
warzenpunkt der einen vom Schenkel- 
punkt der anderen Seite, wahrend 
die Unterschenkellange der Distanz 
des Brustwarzenpunktes von dem 
Schenkelpunkt derselben Kórperseite 
gleichkommt. Ais FuBhóhe — nur 
diese kommt fiir die Proportion des 
Kórpers in der Langenausdehnung in 
Betracht — wird der halbe Modulus 
gesetzt. Auf die FuBlangen (Vor- und 
NachfuB) und die Tiefendimensionen 
des Kórpers soli hier nicht eingetreten 
werden, da sie nicht in das frontale 
Projektionsbild fallen (Fritsch 1899).

Ahnlich wie die untere Extremi- 
tat lehnt sich auch die obere an die 
Dimension des Rumpfes an. Die 
Oberarmlange wird gewonnen aus der 
Entfernung des Schulterpunktes der 
einen vom Brustwarzenpunkte der anderen 
Seite; der Unterarm entspricht der Distanz 
Brustwarze bis Nabelpunkt und die Hand- 
lange der Entfernung des Nabels von dem 
Schenkelpunkt.

Tragt man so die gefundenen Langen 
der Reihe nach vom Schulterpunkt ab, 
wie es in Fig. 124 geschehen ist, so erhalt 
man das gesamte Proportionsschema 
einer menschlichen Figur. Dieses 
Schema stellt nun den MaBstab dar, an 
dem die wirklichen Kórperproportionen 
eines Individuum gemessen bezw. beurteilt 
werden kónnen. Zu diesem Zwecke be
stimmt man an der Photographie eines 
Individuum den Abstand Subnasale—Sym- 
physion, teilt dieses MaB in 4 Teile und 
hat damit die GróBe des Modulus ge
wonnen. Wie friiher angegeben, tragt 
man dann einen gleichgroBen Teil nach oben 
auf, um den Scheitelpunkt zu erhalten. Die 
Konstruktion der Breitendimensionen und 
dann aber nur fiir die eine Kórperhalfte (die linkę vom Beobachter aus) 
ausgefiihrt, und dadurch erhalt man den gesuchten MaBstab, an welchem 

Fig. 126. Proportionsfigur, in 
eine photographische Aufnahme 
eingetragen.

der Extremitatenlangen wird
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die mehr oder weniger abweichenden GróBenverhaltnisse des betreff enden 
Individuum gemessen werden kónnen. Man sucht daher auf der anderen 
Kórperseite der Photographie die entsprechenden wirklichen MeBpunkte 
so gut ais móglich zu bestimmen, verbindet sie durch gerade (punktierte) 
Linien und hat auf diese Weise das Soli und Haben an einer Figur iiber- 
sichtlich dargestellt. Dies ist aus Fig. 125 zu ersehen, an der man auf den 
ersten Biick z. B. die relatiye Kurze der Extremitaten im ganzen und in 
ihren einzelnen Abschnitten erkennt1).

1) Ahnliche Rassentypen mit eingezeichnetem Projektionsschliissel finden sich bei 
yerschiedenen Autoren, besonders bei Stratz (1911).

Die Verwendung des ScHMiDT-FniTSCHschen Schlussels zum Studium 
der Proportionen ist aber in der Anthropologie nur unter gewissen Voraus- 
Setzungen zulassig. Zunachst muB die photographische Aufnahme aus 
groBer Entfernung mit einem Objektiv mit langer Brennweite gemacht 
(vgl. S. 38) und das Indiyiduum in aufrechter sogenannter militarischer

Fig. 127. Junger Mann (I) und Schwerathlet (II), Proportionsfiguren. Die Kórper
gróBe ist bei beiden Figuren = 100 gesetzt (Nach Martin, 1925.).

Kórperhaltung dargestellt werden. Die Bestimmung der MeBpunkte am 
Photogramm darf ferner nur von einem geiibten Beobachter vorgenommen 
werden, da die BestimmungsfeKler groBer sein kónnen ais die yorkommenden 
Rassendifferenzen (Mollison 1910). Ein vorheriges Aufzeichnen der MeB
punkte an der aufzunehmenden Person, die also mitphotographiert werden, 
yermindert zwar den letztgenannten Fehler, aber selbst in diesem Falle 
sind noch groBe MeBfehler móglich. AuBerdem gibt der Schliissel aber meist 
nicht die wirklichen morphologischen Langen der einzelnen Kórperteile 
wieder, weil Schmidt nicht die Endpunkte der Knochen, sondern die Dreh- 
punkte in den Gelenken ais Begrenzungen gewahlt hat. Diese Differenz 
mag fur den Kiinstler ohne groBe Bedeutung sein, gestattet aber leider 
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keinen Vergleich mit den am lebenden Individuum wirklich durch Messung 
festgestellten Dimenśionen. SchlieBlich ermóglicht der FniTSCHsche Schlussel 
nur den Vergleich mit einzelnen Individuen. Handelt es sich aber um einen 
Vergleich von Typen, d. h. von Mittelwerten und von Variationsbreiten, 
was in der Anthropologie das Haufigere ist, so konstruiert man am ein- 
fachsten eine Proportionsfigur auf Grund der wirklich gemessenen Di- 
mensionen der einzelnen Kórperteile (Fig. 126).

Will man verschiedene Gruppen oder Individuen miteinander vergleichen, 
so ist es nur nótig, die KórpergróBe oder die Lange der vorderen Rumpf- 
wand = 100 zu setzen, d. h. die einzelnen Kórperabschnitte in Prozenten 
der^angenommenen GroBe auszudriicken (Fig. 127).

2. Wachstumsanderungen der Proportionen.
Die^Proportionen des menschlichen Kórpers unterliegen wahrend 

des Wachstums ganz gesetzmaBigen Anderungen, und es ist im folgenden 
bei der Behandlung der Proportionen des Erwachsenen auch stets auf diese 
Umgestaltungen, soweit sie bis jetzt bekannt sind, Riicksicht genommen 
worden. Sie hangen, besonders im Fruchtleben und in der friihen extrau- 
terinen Periode, von inneren Wachstumstendenzen ab, die zum groBen 
Teil durch die zeitlich verschiedene Entwicklung der einzelnen Organe 
bedingt sind. Aber auch im Kindes- und Jugendalter haben diese inneren 
Entwicklungsprozesse noch einen groBen EinfluB auf das Gesamtwachs- 
tum und die Ausbildung des Kórpers und damit auf seine auBere Form- 
erscheinung. Mit der KórpergróBe nehmen naturgemaB alle Teile des Kórpers 
zu, die Extremitaten aber in starkerem Grade ais der Stamm. Allen diesen 
ontogenetischen Entwicklungsstadien eine phylogenetische Bedeutung zu- 
zuschreiben, ist falsch, wenn auch einzelne Veranderungen der extrauterinen 
Periode wohl sicher in dieser Richtung gedeutet werden diirfen.

Ehe auf die einzelnen Kórperteile eingegangen werden kann, sollen 
die hauptsachlichsten Wachstumsverschiebungen im ganzen und 
groBen dargestellt werden. Es handelt sich zunachst hauptsachlich um 
einen Wechsel im Wachstum zwischen Kopf und Rumpf bezw. zwischen 
Rumpf und Extremitaten. Im fetalen Leben spielt hauptsachlich die erstere 
Wechselbeziehung eine groBe Rolle und ist fiir die Formentwicklung in 
den einzelnen, besonders den friihesten Monaten charakteristisch. Am 
Ende des 2. Śchwangerschaftsmonats hat der Embryo eine absolute Ge- 
samtlange von 40 mm erreicht, wovon die Halfte auf die ganze Kopfhóhe 
(Scheitel bis Kinn) fallt. Die KórpergróBe kommt also zwei Kopfhóhen1) 
gleich. Mit dem hierauf einsetzenden intensiveren Wachstum des Rumpfes 
und besonders der unteren Extremitat, die sich wahrend des 3. Monats 
um das Doppelte vergróBert, halt der Kopf nicht mehr gleichen Schritt, 
sondern bleibt relativ immer mehr zuriick, so daB die KórpergróBe am 
Ende des 5. Monats 3, am Ende der Schwangerschaft 4 Kopfhóhen betragt. 
(Vgl. Fig. 97, S. 270.)

1) Es handelt sich hier und im folgenden nicht um ein eigentliches Messen mit „Kopf- 
hóhen“, sondern nur um eine leichtere Veranschaulichung der sich yollziehenden Um- 
wandlung. Beziiglich der geriauen MaBzahlen vgl. die Tabellen im Text.

Wahrend des ganzen Fruchtlebens ist die Armlange groBer ais die 
Beinlange, erst bei der Geburt sind beide Extremitaten annahernd gleich 
lang=l% Kopfhóhe, der Rumpf (+Hals) = 1% Kopfhóhe.

Im postfetalen Leben sind die Proportionsverschiebungen naturgemaB 
viel geringer. Wurden in der fetalen Zeit 3 bezw. 5 Monate zur Zunahme 
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der KorpergroBe um je eine Kopfhóhe gebraucht, so erfordert die glciche 
Zunahme im extrauterinen Leben in steigendem Mafie 2, 4, 6 und 8 Jahre. 
So hat schliefilich der Erwachsene eine KorpergroBe von 7% bis 8 Kopf- 
hóhen erreicht. Damit ist das Wachstum abgeschlossen, und die typischen 
Proportionen verandern sich nicht mehr. Wahrend dieser Zeit ist der 
Rumpf von iy4 auf 3, die obere Extremitat von iy2 auf 3%, die untere 
Extremitat von iy2 auf 4 Kopfhóhen angewachsen. Ungefahr zwischen dem 
6. und 9. Lebensjahr erreicht die untere Extremitat ein hoheres MaB ais 
die obere, ein Verhaltnis, das dann dauernd erhalten bleibt. Der Inter- 
membral-Index, d. h. das Verhaltnis der Extremitatenlangen zueinander, 
das nach der Geburt annahernd 1:1 betrug, nimmt also schliefilich das 
Verhaltnis 4:5 an.

Infolge des relativ starkeren Wachstums der unteren Extremitat ver- 
lagert sich auch der Punkt der Kórpermitte. Er ist beim 2monatigen Fetus 
unter dem Kinn gelegen, riickt dann beim Neugeborenen bis etwas iiber 
den Nabel herab, um beim Erwachsenen (Europaer) mit dem Oberrand 
der Symphyse zusammenzufallen. Diese Verschiebung der Kórpermitte 
wird aus der folgenden Tabelle Daffners deutlich.
Yerhaltnis von Ober- zur Unterlange des Kórpers. (Nach Daffner, 1902.)

Unterlange. Oberlange.
Alter (Jahre) KorpergroBe Nabelsohlen Nabelscheitel

abstand abstand
cm cm cm

Neugeborene 50,6 23,0 27,6
3 91,0 47,0 44,0
5 106,0 59,5 46,5
8 127,0 71,5 55,5

10 137,0 79,0 58,0
11 142,0 82,0 60,0
12 148,0 87,0 61,0
13 154,0 91,0 63,0
14 161,0 96,0 65,0
22 166,4 99,8 66,6

Oeder wahlt ais Trennungspunkt von Ober- und Unterlange des Kórpers 
die Symphysenmitte und berechnet durch Verdoppelung der Oberlange 
eine sogenannte „proportionelle KorpergroBe44. Von 281 Erwachsenen 
hatten nur 13% Proz. eine der wirklich gemessenen KorpergroBe ent- 
sprechende proportionelle KorpergroBe. Nur diese nennt Oeder „pro- 
portioniert44 oder „ebenmafiig gebaut44; 86% Proz. miissen dann ais un- 
proportioniert bezeichnet werden.

Der Nabelsohlenabstand vergróBert sich also kontinuierlich, wahrend 
der Nabelscheitelabstand relativ abnimmt.

Im iibrigen liegt die Kórpermitte bei Erwachsenen verschiedener 
Rassen doch ziemlich verschieden und deckt sich nur bei wenigen genau 
mit der Symphysenhóhe.

1) In dieser und den folgenden Tabellen sind, um Platz zu sparen, die Automamen 
weggeblieben. Die meisten derselben lassen sich an Hand der Tabelle iiber die KorpergroBe 
(S. 251—255) leicht feststellen.

Relative Symphysenhóhe menschlicher Gruppen1).
Europa. <3 $ $

Englander (Studenten aus Polnische Juden _ 50,9
Amherst-College) 49,9 — Kosaken 51,4 —

Lappen 50,0 — Franzosen 52,2 —
Polen 50,7 — Norweger 52,4 51,3
Belgier 50,7 —
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Asien. $ <5 $
Samojeden 48,6 — Kirgisen 50,7 —
Tungusen und Jukagiren — 49,5 Annami ten 51,2 —
Japaner 49,0 48,4 Menangkabau-Malayen 51,9 —
Aino 49,9 49,7
W olga-Kalmiicken 49,9 — Afrika.
Mestscherjaken 49,9 — Pygmaen von Mawambi 49,8 —
Kaliniicken 50,1 — Buschmanner 52,9 53,1
Burjaten 50,2 _
Jakuten — 50,3 Amerika.
Mongolen-Torguten 50,3 — WeiBe (Marinesoldaten) 50,3 —
Tataren 50,7 50,6 Neger (Yereinigte Staaten) 51,8 —

Die von Metschnikoff fiir die Mongoloiden ais charakteristisch be-
zeichnete Hochlage der Symphyse besteht also nach der obigen Tabelle 
nicht zu Recht.

Das definitive Verhaltnis der Syniphysenhóhe zur KórpergróBe scheint 
iibrigens schon im 10. Jahre erreicht zu sein. Absolut allerdings nimmt 
die Syniphysenhóhe noch zu, und zwar vom 10. Jahre bis zum AbschluB 
des Wachstums um ca. 20 Proz. ihrer definitiven GróBe.

Alle die bisher angefiihrten wahrend des Wachstums eintretenden 
Anderungen der Proportionen, fiir die weiter unten genaue Belege gegeben 
werden, sind aus den Figg. 128, 129 u. 130 ersichtlich. Fig. 129 zeigt das 
wirkliche Ansteigen der Proportionen, wobei die GróBenstufen, in denen je- 
weils wieder eine weitere Kopfhóhe erreicht ist, durch Kórperumrisse dar
gestellt sind. In Fig. 128 sind die einzelnen Altersstufen auf gleiche GróBe 
gebracht und die jeweiligen Kopfhóhen durch kleine Kreise angegeben. 
Fig. 130 gibt in Form von Proportionsschliisseln (Reicher, 1923), wobei 
die vordere Rumpfwand gleich 100 gesetzt ist, die intra- und extra- 
uterinen Wachstumsveranderungen wieder. Fig. 131 endlich zeigt einige 
weibliche Kórperproportionen in yerschiedenen Altersstufen1).'

Fiir die Proportionen yerschieden groBer Indiyiduen der 
gleichen ethnischen Gruppe gilt das folgende Gesetz: Wachst irgend- 
ein KórpermaB, z. B. die KórpergróBe, so wachsen auch die mittleren Werte 
aller anderen KórpermaBe in den absoluten Werten, nehmen aber (mit 
Ausnahme der ganzen Beinlange) in den relativen Werten im Vergleich 
mit den ersteren ab. So nimmt z. B. die absolute FuBlange mit der Kórper
gróBe zu, aber der FuB ist trotzdem bei groBen Indiyiduen relativ kiirzer 
ais bei kleinen (Sóren Hansen, 1891). Entsprechend yerhalten sich auch 
die einzelnen KopfmaBe zueinander (Minakow, Worobjew), und dasselbe 
gilt vom ganzen Kopf. Dies kann durch den Kopf-KórpergróBen-Index 
ausgedriickt werden.

j_  |/Individuelle KopfgróBe X 100
KórpergróBe

1) Vgl. auch dieAnderung der Proportionen wahrend des intrauterinen Wachs
tums (nach A. H. Schultz) Fig. 97, S. 270.

Korper- Index der i Index der Kopf-
gróBe KopfgróBe KopfgróBe KórpergróBen- 

Index
185,3 4135 16,05 8,66

336 3 177,7 4071 15,97 8,98
Englander 170,0 3993 15,87 9,00

iiber 20 Jahre 162,4 3902 15,75 9,69
154,8 3778 15,56 10,05
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Fig. 129.

Fig. 128 und 129. Anderung der Proportionen wahrend des Wachstums. (Nach Stratz.)
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GroBe Menschen haben also absolut gróBere Kbpfe ais kleine, aber 
im Verhaltnis zur KórpergróBe bedeutend kleinere.

In der Entwicklung aller Proportionen ist ferner ein sexueller Unter- 
schied wahmehmbar. Es darf ais Regel gelten, daB die verschiedenen
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Entwicklungsstufen und -perioden, in denen sich Anderungen in den Pro
portionen vollziehen, bei den Madchen stets zeitlich fruher einsetzen und 
einen rascheren Verlauf nelimen ais bei den Knaben. Die nach AbschluB 
des Wachstums vorhandenen und bleibenden sexuellen Differenzen in den 
Proportionen sind zum Teil durch die sexuelle KbrpergróBendifferenz be-
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9. IV. 1920.
Alter: njhr. 5Mon. 
Korpergr.: 
Kórpergew.
Index der __

fiille: 1,11

1
Alter: 12 Jhr. 9 Mon.

139,1 cm Korpergr.: 145,2 cm
Alter: 13 Jhr. 6Mon.
Korpergr.: 149,7 cm

Alter: 14 Jahre 
Korpergr.: 153,6 cm

9. IV. 1923. 
Alter: 14 Jhr. 6 Mon. 
Korpergr.! 155,4 cm 

»7. : 45,0 kg 
kórper- Index der Korper- 
.15 fiille: 1,19

. T_._ 1 ~— —-a liuipngi.; *5),° cm rs.orpergr. ;
30,0 kg Kórpergew.: 34,5 kg Kórpergew.: 37,3 kg Kórpergew.: 42,0 kg Kórpergew. 

Korper- lndex der Kórper- Index der Kórper- Index der Korper- Index der 
’ZI fhlle= fiille: 1,11 fiille: 1,15 f___

łig. 131. Entwicklungsreihe eines jungen Madchens (Absolventin eines hunianistischen
fiille: 1,13
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2. XI. I924. 
Alter: 16 Jahre 

KorpergroBe: 160,0 cm 
Kórpergewicht: 53,9 kg 
lndexd Kórperfiille: 1,31

17. X. 1023.
Alter: 15 Jahre

Kórpergr.: 157,2 cm
Kórpergew.: 48,0 kg

Indexd. Kórperfiille: 1,24 
Menarche: 15 Jahre 1 Mon.

Gymnasiums); geboren den 16. Oktober 1908. Phot. Anthrop.

2. XII. 1925. 
Alter: 17 Jahre 1 Mon. 
KorpergroBe: 162,5 cm 
Kórpergewicht: 56,8 kg 
Indexd. Kórperfiille: 1,32

2. XII. 1926. 
Alter: 18 Jahre 

KorpergroBe.- 162,7 cm 
Kórpergewicht: 60,9 kg 

Indexd. Kórperfiille • 1,41

Institut. Miinchen.
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dingt, zum Teil aber auch durchaus spezifischer Art. Kleinwuchs be- 
dingt ganz bestimmte Proportionen, die ais Folgę einer organischen, d. h. 
funktionellen Korrelation anzusehen sind. So entsteht eine gewisse Ahn- 
lichkeit sowohl zwischen den kleinwuchsigen und infantilen Kbrperbau- 
typen ais auch zwischen den einzelnen kleinwuchsigen und Zwerg-Stammen 
untereinander, ohne daB dabei gleich an Infantilismus oder gemein- 
same Abstammung zu denken ist.

3. Stamm und Rumpf.

Ein Studium der Proportionen der einzelnen Korperabschnitte ist 
heute durch die ausgedehnten Untersuchungen speziell wahrend der letzten 
Jahre am wachsenden Menschen eher móglich ais friiher, wo zahlreiches, in 
der Literatur angesammeltes Materiał ais unbrauchbar beiseite gelassen 
werden muBte.|

a) Stamm. Die Stammlange des menschlichen Kórpers, 
die meist ais sogenannte „Sitzhóhe“ (MaB No.. 23, S. 156) gemessen wird 
und wahrend des intrauterinen Lebens das Ubergewicht besitzt, nimmt 
nach der Geburt relativ immer mehr ab.

Relative Stammlange (Sitzhóhe) wahrend des Wachstums.

Alter
Amerikaner 

(n. West)
Amerikaner 
(n. Porter)

Russ. Juden 
(n. Weissenberg)

Philippinos
(n. Bobbit)

Chinesen
(n. Bobbit)

Jahre <? $ <? 1 $ 3 $ 3 $ 3
Neugeb.

1
2

— — — — 66,5 66,6 — — —
_ _ _ _ 61,2 60,8 _ _ _

3 — — — — 59,5 58,3 — — —
4 — — — — 58,1 57,8 — — —
5 66,2 55,3 — — 57,1 57,1 — — —
6 56,2 65,7 55,5 54,7 56,0 55,9 — — —
7 54,7 54.6 54,3 54,2 65,3 55,5 54,4 54,0 —
8 54,0 53.9 53,8 53,3 54,9 54,6 55,6 55,0 —
9 53,6 53,5 63,7 53,2 53,9 53,7 54,6 64,2 54,9

10 63,6 53,4 52,8 52,6 53,6 53,6 53,6 52,8 55,2
11 52,4 52,9 52,6 52,3 52,4 53,0 53,9 52,7 64,3
12 52,3 62,4 61,9 51,7 61,9 52,9 53,0 52,2 54,1
13 51,9 52,5 61,5 52,1 51,9 52,5 52,9 63,2 54,0
14 61.8 52,7 51,2 52,7 51,4 52,7 62,4 52,8 52,8
16 51,8 53,0 51,1 53,0 51,0 53,6 62,6 63,9 53,2
Ki 52,0 53,3 51,9 63,3 61,5 63,6 53,2 53,7 52.1
17 52,5 63,5 61,6 63.6 62,2 53,9 52,8 53,4 —
18 62,2 53,6 — — 52,6 53,7 53,4 64,1 —
19 62,4 53.7 — — 52,6 53,6 63,1 64,1 —
20 61,9 53,7 — — 52,5 54,0 53,7 54,1 —

21—26 53,0 53,7 — — 52,6 53,6 — — —
26—30 — — — — 52,9 53,8 — — —
31—40 — — — 52,7 53,5 — — —
41—60 — — — — 53,1 53,6 — — —
51—60 — — — — 53,2 53,3 — — —
61—75 — — — — 52,6 52,9 — — F"
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Stammlange Miinchener Yolksschulkinder.

Alter

Knaben Madchen
Absolute Werte relative Werte abso ute Werte1 relat ive Werte

viduen- "o Variations- s Yariations- yiduen- -2 Variations- 3 Yariations-
zahl s breite s breite zahl

s breite i S1 « breite

6 973 62,3 55,0—70,5 55.8 50,5—63,0 623 61,3 54,0—69,0 55,6 50,0—60,0
6% 1223 63,3 55,0—72,5 55,5 50,0—60,0 1194 62,3 54,0—71,0 55,2 49,5—60,5
7 1277 64,3 55,5—73,0 55,3 51,0—60,5 1156 63,5 56,0—71,5 54,9 49,5—62,5
7% 1223 65,4 55,0—77,0 54,9 50,5—60,0 1164 64,4 54,5—73,5 54,6 50,0—60,0
8 1125 66,3 57,5—75,0 54,6 50,0—59,5 1009 65,4 57,5—75,0| 54,3 49,5—59,5
8% 1037 67,3 58,0—76.5 54,3 50,0—58,5 984 66,5 58,5—77,0| 53,9 49,0—60,0
9 969 68,4 59,5—78,5 54,1 49,0—59,0 951 67,5 59,5—77,5 53,7 49,0—60,0
9% 845 69,1 60,0—78,0 53,9 49,5—58,0 852 68,2 59,5—78,51 53,4 49,0—59,0

10 582 69,8 61,5—78,0 53,7 49,6—58,5 607 68,9 58,5—76,5 53,2 49,0—58,5
10 K 352 70,6 60,0—82,0 53,7 49,5—58,0 396 69,7 61,0—78,0 53,1 49,0—58,5
11 100 71,0 63,0—79,0 53,2 50,0—57,5 93 70,5 63,5—77.0 52,8 49,5—57.5
ny2 58 71,5 65,0—77,0 53,3 49.0—56,0 50 71,1 64,0—78,0. 53,1 (50,5—56,0

1) Gervain bezeichnet die relative Stammlange ais „indice crurale", Giuffrida- 
Ruggeri ais „indice schelico“.

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd-

Veranderungen der Stammlange bei Manner und Frauen mit steigender
KorpergroBe (Nach Bach, 1926.)

Kórper- 
gróBe

(20—34jahrig) $ (18—30jahrig)
absolute Werte relative Werte Indi- absolute Werte relative Werte

viduen- Mittel Variations- Mittel Variations- viduen- Mittel Variations- Mittel Variations-
cm zahl cm breite cm % breite % zahl cm breite cm % breite %

144 _ _ 20 77,6 73—81 53,9 50,7—56,3
147 3 80,3 80— 81 54,6 54,4—55,1 42 79,5 74—83 54,1 50,3—56,5
150 9 79,9 78— 82 53,3 52,0—54,7 102 80,5 75—86 53,7 50,0—57,3
153 33 82,5 79— 88 53,9 51,6—57,5 183 81,7 77—87 53,4 50,3—56,9
156 86 83,0 78— 87 53,2 50,0—55,8 280 82,8 77—90 53,1 49.4—57,7
159 211 84,0 79— 89 52,8 49,7—56,0 288 83,9 79—89 52,8 49,7—56,0
162 381 85,2 79— 91 52,6 48,8—56,2 282 85,0 80—90 52,5 49,4—55,6
165 509 86,3 81— 93 52,3 49,1—56,4 159 86,0 81—91 52,1 49,1—55,2
168 559 87,5 80— 94 52,1 47,6—56,0 101 87,0 83—91 51,8 49,4—54,2
171 576 88,9 81— 95 52,0 47,4—55,6 41 88,4 85—93 51,7 49,7—54,4
174 485 89,8 83— 94 51,6 47,7—54,0 12 90,0 86—94 51,7 49,4—54,0
177 331 91.0 85— 97 51,4 48,0—54,8 — — • — — —
180 162 92,1 87- 97 51,2 48,3—53,9 — — — — —
183 67 94,0 90—100 51,4 49,2—54,6 — — — — —
186 29 95,4 92—100 51,3 49,5—53,8 — — — — —
189 12 95,6 89—101 50,6 47,1—53,4 — _ — — —
192 3 1 98,0 96—101 51,0 50,0—52,6 — — — — —

Im Verhaltnis zur KorpergroBe betragt die Stammlange1) beim euro- 
paischen Neugeborenen ungefahr 66, beim ausgewachsenen Mannę 52, 
bei der Frau 53 (individuelle Schwankung 51—59 nach Riccardi). Die 
hóhere Zahl im weiblichen Geschlecht ist auf die relativ langere Rumpf- 
entwicklung zuriickzufiihren. Vom 6. bis durchschnittlich 12. Lebens
jahr ist diese sexuelle Differenz yerwischt.

22
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Absolute Stammlange sudrussischer Juden. (Nach Weissenberg.)

<?______________?
Alter Tndi- 

viduen- 
zalil

Mittel
cm

Variations- 
breite 

cm

Indi- 
viduen- 

zahl
Mittel

cm

Variations- 
breite 

cm
Neugebor. 15 33,8 31,2—36,5 14 33,3 30,0—36,4

2Jahre 38 49.3 45.0—55,0 37 47,7 43,5—52,0
3 „ 38 51,9 49,0—55,0 37 51,2 46,5—55,0
4 „ 38 54.8 50,0—59,0 35 53,4 50,0—58,0
5 „ 47 57,4 53,0—62,0 46 57,0 54,0—62,0
6 „ 40 60,7 54,0—66.0 54 59,3 55,0—63,0
7 50 62,6 57,5—67,0 60 62,0 58,0—68,0
8 „ 50 64,3 57,0—68,0 70 63,7 58,0—69,0
9 „ 50 66,4 61,0—76,0 68 66,0 60,0—75,0

10 „ 50 67,8 61,5—73,5 95 68,9 64,0—77,0
11 „ 50 69,3 63,0—75,0 95 69,9 64,0—79,0
12 50 71,3 66,0—80,0 85 72,9 67,0—80,0
13 „ 50 73,3 69,0—80,0 71 75,9 69,0—86,0
14 „ 50 75.1 67,0—85,0 67 78,7 71,0—86,0
15 „ 50 78.4 68,0—92,0 84 80.7 75,0—86,0
16 50 81.8 74,0—87.0 91 81.6 74,0—86,0
17 ,. 50 84,8 78,0—92,0 80 82,4 77,0—87,0
18 „ 50 85,4 78,0—91,0 78 83.0 76,5—90,0
19 „ 50 85.6 80,0—92,0 72 82,5 89,0—90,0
20 „ 50 86,3 80,0—92,0 82 83.0 76,0—90,0
21—25 100 87,3 79,0—96,0 117 82,5 75,0—91,0
26—30 100 87,1 80,0—95,0 128 82,6 76,0—88,0
31—40 100 86,0 78,5—97,0 147 82,0 76,0—89,0
41—50 50 86,7 79,0—97,0 75 82,2 76,0—90,0
51—60 65 86,1 78,0—94,0 70 80,6 75,0—86,0
61—70 35 85,7 79,0—92,0 26 78,2 70,0—83,0

Wie mit der Zunahme der KórpergroBe die relative Stammlange ab- 
nimmt, zeigt die Tabelle auf der folgenden Seite.

San Carlos-Apachen. (Nach Hrdlićka.)
KórpergroBe m. w.

110—119,9 55,1 55,8
120—129,9 54,6 54.2
130—139,9 53,8 53,8
140—149,9 52,3 53,3
150—159,9 52,1 53,5
160—169,9 52,3 52,4

Es scheinen ferner schon wahrend des Wachstums des Stammes, das 
iibrigens den gleichen Rhythmus wie dasjenige der KórpergroBe zeigt, 
einige Rassendifferenzen zu bestehen (vgl. Tabelle S. 336), die bei Er- 
wachsenen noch deutlicher hervortreten.

Am auffallendsten ist die geringe Stammlange bei den Australiern 
und bei einigen Negergruppen, wahrend die gróBten Stammlangen sich 
bei den mongoloiden Gruppen und den Eskimo finden. Deutlich unter- 
scheiden sich auch die Babinga von den groBwiichsigen Negern. Aller- 
dings laBt sich nicht leugnen, daB die relative Stammlange tiberhaupt ein 
wenig zuverlassiges MaB ist, weil bei der Messung der KórpergroBe und 
der Sitzhóhe die Kórperhaltung, d. h. die Krummung der Wirbelsaule, 
verschieden ist, so daB die beiden Mafie eigentlich gar nicht direkt ver- 
gleichbar sind.
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Relatiye Stammlange (Sitzhóhe).

Europa <? $
Ukrainische Juden 51.4 —
Russ. Juden (Blechmann) 51,6 —
Letten 51,9 —
Franzosen 51,9 53,6

„ (Godin) 52,0 —
Deutsche (Bach) 52,0 52,9
Litauer 52,1 —
Belgier 52,2 53,4
Franzosen der Normandie 52,3 —
Engliinder 52,4 —
Liven und Esten 52,5 —
Albaner 52,6 —
Balkan-Tataren 52,6 53,5
Mordwinen 52,8 —
Norweger (Bryk) 52,8 —

„ (Schreiner)
Schweden

— 53,3
52,9 —

Norweger 53,0 —
Russ. Juden (Weissenberg) 53.0 53,7
Grofirussen — 53,2
Tscheremissen 53,0 —
Lapplander 53,1 —

Asien
Malser 50.8 —
Cambodschaner .— 51,7
Annamiten — 51,9
Toda 51,5 —
Kurumbar 51,6 —
Brahmanen 51,8 —
Sudra 52,1 —
Lolo 52,7 —
Kalmiicken 52,7 52,7
Jakuten 53,0 —
Tibetaner 53,2 54,3
Sudchinesen 53,2 —
Chinesen von Setschuan 53,6 —
Armenier 53,6 —

<? ?
Nordchinesen 53,7 —
Kubu 53,9 54,0
Formosaner 54,0 _
Sehikotan-Aino 54,8 54,6

Afrika
Massai 48,9 _
Buschmanner 49.5 50,5
Bugu 49,8 —
M’Baka 50,4 50,6
Dschagga 50,5 —
Somali 51,0 —
Suaheli 51,0 —
Yacoma 51,2 —
Fan 51,3 50,4
Agypter der Kharga-Oase 51,3 —
Kabylen 51,4 —
Fiot" 51,5 —
Batwa 51,8 52,5
Togo 51,9 —
Duala 52,2 —
Mawambi-Pygmaen 52,3 50,7
Kagoro 53.8 —
Babinga 54,0 —

Ozeanien
Australier 46,5 48,4

Amerika
Trumai 50,6 51,1
Auetó 51,4 51.3
Eskimo 51,4 53,2
Nahuqua 51.8 52,2
Shoshoni 52,2 52,7
Polar-Eskimo 52,5 53,7
Pima 52,9 —
Apachen 53,2 —
Koukpagmiut-Eskimo 53,5 —

b) Rumpf. Langenentwicklung. Ontogenetische und phylo- 
genetische Untersuchungen haben gezeigt, daB die Rumpfwirbelsaule des 
Menschen durch Vorwarts- bezw Aufwartsriicken des Beckengiirtels eine 
Verkiirzung erfahren hat, ein ProzeB, der auch bei Schimpanse und Gorilla 
nachweisbar ist und bei Orang-Utan die hóchste Stufe erreiclit hat. Dieser 
VerkiirzungsprozeB hat auch die vordere Brustwand in Mitleidenschaft 
gezogen und beeinfluBt dadurch das an dieser Stelle genommene MaB des 
Rumpfes. Natiirlich zeigt die Lange der vorderen Brustwand in der Onto- 
genie ahnliche Verhaltnisse und Sćhwankungen wie die Stammlange, da 
die in letzterer noch enthaltene Halskopfhóhe wahrend des extrauterinen 
Wachstums keine groBen relativen Anderungen mehr erfahren kann.

Die Lange der vorderen Rumpfwand (MaB No. 27) ist daher bis zur 
Geburt absolut und relativ groB. Sie schwankt zwischen 34,5 und 31,8 Proz. 
der KórpergróBe (Michaelis). Wahrend des extrauterinen Wachstums 
zeigt sich dann eine kontinuierliche Abnahme bis ungefahr zum 13. Lebens- 
jahr (nach Godin bis zum 15.), in spateren Jahren wieder eine leichte Zu- 
nahme. Es findet also ein alternierendes Wachstum zwischen Rumpf-

22*
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lange und ganzer KórpergroBe, d. h. in Wahrheit der unteren Extremitat 
statt. Bis zum 10.—14. Jalire (je nach der Rasse) haben Madchen einen 
absolut klirzeren Rumpf ais Knaben, dann kehrt sich das Verhaltnis um, 
vermutlich durch das geringe Extremitatenwachstum von der Pubertats- 
zeit an (Kistler, 1923).

Lange der yorderen Rumpfwand wahrend des Wachstums.

Alter
Schaffhauser (nach Schwerz) Polnische Juden 

(nach Lipiec)
? ¥

Jahre absolut relatiy absolut relatiy absolut relatiy

6—7 33,8 29,6 33,6 29.4
7—8 34,6 29,4 34,3 29,3 _ _
8—9 36,7 29,4 36,1 29,2 — _
9—10 37,4 29 2 36,1 28,7 38,0 30,6

10—11 38,8 29,i 38,2 29,1 40,1 30,6
11—12 39,1 28,7 39,4 28,7 41,6 30,2
12—13 39,3 28,4 40,0 28,6 43,3 30,5
13—14 41.8 28,6 41,7 28,6 44,9 30,5
14—16 43,6 28,8 44,0 28,9 46,7 30,4
15—16 44,6 28,9 — — 46,6 31,0
16—17 46,3 29,4 — — 46,6 30,7
17—18 46,7 28,9 — — 47,4 30,8
18—19 47,3 28,8 — _ 48.0 31,2
19—20 48,3 29,0 _ _ _ _

iiber 20 49,5 29,3 — — — —

Absolute Lange der yorderen Rumpfwand.

Alter
Indi- 

yiduen- 
zahl

Mittel

cm

Variations- 
breite 

cm
Monate, in-

trauterin 3 — 2,6 2,3- 3,1
4 — 5,1 3,7— 6,0

„ 5 — 7,6 6,4— 9,9
6 — 9,4 5,6—11,4

Michaelis7 — 11,2 9,6—13,9
„ 8 - 13,7 12,2—16,5
„ 9

Geburt
— 14,9 13,2—17,0
— _

1. Monat 50 16,5 15,0—17,5
2. „ 18 17,3 16,6-18,0
3. ,, 8 18,0 17,0—18,5
4. „ 5 17,9 17,0—19,6
5. „ 6 19,6 18,6—21,6
6. „
7. „
8. ,,

6
8
6

20.4
21.5
22,1

19,0—22,6
19,5—23,0
21,0—23,0

nach den Tabellen von Tutzig 
und Bamberg berechnet

9. „
10. „

4 24,0 23,0—25,0
5 24,0 22,0—25,0

11. „ 7 24,4 23,0—26,0
12. „ 10 26,1 24,0—28,0
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Lange der yorderen Rumpfwand bei Miinchener Yolksschulkindern.

3 $
Alter 

in 
Jahren

Indiyi- 
duen- 
zahl

absolute Werte relatiye Werte
Indiyi- 
duen- 
zahl

absolute Werte relatiye Werte

Mittel 
cm

Variations- 
breite 

cm
Mittel

%

Variations- 
breite

0/ /o

Mittel

cm

Yariations- 
breite 

cm
Mittel

0//o

Yariations- 
breite

%

6 736 33,8 28,5—40,0 30,4 26,5—34,5 674 33,4 28,5-38,5 30,4 27,0—34.0
6% 1108 34,3 27,5—41,0 30,3 25,5—35,1 1015 33,8 28,5—40,5 30,1 26.0—34.2
7 1031 35,0 29,0—42,0 30.2 25,2—34,0 924 34,6 29,0—41,0 30,1 26,4—35,0
7% 956 35,6 29,0—42,5 30,0 26,0—34,5 942 35,2 30,0—41,5 29,9 25,8—35,1
8 860 36,3 30,0—43,0 30,0 26.0—34,2 803 36,0 28,5—43,5 29,9 26,4—34,2
8% 791 36,8 29,5—43,5 29,8 25,8—34,5 673 36.6 30,0—42,0 29,8 26.1—34,5
9 647 37,7 31,0—44,5 29,8 24,5—33,3 679 37,4 32,0—46,0 29,8 26,0—34,0
9% 533 38,1 31,5—45,5 29,9 26,0—35,0 553 37,8 32,0—44,0 29,8 26,4—36.6

10 212 38,5 33,0—47,0 29,7 24,6—33,3 258 38,4 33,5—44,0 29,8 26,0—33,0
10% 163 39,1 34,0—44.0 29,8 26,4—33,3 179 39.0 33,0—46,0 29,8 27.6—32,7
11 121 39,6 35,5—45.0 29,7 27,3—32,7 125 39,9 34,5—46,0 29,7 26,7—33,3
11% 123 40,1 35,0—46,5 29,5 26,4—31.8 128 40,5 34,0—48,0 29,8 26,4—32,7
12 115 40,6 35,0—45,5 29.4 27,0—33,6 155 41,4 35,5—50,0 29,8 27,3—34,2
12% 111 41,2 35,0-46.5 29,4 25,8—32.4 128 42.3 34,5—49,5 29,7 27,0—32,7
13 121 41,9 37.0—53,0 29,5 26,7—32,7 151 42,8 37,0—50,5 29,8 26,4—34,5
13% 67 42,2 36,5—48,5 29,6 27,3—32,1 103 43,9 37,5—51,5 30,0 28,2—33,0

Veranderungen der Lange der yorderen Rumpfwand mit steigender Kórper- 
gróBe bei Miinchener Studentinnen.

Kórper-
Grófie 
in cm

Indi- 
yiduen- 

zahl

absolute Werte relatiye Werte

Mittel

cm

Variations - 
breite 

cm

Mittel
°//o

Variations- 
breite

0//o

147 4 43,4 41,0—47,0 29,5 27,9—32,0
150 8 44,4 42,0—48,5 29.6 28,0—32,3
153 27 45,3 42,5—50,0 29,6 27,8—32,7
156 46 46,1 41.0—49,5 29.6 26,3—31,7
159 66 46,5 43,0—52,5 29,2 27,0—33,0
162 75 47,1 42,5—52,5 29,1 26,2—32,4
165 50 48,2 45,5—52.0 29,2 27,6—31,5
168 40 48,5 43,0—52,5 28,9 25,6—31,3
171 15 48.7 46,5—51,0 28,5 27,2—29,8
174 4 49,0 45,5—52,0 28,2 26,1—29,9

Beim erwachsenen Menschen schwankt die Lange der yorderen Rumpf
wand natiirlich absolut in ziemlich weiten Grenzen, betragt aber relativ 
zur KorpergroBe im Rassenmittel nur zwischen 29 und 34, wobei der weib- 
liche Rumpf in der Regel langer ist ais der mannliche. Diese gróBere 
relative Lange des weiblichen Rumpfes betrifft speziell den Unterleib und 
ist ais eine Anpassung an die normale Funktion des Weibes aufzufassen.

Rhiel (1926) weist darauf hin, daB die Amerikanerinnen (Wilder) 
entsprechend den hohen Sternalrandwerten die hóchste absolute Rumpf- 
lange haben. Den Amerikanerinnen und auch den Norwegerinnen (Schreiner) 
gegeniiber erscheinen die in Freiburg gemessenen deutschen Studentinnen 
kurzrumpfig, und zwar ist die relatiye Rumpflange um so kiirzer, je groBer 
das Indiyiduum ist, welches Gesetz sie wiederum, ihre kleinwiichsigen
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Relatiye Lange der yorderen Rumpfwand.
Europa $ Asien <? $

Schweizer 29,3 — Armenier 30,2 —
Franzosen (Godin) 29,4 — Tataren 30,7 31,1
Badener 30.3 31,1 Jakuten — 31,0
Letten 29,8 Tungusen und Jukagiren — 31,6
Norweger (Bryn) 29,8 — Hochland-Igorroten 31,2 32,3

„ (Schreiber) — 30,4 Kalmucken 32,0 —
Badnerinnen (Rhiel) — 30,3 Annamiten 32,7 —
Amerikanische Studentinnen Chinesen von Setschuan 33.1 —

(Wilder) — 30,7 Japaner, (Arbeiter) 33,7 —
Wolhynier 30,3 31,0 „ (bessere Stande) 34,2 —
Russische Juden — 30,0 Buriaten 34,2 —
WeiBrussische Juden 30,5 —
Polnische Juden — 31,2 Afrika
Kosaken von Ruban 30,7 — Bambara 29,8 —
Kabardinen 31,2 — Somali 30,5 —
Englander (Studenten von Am- Mawambi-Pygmaen 31,2 —

herst-College) 31,8 —
WeiBrussen 31,9 .— Ozeanien
Kleinrussen 33,3 —' Merauke 30,3 28,2
Deutsche (Bach) — 29,2 Australie! 33,4 —
Studentinnen ausgenommen (wofiir sie die Erklarung schuldig bleiben muBte), 
bestatigt findet:

Kleine 145,7—160,0 cm haben eine relative Rumpflange von 30,09 im Mittel 
MittelgroBe 160,0—165,0 „ „ „ „ „ „ 30,21 „ „
GroBe 165,0—177,5 „ „ „ „ „ „ 27,42 „ „
Auch Grutzneb (1926) beobachtete einen relatiy kurzeń Rumpf und 

absolut wie relatiy lange Extremitaten an der groBgewachsenen Schweizerin.
Seitliche und hintere Sitzrumpf-Lange wahrend des Wachstums.

Alter 
in Jahren

Seitliche Sitzrumpf-Lange 
MaB No. 25 (I) 

Juden (nach Weissenberg)

Hintere Sitzrumpflange
MaB No. 25 (2) 

Holsteiner (nach O. Rankę)

? <? $
absolut relatiy absolut relatiy absolut relatiy absolut relatiy

Neugeb. 214 42,1 212 42,4 225 45,6 217 44.7
i _ _ — — 257 41,1 249 40.3
2 293 36,4 . — — 310 40.2 308 40.7
3 313 35,9 — — 350 40.0 342 40,1
4 334 35,4 — — 370 39,9 365 39,7
5 352 35,0 — . — 395 39.7 377 38,9
6 373 34,4 362 34,1 412 38,9 423 39,4
7 386 34,1 383 34,2 429 38,4 445 39,2
8 397 33,9 396 33,9 447 38,2 459 39,4
9 419 34,0 411 33,4 469 38,6 481 39,3

10 426 33,7 438 34,1 491 38,6 500 39,3
11 437 33.0 448 33,9 502 38,4 515 39,1
12 447 32,5 466 33,8 523 38,6 531 38,8
13 462 32.7 487 33,7 535 38,3 551 39,1
14 476 32,6 504 33,8 552 38,0 566 38,7
15 499 32,5 522 34,7 571 38,2 580 39,3
16 522 32,8 529 34.1 — — — —
17 544 33,5 538 35,1 — — — —
18 554 34.0 548 35,4 — — — —
19 549 33,7 543 35,3 — — — —
20 556 33,8 548 35,6 — — — —

21—25 567 34,2 548 35,6 — — — —
26—30 567 34,4 547 35,6 — — — —
31—40 565 34.6 543 35,4 — — — —
41—50 567 34,6 548 35,7 — — — —
51—60 565 34,9 529 35.0 — — — —
61—75 563 34.5 513 34,7 — — — —
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Relatiye yordere Sitzrumpf-Lange
(MaB

Erwachsener yerschiedener 
No. 25).

Gruppen

<? $ <? ?
Annamiten 30,2 31,7 Tunesier 33,2 —
Cambodschaner 30.0 Franzosen 33,4 —
Chinesen 32,3 Jakoma 33,4 —
M’Baka 32,2 32.2 Franzosen der Normandie 34,4 —
Kabylen 32,7 .— Kalmucken 34,6 34,5
Sudanneger 32.9 — Lobi 34,7 34,4
Bugu 33.0 — Babinga 34,9 33,8

Fig. 132. Dinka-Neger. 
Phot. Fritsch.

Fig. 133. Chiriguan-Indianer. 
Phot. Lehmann-Nitsche.

Soweit bis heute Zahlen vorliegen, laBt sich nur sagen, daB die euro- 
paischen Gruppen zu den kurzrumpfigsten, die mongoloiden zu den lang- 
rumpfigsten menschlichen Fornien gehóren. Die Negroiden scheinen un- 
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gefahr in der Mitte zu liegen, doch bestehen sicher groBe Unterschiede 
zwischen den einzelnen afrikanischen Typen. Sowohl die afrikanischen 
wie die ozeanischen Pygmaen gehóren zu den langrumpfigen Fornien.

Die relative Symphysenhóhe wurde oben S. 330 schon erwahnt; die 
relatiye Sternalhóhe betragt im Mittel 80—82 Proz. der KórpergróBe.

Gleiche Resultate sowohl beziiglich der ontogenetisch zunehmenden 
ais auch der definitiyen Rumpflange liefern auch andere Rumpfmessungen 
ais die bis jetzt behandelte Lange der yorderen Rumpfwand, wie die beiden 
unteren Tabellen auf S. 342 beweisen.

Die fiir die Konfiguration des Rumpfes nicht unwichtige gegenseitige 
und relatiye Hóhenlage von Akromion und Suprasternale ist 
nicht uberall dieselbe und zeigt besonders individuelle Differenzen. In der 
Regel liegt das Suprasternale hóher, z. B. bei den Jakutinnen und Tungu- 
sinnen um 1—4 mm im Mittel, bei den Europaern um 8—10 mm; die letzteren 
haben demnach relatiy abfallendere Schultern. Die relatiye Hóhenlage 
des Akromion ist also im allgemeinen derjenigen des Suprasternale ziem- 
lich gleich, namlich annahernd 80—82 Proz. der KórpergróBe. Bei Senoi 
fand sich fast stets ein hóher liegendes Akromion (Suprasternalhóhe = 81,5, 
Akromialhóhe = 81,8 Proz. der KórpergróBe).

Fiir die Topographie des Rumpfes ist auch die Nabellage von Be- 
deutung. DaB beim Menschen gegeniiber den niederen Primaten der Kabel 
relatiy tief zu liegen kommt, erklart sich aus der Aufrichtung und der 
damit in Verbindung stehenden Verkiirzung der Lendenwirbelsaule. Er 
teilt die Tieflage des Nabels daher auch mit den Anthropomorphen, bei 
denen ahnliche Verhaltnisse yorliegen. Orang-Utan mit seiner am meisten 
yerkiirzten Lendenwirbelsaule zeigt den gróBten Tiefstand, wie aus dem 
Yerhaltnis des Nabel-Jugularabstandes (MaB No. 31) zur Lange der yorderen 
Rumpfwand heryorgeht.

Nabel-Jugularabstand in Prozenten der Rumpflange1).

1) Diese und die folgenden Vergleichstabellen der Kórperproportionen der Primaten 
zitiert nach Mollison, 1910. Dort finden sich auch die Mittelwerte fiir die einzelnen 
Arten der. niederen Affen. Die zum Vergleich beigezogenen Badener Manner sind Soldaten 
eines ersten Bataillons, also ein ausgelesenes Materiał (mittlere KórpergróBe = 171,0 cm 
gegeniiber dem allgemeinen Mittel von 167,5 cm); die in einigen Listen erwahnten Badener 
Frauen wurden von Fischer und Breitung gemessen.

Orang-Utan 78,8 (76—85)
Schimpanse 74,1 (69—78)
Mensch (Badener <J) 71,8 (66—77)

„ ( „ $) 69,6 (61—83)
Hylobates 70,0 (64—77)

Cercopitheken 
Makaken 
Cynocephalen 
Platyrrhinen 
Prosimier

67,2—61.2
67,5—62,1
65,9—64,0
69,0—58,4
64,0—54,5

Die Variabilitat dieses Merkmales ist im iibrigen eine auffallend ge- 
ringe. Innerhalb des Menschengeschlechtes liegt der Nabel im weiblichen 
Geschlechte in der Regel etwas hóher ais im mannlichen, was im Zusammen- 
hang mit der starkeren Entfaltung der Lendenwirbelsaule und des ganzen 
Abdomens des ersteren stehen diirfte. So betragt z. B. der Nabel-Sym- 
physenabstand bei dem mannlichen Aino 8,2 Proz., bei dem weiblichen 
9,0 Proz. der KórpergróBe.

Man kann auch einen Nabelindex aus den Abstanden Suprasternale- 
Omphalion und Omphalion-Symphysion berechnen, wobei ein holier Index 
eine relatiy hohe, ein niedriger eine relatiy tiefe Lagę des Nabels angibt. 
Folgende Werte wurden berechnet:
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Europaer (Badener)
Igorroten
Jakut en

<? ?
39,7 42,4
41.1 50.0

41,5

<? ' $
Tungusen —’ 37,6
Russische und poln. Juden — 33,0
Aino 34,4 38,4

Eine sexuelle Differenz ist bei Aino und Igorroten deutlich. Absolut 
allerdings variiert die Distanz Omphalion-Symphysion auBerordentlich, 
bei Tungusen- und Jakuten-Frauen zwischen 80 und 190 mm.

Die Hóhe des Nabels relatiy zur KorpergroBe ist natiirlich nicht von 
gleicher Wichtigkeit wie relatiy zur Rumpflange, da die Langenentwick- 
lung der unteren Extremitat hier ihren EinfluB geltend macht (vgl. auch 
Lagę der Kórpermitte S. 330).

Relatiye Hóhe des Nabels.
Europa <? ? <? ?

Englische Studenten 57,7 — Formosaner 59,3 _
Pol en 58,6 — Chinesen 59,7 _
Pariser 58,9 — Annamiten 57,6
Juden 59,4 59,0 Cambodschaner _ 59,3
Wolga-Kalmiicken 59.7 —
Franzosen (nach Godin) 59,7 — Afrika
Kosaken 60,0 — Babinga 58,5 59,3
Belgier 60.4 — Kabylen 59,4
Franzosen der Normandie 60,9 ■ — Batwa 59,7 59,9
Mordwinen 61,0 — Buschmanner 60,0 60,5
Esten 61,0 — Dschagga 60,6
Norweger 61,2 59,7 Sudan-Neger 60,9 61,2

M’Baka 60.9 61,3
Asien Araber 61.9 _

Jakuten 58,0 59,6 Massai 61,9 _
Tungusen und Jukagiren — 58,4
Kalmiicken 58,2 — Ozeanien
Aino 58,3 58,7 Australier 59,3 _
Kirgisen —■ 58.7 Pygmaen vom Goliathberg 59.6 _
Japaner, plumpe — 58,7 Merauke 61,0 60,3

„ mittlere — 59.1
„ feine — 59,6 Amerika.

Tataren 59,0 58,5 Colorado-Indianer 57,9 58,4
Torguten 59,2 — Galibi 58,8 _
Perser 59,2 —

Die obige Tabelle zeigt, daB die relatiye Nabelhóhe im Rassenmittel 
zwischen 57,7 und 61,9 yariiert. Die indiyiduelle Variabilitat in den einzelnen 
Gruppen betragt durchschnittlich 7 Proz. Bei Esten und Mordwinen fallt 
die Hochlage des Nabels auf, obwohl die unteren Extremitaten nicht lang 
entwickelt sind. Die Mongoloiden zeigen wieder durchschnittlich niedere 
Werte. Schon wahrend des Wachstums ist die relatiye Nabelhóhe bei Mad
chen in der Regel groBer ais bei Knaben.

Im iibrigen mógen bei Naturvólkern yerschiedene Umstande (Reis- 
bauch, wiederholte Schwangęrschaften usw.) die Lagę des Nabels mehr 
oder weniger beeinflussen. Uber die Veranderungen der Nabellage bei 
Schwangerschaft hat Kakuschkin (1911) an russischen Frauen Beob- 
achtungen angestellt.

Sitz der Brust. Die Lagę der Brustdriisen auf dem Thorax ist zum 
Teil durch die Konfiguration des letzteren bedingt. Die weite achselstandige 
Lagę der menschlichen Brustdriise bezw. Mammille steht im Zusammen- 
hang mit der Breite und Flachheit des menschlichen Thorax. Aber auch 
in yertikaler Richtung kann die Lagę der Brust in groBem Umfang indiyiduell 
und bei den einzelnen menschlichen Rassen yariieren. Innerhalb der ganzen 
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Primatengruppe ist der Sitz der Brust beim Menschen am tiefsten, ahnlich 
tief nur bei einigen Lemuren, am hóchsten bei den Neuweltaffen. Unter 
den Antliropomorphen zeichnet sich besonders Orang-Utan durch eine 
sehr hochsitzende Brust aus.

Mammillo-Jugularabstand in Prozenten der Rumpflange.
Orang-Utan
Schimpanse
Hylobates
Mensch (Badener <J) 

.. ( ,, ?)

10.7 ( 9—121
13.3 (11—17)
16,5 (11—25)
28.7 (22—38)
32,9 (24—50)

Cercopitheken
Makaken
Cynocephalen 
Platyrrhinen 
Prosimier

10,3—17,0
14.6— 16,6
16,1—20,0
7,0—14,7

15.7— 24,8

Es handelt sich bei dem Mammillo-Jugularabstand (MaB No. 33) jeden- 
falls um ein stark variables Merkmal.

Menschliche Rassendifferenzen in der Hóhenlage der Brust sind be- 
kannt, aber noch zu wenig zahlenmaBig fixiert. Ais Regel fiir die ausge- 
bildete Brust der Europaerin wird eine Ausdehnung von der 3. bis zur 
6. Rippe angenommen, wobei die Mammille zwischen die 4. und 5. Rippe 
zu liegen kommt. Relatiy zur KórpergroBe betragt die Lagę der Brust- 
warze bei Badenern 8,8, bei polnischen Jiidinnen 7,2, bei Annamitinnen 6,9 
und bei Cambodschanerinnen 7,1. Was die individuellen Differenzen an- 
langt, so kann z. B. bei polnischen Jiidinnen der obere Ansatz der Brust 
absolut um 100 mm yerschoben sein. Der projektivische Abstand Supra- 
sternale-Mammille kann zwischen 100 und 230 mm schwanken (bei Estinnen 
zwischen 98 und 230 mm); in der Mehrzahl der Falle liegt er zwischen 130 
und 180 mm.

Breitenentwicklung des Rumpfes. Der menschliche Rumpf 
ist im Gegensatz zu demjenigen der niederen Sauger und der iibrigen Pri- 
maten durch eine auBerordentliche Breitenentwicklung ausgezeichnet. 
Nahe stehen ihm innerhalb der letzteren Gruppe nur die Anthropomorphen. 
Das kausale Moment fiir die Entstehung des menschlichen breiten und 
wenig tiefen Thorax aus dem tiefen und schmalen Typus des Saugers ist 
wieder in der Aufrichtung zu suchen. Diese bedingt, wie schon erwahnt, 
eine Verkiirzung der Wirbelsaule, besonders in der Lendenregion, und eine 
andere Lagerung der Eingeweide. Ein Yergleich der Thorakaldurchmesser 
(vgl. S. 359) zeigt diese Unterschiede deutlich.

Wahrend der Ontogenie pflegt die Breitenentwicklung des Kórpers 
mit dem Langenwachstum zu alternieren. Letzteres geht yoran (vgl. auch 
Fig. 108, S. 276). Besonders stark ist die Breitenentwicklung in 
den ersten 3 Lebensjahren, in denen allerdings auch das Langenwachs
tum sehr intensiv ist (Weissenberg). Spater andern sich die relativen 
Breitendimensionen des Rumpfes selbst nur wenig. Ais Regel gilt, daB 
sie bei mittelgroBen untersetzten Individuen relatiy am bedeutendsten sind 
und mit zu- und abnehmender KórpergroBe relatiy kleiner werden (Rankę, 
1884; Reicher, 1926).

Die Breite des obersten Rumpfabschnittes wird yorwiegend 
durch die Entfaltung und Stellung des Schultergiirtels bedingt. Die Breite 
zwischen den Akromien (Schulterbreite MaB No. 35) ist beim Menschen 
im Vergleich zur Rumpflange von allen Saugern am gróBten. Sie ist durch 
die Lagę des Schulterblattes auf dem Brustkorb bedingt. Auch bei den 
Anthropomorphen, bei welchen die yordere Extremitat fiir die Lokomotion 
so wichtig geworden ist und bei denen mit dem halbrechten Gang auch eine 
Yerbreiterung des Thorax eintreten muBte, ist es zu einer relatiy groBen
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Schulterbreite
betragt bei:

gekommen. Die Schulterbreite relativ zur Rumpflange

Mensch (Badener 3)
„ ( „ $)

Orang-Utan
Schimpanse
Hylobates

75,3 (68-88)
72,1 (52—91)
59,8 (50—70)
54,6 (48—66)
55,5 (42—69)

Gegeniiber der hier fiir den Menschen, d. h. den mannlichen Badener, 
gegebenen Zald (Godin findet fiir Pariser 77,0, Schlaginhaufen fiir Ad- 
miralitatsinsulaner 71,0) haben polnische Jiidinnen nur einen Mittelwert 
von 66,7 (Lipiec). Die individuelle Schwankung ist groB, obwohl sich in 
der Regel individuell mit eineni langeren Rumpf eine schmale Schulter
breite konibiniert und umgekehrt. Inimerhin scheinen polnische Jiidinnen 
auffallend schmalschulterig zu sein.

Alle niederen Formen der Primaten sind durch eine auBerordentliche 
Schmalschulterigkeit charakterisiert, wie sie fiir die meisten yierfiiBigen 
landlebenden Sauger besteht.

Cercopitheken 
Makaken
Cynocephalen 
Platyrrhinen 
Prosimier

27— 29
28— 35
32—35
25—34
25—33

Das Verhaltnis der Schulterbreite zur KórpergróBe zeigt keine deut- 
lichen Rassendifferenzen; man kann aus den vorhandenen Zahlen hóchstens 
die Tatsache ableiten, daB kleine gedrungene Rassen, wie die Bakairi und 
Eskinio, breitschulterig sind, wahrend der sehlanker gewaclisene Europaer 
eher zu den schmalschulterigen Typen zu rechnen ist. Der Umstand aber, 
daB fiir dieselben Gruppen von verschiedenen Autoren vermutlich infolge 
nicht iibereinstimmender Technik ziemlich divergente Mittelwerte ange- 
geben werden, z. B. fiir mannliche Franzosen 18,9 (Topinard), 20,3 (Col- 
lignon), 22,8 (Bertillon), oder fiir Litauer 18,1 (Boronas), 22,1 (Waeber), 
lafit die Richtigkeit der einzelnen Werte zweifelhaft erscheinen.

Relative Schulterbreite.
Europa ? <5 ?

Litauer 18,1 18,0 Chinesen von Setschuan 23,1 —
Franzosen (Topinard) 18,9 16,3 Kirgisen 23,2 —

„ (Collignon) 20,3 — Tungusen und Jukagiren — 22,2
21,6„ aus Lyon 21,2 19,9 Jakuten —

„ (Godin)
Juden (Weissenbbrg)

22,8 — Buriaten 23,5 —
22,0 21,9 Aino 23,6 23,2

Polnische Juden 22,1 20,6 Annamiten — 21,4
Lapplander 22,9 22,7 Cambodschaner — 21,9
Letten 22,9 — Japaner, mittelfeine 23,5 23,2
Norweger 22,3 22,1 „ plumpe

Kubu
25,0 25,3

Letten 23,0 — 24,1 22,7
Badener 23,0 22,4 Kalmiicken 24,5 23,4
Belgier 23,4 22,0 Formosaner 25,3 —
Deutsche (Bach) 23,0 22,2

Af rika
Asien. Lobi 18,6 17,7

Sojoten — 18,5 Dschagga 19,8 —
Tataren 20,3 19,8 Somali 20,0 —
Jakuten (nach Mainow) 21,2 20,9 Babinga 20,0 20,1
Nordchinesen 22,0 —. Busehmanner 20,0 20,0
Hochland-Igorroten 22,6 21,8 Bugu 20,5 —
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<J ?
Jakoma 20,6 _
Massai 20,7 _
Tunesier 21,2 __
Fiot 21,7 _
Sudan-Neger 21,8 _
Batwa 22,0 20,6
M’Baka 22,0 21,0
Fan 22,4 21,4
Mawambi-Pygmaen 22,7 20,4
Suaheli 24,4 _
Togo 26,0
Duala 26,3 —

Ozeanien.
Meraukó 23,1 22,1
Pygmaen vom Goliathberg 21,9 —

<J ?
Amerika.

Irokesen (Gould) 18,8 —
Trumai 21,0 21,5
Athapasken (Tahltan) 22,1 22,0
Colorado-Indianer 22’,6 22,7
Nunatagmiut-Eskimo 22,6 22,0
Kougpagmiut-Eskimo 22.8 22,0
Nahuąua 22,9 21,6
Shoshoni 23,2 22,6
Auetó 23,4 22,1
Bororo 23,6 21,6
Bakairi 24,7 23.8
Eskimo 24.3 22.7

Sicher ist aus dieser Tabelle nur die relatiy geringere Schulterbreite 
des Weibes erkennbar, da fast alle Weibermittel niedriger sind ais die 
Mannermittel.

Ontogenetisch hat Weissenberg (1911) eine deutliche, wenn auch 
geringe absolute Zunahme der Schulterbreite bis gegen das 50. Lebens
jahr hin nachgewiesen. Relatiy zur KorpergroBe betragt sie intrauterin 
zwischen 27,5 und 23,5 (Michaelis), bei Neugeborenen 21,1, steigt im 
2. Jahr auf 23,3, sinkt von da an, um zwischen dem 12. und 15. Lebens
jahr wieder die relatiye GróBe des Neugeborenen zu erreichen, und nimmt 
dann langsam zu bis zum Yerhaltnis von 22,5 im 50. Jahre.

Wachstum der Schulterbreite bei siidrussischen Juden (nach Weissenberg).

Alter
$

Indivi- 
duenzahl

Mittel
cm

Variationsbreite
cm

Indivi- 
duenzahl

Mittel
cm

Yariationsbreite
cm

Neugeb. 16 10,7 9,0—12,2 14 10.4 9.0—12.02 38 18,8 17,0—21,0 — —
3 38 20,0 19,0—21.5 — _ _
4 38 21,3 19,5—23,6 — — _
5 47 22,4 20,0—25,0 — —
6 40 24.1 21,6—26,0 54 23,1 20,0—25,0
7 60 24,8 22,0—27,0 60 24,5 22,5—27,0
8 60 26,6 21,0—28,0 70 25.3 23,0—28,0
9 60 26,1 22,5—32,0 68 26.6 24.5—30,0

10 50 27,3 23,0—31,5 95 27,6 24,0—31,0
11 60 28,0 26,0—30,0 95 28,0 24,0—31,0
12 60 28,9 26,0—32,6 85 29.3 26,0—33,0
13 50 29,8 27,0—32,5 71 30,8 26,0—35,0
14 50 30,7 26,0—36,0 67 31,7 27,0—36,0
16 60 32,4 27,0—39,0 84 32,3 27,5—35,0
16 60 33,8 30,0—38,0 91 32,9 29,0—36,5
17 60 34,7 31,6—39,0 80 33,3 30.0—36.0
18 50 34.9 32,0—39,0 78 33,7 31,0—38,0
19 50 35,8 31,5—40,0 72 33,0 31,0—37.0
20 50 35,9 32,0—39,0 82 33,5 29,0—37,0

21—25 100 36,1 30,0—41,0 117 33,5 29,0—37,0
26—30 100 36,2 33,0—41,0 128 33,7 29,0—37,5
31—40 100 36.2 32.5—42.5 147 33,8 29,5—38,0
41—60 60 36,5 32,0—40,0 75 34,3 31,0—38.0

1—60 66 36,4 33,0—41.5 70 33.8 31,0—37.0
61—x 36 36,2 32,0—40,0 26 33,6 31,0—36.0
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Wachstum der Schulterbreite bei Miinchner Yolksschulkindern.

Alter 
in 

Jahren

Knaben Madchen

Indivi- 
duen- 
zahl

absolute Werte relative Werte
Indiyi- 
duen- 
zahl

absolute Werte relatiye Werte

Mittel

cni

Variations- 
breite

cm

Mittel

°/o

Variations- 
breite

°/o

Mittel

cm

Yariations- 
breite 

cm

Mittel

%

Yatiations- 
breite

o//o

6 1100 24,8 20,5—28.0 22,2 19,8—24,6 1004 24,8 21,0—28,5 22,4 19,2—24,9
6% 1574 25,2 20,0—29,0 22.2 18.3—26,7 1467 25,1 20,0—30,0 22,3 16.8—25.2
7 1485 25,7 21.5—30,5 22,1 18,9—25,8 1354 25.7 20,5—31,0 22 2 18,3—25,5
7% 1380 26,2 22,0—30,0 22.1 18,5—24,3 1311 26.1 22,0—30,5 22 2 18,9—25,2
8 1266 26,7 22,5—32,0 22,0 18.8—25,5 1168 26,7 22,0—31,5 22.1 18,8—24,9
8% 1192 27,2 21,5—32,0 21,9 18,0—24,6 1132 27,2 23.0—32,0 22,0 18,5—25,2
9 1107 27,7 23,5—31,5 21,9 18,8—24,9 1114 27.6 23,0—34.5 22.0 18.9—24,6
9i/2 989 28,1 23,0—32,5 21,9 19,5—24,3 1007 28,1 24,0—32,5 22,0 18,9—25,5

10 687 28,4 24,5—33,0 21.8 19,2—24,9 752 28,4 23.0—33,5 21,9 18,0—24,9
io y. 455 28,7 23,0—34,0 21,9 18,8—24,3 522 28.7 24,0—32,5 21,9 19,2—24,9
11 225 29,0 25,5—33,5 21,8 18.8—25,5 222 29,1 25,5—33.5 21,7 19,7—24,3
u y2 185 29,3 26.5—32,5 21.6 18,2—23,9 178 29,4 25,5—33.0 21,7 18,8—23,7
12 127 30,2 25,5—34,5 21,5 19,4—23,9 152 29,7 26.0—34.5 21,8 19,7—23,6
12 y2 103 30,7 26.5—34,0 21,5 19,4—23,9 133 30,1 27,0-35,0 21,7 19,7—23,9
13 127 31,2 27,5—34,5 21.6 19,1—23.6 152 30,7 25,5—35,0 21,7 18,2—23,9
13 y2 71 31,7 27,0—35,5 21,4 19,7—23,6 103 30,6 28,0—38,5 21,6 19.4—25,4

Yeranderungen der Schulterbreite bei steigender KórpergroBe. (Nach Bach.)

Kórper 
grófie" 

cm

ć> (20—34jahrig) 2 (18—30jahrig)

Indivi- 
duen- 
zahl

absolute Werte relatiye Werte
Indiyi- 
duen- 
zahl

absolute Werte relatiye Werte

Mittel

cm

Variations- 
breite

cm

Mittel

%

Yariations- 
breite

0//o

Mittel

cm

Variations- 
breite

cm

Mittel

o//o

Yariations- 
breite

%

144 _ _ _ 20 33.2 31,0—36,0 23,0 21,5—25,0
147 3 36,2 35,0—37,0 24.6 23,8—25,2 42 33,9 30,5—37,0 23,1 20,7—25,2
150 9 36,5 35,5-37,0 24,3 23,7—24.7 102 24.1 30.5—37,5 22,7 20,3—25,0
153 33 36,9 34,5—39,0 24,1 22,5—25.5 183 34.7 31,5—38,5 22.6 20,6—25,2
156 86 37,3 33.0-40,0 23,9 21,1—25,6 280 35,0 30,5—38.0 22,4 19,6—24.4
159 211 37.6 33,5-41.0 23.6 21,1—25,8 288 35.3 31,0—39,0 22 2 19.5—24,5
162 381 38,0 33,0—42,5 23,5 20,4—26,2 282 35,8 32.0—39,5 22,0 19,8—24,4
165 509 38,4 34,0—44.0 23.3 20,6—26,7 159 36,2 33,0—40.0 21,9 20,0—24.2
168 559 38,8 34,0—43,5 23,1 20,2—25.9 101 36,4 32,5—39,0 21,7 19.3—23,2
171 576 39,1 34.5—43,0 22.9 20.2—25,1 41 36,9 33,5—40.5 21,5 19.6—23,7
174 485 39.5 33,5—44,0 22,7 19,3—25,3 12 36,7 32,5—39,5 21,1 18,7—22,7
177 331 39,7 35,0—42,0 22,4 19,8—23,7 -— — — — —
180 162 40,0 35,0—44,0 22,2 19.4—24,4 — — — — —
183 67 40,4 36,5—43,5 22,1 19,9—23,8 — — — — ■ —
186 29 41.1 37,5—44,5 22,1 20,2—23,9 — — — — —
189 12 40,9 38,5—43,5 21,6 19,8—23,5 — — — — —
192 3 41,0 44,0—41,5 21,4 20,8—21,6 — — — —

In gewissem Zusammenhang mit der Entwicklung der Schulterbreite 
steht auch die Breite zwischen den Brustwarzen (Mamillardistanz 
MaB No. 38). Es ist oben schon aut die Korrelation hingewiesen worden, 
die zwischen einem flacheren und breiteren Thorax und einer weiteren 
Distanz der Brustdrusen besteht. Es gehórt daher der Mensch mit seinem 
breiten und flachen Thorax zu den Formen mit gróBtem Brustwarzen- 
abstand. Ilnn stehen die Anthropomorphen am nachsten, und zwar ist 
bei Orang-Utan der ProzeB der Seitwartslagerung der Brust am weitesten 
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fortgeschritten. Nur Hylobates besitzt trotz einer starken Breitenent- 
wicklung des Thorax und der Schultern sehr nahe der Mittelhnie sitzende 
Brustwarzen. In dieser Hinsicht nahert er sich stark den Cercopitheken, 
von welchen einige Formen, wie Cercopithecus Callithrichus, im Verhalt- 
nis zur Rumpflange die niedrigsten Werte (5—10) unter allen Primaten 
aufweisen.

Breite zwischen den Brustwarzen in Prozenten der Rumpflange.
Orang-Utan 48,8 (50 u. 70)
Mensch (Badener) 39,8 (34—48)
Schimpanse 31,4 (28—34)
Hylobates 16,4 (11—28)

Cercopitheken 
Makaken
Cynocephalen 
Platyrrhinen 
Prosimier

11,2— 6,7
13.0— 9,4
12,7—10,0
26,9—11,7
31,0—20,5

Bei den Neuweltaffen und den Lemuren ist kein streńger Zusammen- 
hang zwischen Thorax bezw. Schulterbreite und Mamillardistanz nacli- 
weisbar, denn eine Form, wie Callithrix jacchus, erreicht eine relative 
Distanz, die derjenigen des Schimpanse entspricht (23—31). Es besteht 
also hier eine gróBere Unabhangigkeit zwischen dem Sitz der aufgelagerten 
Weichteile und ihrer kndchernen Unterlage, ais dies sonst der Fali ist.

Die Brustwarzenbreite im Verhaltnis zur KórpergróBe ist erst bei 
wenigen Gruppen festgestellt.

Relative Breite zwischen den Brustwarzen.
<5 $ <3 9

Massai 11,3 — Weifie (Gould) 12,1 —
Dschagga 11,3 — Badener 12.1 —
Ba twa 11,3 — Babin ga 12,6 .—
M’Baka 12,0 12,6 Tataren 12,7 13,2

Nach Stratz soli die absolute Mamillardistanz der erwachsenen euro- 
paischen Frau bei gut entwickelter Brust nicht kleiner ais 200 mm sein.

Fiir die Breitenentwicklung des unteren Rumpfabschnittes ist die 
GróBte Breite zwischen den Darmbeinkammen (Cristalbreite 
MaB No. 40) maBgebend. Sie ist wieder beim Menschen und den Anthro- 
pomorphen betrachtlich, weil schon bei der beginnenden, aber ganz be- 
sonders bei der vollendeten Aufrichtung des Kórpers das Becken eine Drehung 
und im Zusammenhang damit eine Umformung im Sinne einer Ausladung, 
Verbreiterung und YergróBerung der Huftbeinschaufeln erfahren muB. 
Dazu kommt noc-h eine VergróBerung und Yerbreiterung des kleinen Beckens 
bezw. des Beckeneinganges, die in Korrelation zu der bei diesen Formen 
friihen Massenentfaltung des Gehirns steht.

Dies wird durch den Menschen, die Anthropomorphen und Ateles 
bewiesen, welch letzterer unter den Platyrrhinen sich durch eine friihe 
und starkę Kopfentfaltung auszeichnet und auch das weiteste und breiteste 
Becken besitzt. (GróBte Beckenbreite relativ zur Rumpflange 37, gegen- 
iiber 16—18 bei den iibrigen Platyrrhinen.)

GróBte Beckenbreite in Prozenten der Rumpflange.
Gorilla
Mensch ("Badener <J) 

.. ( „ 9)
Orang-Utan
Schimpanse
Hylobates

66.5 ("62 u. 71)
56.2 (49—69)
59.5 (50—70)
52,8 (47—60)
42.2 (46—56)
48,4 (43—57)

Cercopitheken 
Makaken
Cynocephalen 
Platyrrhinen 
Prosimier

26.2— 21,5
29,5—24,8
32,0—16,0
37,0—16,0
24.3— 14,7
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In der Regel sind die breithuftigen Formen auch die breitschulterigen, 
woraus die Rechteckform des Rumpfes resultiert. Fiir den Menschen 
(<J 56,2, $ 59,5) und Hylobates 47,6, $ 49,4) ist auch eine Ge- 
schlechtsdifferenz nachgewiesen, die im Zusammenhang mit dem Ge- 
burtsmechanismus in einer gróBeren Beckenbreite im weiblichen Geschlecht 
besteht.

Die letztgenannte sexuelle Differenz macht sich natiirlich auch 
im Verhaltnis der Beckenbreite zur KorpergroBe geltend, und soweit 
die vorliegenden Zahlen einen SchluB zulassen, ist sie bei euro- 
paischen Typen betrachtlicher (vgl. Pariser und Juden) ais bei auBer- 
europaischen.

Relatiye GróBte Breite des Beckens.

Europa <? $ 2
Juden (Blechmann) 15,7 — Aino (Koganei) 17,0 18,0

(Schróter) 16,1 17,6 Chinesen von Setschuan 17,0 —
Letten 16,2 •— Jayanen — 16.2
Russen 16,3 — Cambodschaner — 16,5
Polen 16,4 17,7 Annami ten — 17.1
Franzosen der Normandie 16,4 Chinesen (deformierte FiiBe) — 17,7
Norweger (Bryn, Schrei- „ (normale FiiBe) — 18,3

ner) 16,6 17,7 Tungusen und Jukagiren — 18,4
Franzosen (Godin) 16,8 Jakuten — 18,6
Juden (Weissenberg) 16,8 18.3 Nordtungusen — 18,6
Polnische Juden — 16,1 Siidtungusen — 19,2
Pariser (Topinard) 16,9 18,4
Deutsche (Martin) — 17,7

18,0
Afrika.

„ (Prochownie) 17,0 Fiot 14.2 —
Rumanen 17,2 — Batwa 14,2 15,8
Badener 17,4 18,5 M’Baka 14,5 15,5
Deutsche (Bach) 17,1 18,0 Fan 14,6 14,8

Babinga 15,6 16,2
Mawambi-Pygmaen 16,0 16.4

Asien. Buschmanner 16.4 16,9
Siidchinesen 14,7 _ Tunesier 17,1 —
Deli-Malayen
Japaner (Baelz) 

,, (Ogata)
,, (Sato)

Battak

15,0
15,3

15,3

17,4
17,8

Ozeanien.
Neu-Caledonier
Meraukó
Polynesier

16,1
16,7
17,6

17,3

Japaner, feiner Typus 16,3 —
Amerika.„ (Koganei) 16,6 17.9

17.0 18,5„ (Osawa) — 17,9 Colorado-Indianer
Igorroten 16,8 17,7 Irokesen i 8.9 —

Zu den schmalhiiftigen Formen gehbren also vor allem die Manner 
der Mongoloiden und der malayischen Gruppen, ihnen schlieBen sich die 
Negroiden und Europaer an.

Die ausgesprochene sexuelle Differenz in der Beckenbreite bildet sich 
erst wahrend des Wachstums heraus, und zwar in der Zeit der Pubertat. 
Bei der Frau ist die Verbreiterung viel starker ais beim Mann (s. auch unter 
Bccken, S. 1121). So steigt z. B. die Cristalbreite bei polnischen Judinnen 
von 191 mm im 10. Jahre auf 256 mm im 18. Jahre (relatiy zur Kórper- 
gróBe von 15,3 auf 16,1). Sie nimmt also in dem genannten Zeitraum um 
25 Proz. ihrer definitiven GróBe zu, relativ mehr ais irgendein andercs 
RumpfmaB.
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Wachstum der Beckenbreite siidrussischer Juden. (Nach Weissenbekg.)

Alter 
in Jahren

<5 $

In- 
dividuen- 

zahl
Mittel Variations-

breite
In- 

dividuen- 
zahl

Mittel Variations- 
breite

Neugeboren 15 7,8 7.0— 8,7 14 7,7 6,8— 8,3
2 38 14,1 12,5—15,5 — — _
3 38 15.4 14.0—16,0 — — —
4 38 16,1 14,5—18,5 — — —
5 47 17,3 15,5—20,0 — — —
6 40 18,4 16,5—20,0 54 17,9 16,0—20,0
7 50 18,9 17,0—20,0 60 18,6 17,0—21,0
8 50 19,5 17,0—21,5 70 19,2 16,5—21,5
9 50 20,2 18,0—26,0 68 20,2 18,0—24,0

10 50 20,8 18,5—23,5 95 21,1 19,5—23,5
11 50 21,5 18,5—24,5 95 21,6 19.5—27,0
12 50 22,2 19,0—26,0 85 22,6 20,0—27,0
13 50 22,8 20,5—26,0 71 24,1 21,0—28,0
14 50 23,6 21,5—27,0 67 25,2 22,0—28,5
15 50 25,0 22,0—29,0 84 26,2 23,5—29,5
16 50 25,8 21,5—30,0 91 26,7 24,5—29,0
17 50 26,6 24,0—30,0 80 27,1 24,0—30,0
18 50 27,0 25,0—30,0 78 27,4 24,5—30.0
19 50 27,4 23,0—30,0 72 27,5 24,0—32,0
20 50 27,5 23,5—31,0 82 27,5 24,0—30,0

21—25 100 27,6 25,0—31,0 117 28,0 25,0—32,5
26—30 100 27,7 25,0—31,5 128 27,9 24,5—31,5
31—40 100 27,6 25,0—31,5 148 28.4 25,5—32,5
41—50 50 28,0 24,0—31,5 75 28,9 27,0—32,0
51—60 65 28,0 25,5—31,5 70 28,8 25,0—34,0
61—X 35 28,8 25,0—32.0 26 28,6 26,0—32,0

Wachstum der Beckenbreite bei Miinchener Yolksschulkindern.

Alter 
in 

Jahren

?

Indivi- 
duen- 
zahl

absolute Werte relative Werte
Indivi- 
duen- 
zahl

absolute Werte relatiye Werte

Mittel

cm

Variations- 
breite

cm

Mittel
o//o

Variations- 
breite

%

Mittel

cm

Variations- 
breite

cm
Mittel

%

Yariations- 
breite

0//o

6 736 18,8 16,0—22,5 17,0 13,6—19,2 674 18,7 15,5—23,0 17,0 14,7—19,8
6% 1108 19,0 14,5—25,5 16,8 13,8—20,1 1015 18,8 15,5—22,0 16,8 13,8—19,5
7 1031 19,4 16,5—24,0 16,7 14,1—19,8 924 19,2 15,6—22,5 16,7 13,5—20,4
7% 956 19,7 16,0—24,0 Ki,6 14,1—19,5 942 19,5 15,0—24,5 16,6 13,8—19,5
8 860 20,1 16,0—23,5 16,6 14,1—18,9 803 19,9 16,0—23,5 16,5 13,2—18,9
8% 791 20,4 15,5—24,5 16,5 13,8—18,6 673 20,2 16,0—25,0 16,4 13,5—18,9
9 647 20,9 17,0—25,0 16,5 13,8—19.2 679 20,5 16,0—24,5 16,4 12,9—18,6
9% 533 21,0 16,5—25,5 16,5 13,2—18,6 553 20,7 17,0—24,0 16,3 13,2—18,9

10 212 21,3 17,5—24,5 16,4 14,4—18,0 258 20,7 17.0—25,0 16,1 13,8—18,6
10% 163 21,4 18,0—25,0 16,4 13,8—18,3 179 20,8 17,0—25,0 15,9 13,2—19,2
11 121 22,0 19,0—25,0 16,5 14,7—18,9 125 21,2 16,5—26.0 15,8 13.5—17,7
11% 123 22,0 19,0—25,0 16,3 13,8—18,9 128 21.4 16.5—26,0 15,7 13,2—17,7
12 115 22,5 19,5—25,5 16,3 14,1—17.7 155 22,1 18,0—26,5 15,9 12.9—18,6
12% 111 22,9 19,5—26,5 16,3 14.1—18,0 128 22,8 18,0—29,0 16,0 13,8—18,6
13 121 23,2 19,5—27,5 16,3 14,4—18,0 151 23,2 19,0—28,5 16,0 13,8—18,6
13% 67 23,2 20,0—27,0 16,2 14,1—17,7 103 23,4 19,5—28,5 16,0 13,2—19,5
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Yeranderungen der Beckenbreite bei steigender KórpergroBe. (Nach Bach.)

1 Kórp
er

gr
oB

e 
in

 cm

<? (20—34jahrig) $ (18—30jahrig)

Indivi- 
duen- 
zahl

absolute Werte relatiye Werte
Indivi- 
duen- 
zahl

absolute Werte relatiye Werte

Mittel
cm

Variations- 
breite

cm
Mittel

°//o

Yariations- 
breite 

0//o

Mittel
cm

Yariations- 
breite 

cm
Mittel

%

Variations- 
breite

0//o
144 — — _ __ _ 20 26,9 24,0—29,5 18,7 16,7—20.5
147 3 25,5 24,5—26,5 17,3 16,7—18,0 42 27,2 24,5—32,0 18,5 16,7—21,8
150 9 26,7 25.5—29,0 17.8 17,0—19,3 102 27,7 24,5—33,0 18,5 .16,3—22,0
153 33 26,6 23,5—28,5 17,4 15,4—18,6 183 28,2 24,0—34,5 18,4 15,7—22,5
156 86 27,1 24,0—29,5 17,5 15,3—18,9 280 28,5 24,0—33.5 18,3 15.4—21,5
159 211 27,3 24,0—30,0 17,2 15,1—18,9 288 28,8 25,0—34.0 18.1 15,7—21,4
162 381 27,8 24.5—33,5 17,2 15,1—20.7 282 29,4 25,5—34,5 18.1 15,7—21,3
165 509 28,2 23,0—32,0 17,1 13,9—19,4 159 29,7 25.0—34.0 18,0 15,2-20,6
168 559 28,7 24.0—34.0 17,1 14,3—20,2 101 30,3 26,5—34,5 18,0 15,8—20.5
171 576 29,2 22,5-34,5 17,1 13,2—20,1 41 30,7 27,0—34,5 17,9 15,8—20,2
174 485 29,7 24,5—35,0 17.1 14,1—19,8 12 31,0 28,0—34,5 17,8 16.1—19,8
177 331 30,1 25,0—34,5 17,0 14,1—19,5 _ _ — _ _
180 162 30,5 27,5—34,5 16,9 15,3—19,2 _ _ _ _ _
183 67 30,6 27,5—33,5 16,7 15,0—18,3 _ — — _ _
186 29 31,7 29,0—34,5 17,0 15,6—18,5 _ _ — _ _
189 12 31,7 29,0—33,5 16,8 15,3—17.7 _ __ _ _ _
192 3 32,3 31,0—33,0 16,8 16,1—17,2 — — — —

Weissenberg (1911) gibt fiir Juden folgende Zahlen:
?

Neugeborene 15,3 15,4
2 Jahre 17,5 _ _
6 „ 17,0 16,9

10 „ 16,4 16,4
15 „ 16,3 17,4

21—25 „ 16,6 18,2
Ihr Masimum erreicht die absolute Beckenbreite, ahnlich wie die

Schulterbreite, erst im 50. Lebensjahre. Bis zum 8. bezw. 9. Jahre ist sie 
bei Knaben etwas grbBer ais bei Madchen, um dann dauernd in das um- 
gekehrte Verhaltnis iiberzugehen (Weissenberg, Tastewossow).

Da auch die yorderen oberen Darmbeinstacheln sich auf der 
auBeren Haut abzeichnen, so kommt auch die zwischen ihnen liegende 
Breite (MaB No. 41) fiir die Topographie des Rumpfes in Betracht.

Relatiye Breite zwischen den yorderen oberen Darmbeinstacheln.
Europa. <? $ <3 $

Jnden 13,7 15,3 Arno 15,4 16,3
Poleu 14,1 15,1 Annamiten 16,4
Badener 15,4 Jakuten _ 16,6
Deutsche (Martin) — 15,8 Tungusen und Jukagiren _ 16,6
Franzosen (Godin) 14,3 — Kalmiicken _ 16,6
Franzosen der Normandie 14,7 — Japaner (normale FiiBe) _ 17,3
Russische Juden _ 16,0
Deutsche (Prochownie) 15,7 16,7 Afrika.

Asien. Buschmanner _ 11,9
Tayanen __ 14,9 Mawambi-Pygmaen 11,8 14,7
Japaner (Sato) _ 15,2 Batwa 12,9 14,5

., (Ogata) _ _ 15,7 M’Baka 13,0 14,8
Cambodschaner _ _ 16,1 Babinga 13,2 13,8
Japaner (Osawa) — 16,1
Japaner (Koganei) 14,7 16,1 Amerika.
Chinesen (deformierte FiiBe) — 16,3 Colorado-Indianer 14,3 15,2

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 23
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Die wenigen vorliegenden Zahlen lassen eine gleiche sexuelle Differenz 
erkennen, wie sie fiir die gróBte Beckenbreite nachgewiesen wurde. Auch 
die Rassendifferenzen verhalten sich gleichsinnig. Ebenso halten die beiden 
Mafie auch wahrend des Wachstums gleichen Schritt. Das Verhaltnis der- 
selben, der Spino-Cristalindex, steigt von 85 bei lSjahrigen Pariser Knaben 
auf 87 bei 17jahrigen. Relativ zur Runipflange betragt bei der gleichen 
Gruppe die Cristalbreite im Mittel 55, die Spinalbreite 48.

Bei einem groBen Prozentsatz armenischer Frauen ist die Breite zwischen 
den yorderen oberen Darmbeinstacheln kleiner ais bei der Europaerin (im 
Mittel 230 mm gegeniiber 250 mm), die Beckenbreite aber groBer (273 mm), 
so daB die Beckenschaufeln also bei jenen weiter ausgeladen zu sein scheinen 
ais bei diesen (Minassim). Der Beckenbreiten-Index betragt fiir M’Baka 
o 90,9, ę 95,5, fiir Badener $ 82,7, fiir Batwa $ 89,5, $ 91,1, fiir Ba- 
binga dagegen nur 87,0, $ 84,8 (Poutrin). Also auch bei den Negrillo 
ist das breitere Becken auffallend gegeniiber dem schmaleren der groB-

Wachstum der Hiiftbreite bei Munchener Yolksschulkindern.

Knaben Madchen

Alter 
in 

Jahren
Indivi- 
duen- 
zahl

absolute Werte relatiye Werte
Indivi- 
duen- 
zahl

absolute Werte relatiye Werte

Mittel

cm

Variations- 
breite

cm

Mittel

°//o

Variations- 
breite

°//o

Mittel

cm

Variations- 
breite 

cm

Mittel

°//o

Variations- 
breite

0//o
6 736 20,6 17,5—24,0 18,6 16.5—21,6 674 20,5 18,0—27,0 18,6 16,2—21,9
6% 1108 20,8 17,5—28,5 18,4 16,1—21,6 1015 20,7 17,0—27,0 18,4 16,2—21'9
7 1031 21,2 18,0—25,5 18,3 16,3—21,3 924 21,1 17,5—26,5 18,3 15,8—22 5
7y2 966 21,5 17,5—26,5 18,1 16,9—21,2 942 21,4 17,5—28,0 18,2 16,4—21,6
8 860 21,9 18,5—27,0 18,1 15.9—20,6 803 22,0 18,0—28,6 18,3 16,2—22,1
8% 791 22,3 18,0—27,0 18,0 16,2—21,6 673 22,3 18,6—28,5 18,2 16,1—21,6
9 647 22,9 18,5—29,0 18,1 15,9—22,2 679 22,8 20,0—31,5 18,2 16,2—21,9
9% 633 23,0 19,0—29,0 18,1 16,6—21,0 553 23,1 19.5—28,6 18,2 16,1—21,2

10 212 23.4 20,0—27,6 18,0 16,2—19,8 258 23,6 19,5—30,5 18,3 16,7—21,610 y2 163 23,7 21,0—27,0 18.1 16,4—19.8 179 23,8 21,0—27,6 18,2 16,4—20,6
ii 121 24,1 21,5—27,6 18.0 16,4—20,0 125 24,4 21,6—29,0 18,2 16,8—20,6
11 y2 123 24,6 22,0—29,0 18,1 16,1—19,7 128 24,8 21,0—29,0 18,2 16,8—20,612 116 25,0 20,5—30,0 18,1 16,1—20,6 166 25,7 21,0—30,0 18,6 16,7—21.5
12 y2 111 25,3 21,5—31,0 18,1 15,5—20.6 128 26,7 21,0—31.5 18,7 16,1—20,9
13 121 25,8 22,5—32,0 18,1 16.4—20,0 16.1 27,0 22,0—33,0 18,7 15,8—21,8
13 y. 67 25.7 23,0—30,5 18,0 16.4—20,0 103 27,8 23,5—32,5 18,9 17,0—22,4

Veranderungen der Hiiftbreite bei steigender KorpergroBe bei Munchener 
Studentinnen. (Nach Bach.)

KorpergroBe 
in

cm

Individuen- 
zahl

absolute Werte relatiye Werte

Mittel

cm

Va.riations- 
breite 

cm

Mittel

°//o

Yariations- 
breite

°//o

147 4 34.0 33,0—35,5 23,1 22,4—24,1
150 8 33,9 29,5—36,0 22,6 19,7—24,0
153 27 34,4 31.0—38,5 22.5 20,3—25,2
156 46 34,7 30,0—40,0 22,2 19,3—27,6
169 66 34,7 30,5—40,5 21,8 19,2—25,5
162 75 35,3 31,0—43,5 21,8 19,1—26,9
165 50 35,9 31,5—40,5 21.8 19,1—24.6
168 40 35,8 33,0—40,5 21,3 19,6—24,1
171 15 36,3 32,5—42,0 21.2 19,0—24,6
174 4 36,6 35,0—37,5 21,0 20,1—21 6
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wiichsigen Neger. Uber die Variabilitat der spinalen Beckenbreite vgl. 
die Osteologie.

SchlieBlich sei auch noch die sogenannte Hiiftbreite, d. h. die Breite 
zwischen den grofien Rollhiigeln (MaB No. 42) erwahnt.

Relative Breite zwische
Europa. <5 $

Deutsche (Prochownie) 18,2 20,2
„ (Martin) — 20,2
„ (Schróter) — 20,6

Franzosen der Normandie 18,3 —
Pariser 18,5 20,3
Russen 18,6 —
.Juden 18,7 19,9
Polen 19,3 20,3
Belgier 19.3 20,8
Franzosen (Godin) 19,5 —
Deutsche (Bach) — 21,8

Asien.
Kubu 17,8 18,1
Japaner (Koganei) 18,6 19.8

,, (Ogata) — 19,1
,, (Osawa) —■ 19.8

Aino (Koganei) 18,7 20,4
Chinesen v. Setschuan 19,0 —

den groBen Rollhiigeln.

<? $
Kalmiicken 19,8 21,1
Cambodschaner — 17,7
Annamiten — 18,7
Tungusen und Jukagiren — 19,9
Jakuten — 20,2

Afrika.
Buscbmanner 16,4 17,0
Batwa 16,6 17,7
M’Baka 16,7 17,6
Babinga 17,3 17,6

Ozeanien.
Pygmaen v. Goliathberg 16,6 —
Neu-Caledonier 16,9 —

Amerika.
Colorado- India n er 18,3 20,0

Die Tabelle zeigt relativ geringe Rassendifferenzen, dagegen gróBere 
Breitenentwicklung des weiblichen Kórpers auch in dieser Region.

Erwahnenswert ist noch, daB bei stark arbeitenden Frauen samtliche 
BreitenmaBe der Beckengegend absolut und relativ zur KórpergróBe be- 
trachtlicher sind ais bei wenig kórperlich arbeitenden. Es handelt sich 
also hier entweder um eine Art von Auslese oder um eine Zunahme der 
Mafie infolge der kórperlichen Betatigung. Auffallenderweise stimmen 
die relativen Zahlen der deutschen Frau mit denjenigen der schwach ar
beitenden Japanerin genau uberein (mit Ausnahme der Trochanteren- 
breite, bei der die Fettentwicklung eine groBe Rolle spielt), wahrend die- 
jenigen der stark arbeitenden bedeutend hóher sind.

MaB
Japanerinnen (Ogata) Mittelwert 

aus 500
Individuen

Deutsche
(Martin)stark arbeitend schwach arbeitend

abs. rei. abs. rei. abs. rei. abs. rei.
KórpergróBe 1440 _ 1465 _ 1465 _ 1580 __
Cristalbreite 276 19,2 253 17,3 256 17,4 280 17,7
Spinalbreite 256 17.8 229 15,6 232 15,7 250 15,8
Trochanterenbreite 287 19,9 275 18,8 278 19,1 320 20,2
Conjugata est.1) 189 13,1 177 12,0 187 12,3 200 12,6

1) Um aus der Conjugata extema die Conjugata vera zu berechnen, muB man bei 
Japanerinnen 78 mm, bei Europaerinnen 85 mm (Baudelogue) bezw. 92 mm (Skutsch) 
abziehen.

Besonders wichtig fiir eine Charakterisierung der ganzen Konfiguration 
des Rumpfes ist ein Vergleich der einzelnen Breitenmasse miteinander. 
Am wichtigsten erscheint hier der Rumpfbreitenindex (Technik S. 174), 
d. h. das Yerhaltnis der Akromial- zur Cristalbreite. (S. die Tabelle S. 357).

23*
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Danach betragt die Beckenbreite durchschnittlich 75 Proz. der Schulter
breite, bei Mongolen ist der Rumpf rechteckiger, bei Kirgisen konvergieren 
die Seitenkonturen mehr nach unten.

Fig. 134. Musoko-Weib. Phot.
CZEKANOWSKI.

Fig. 135. Deutsche. Phot.
Oppenheim.

Auch wahrend des Wachstums verschiebt sich das Verhaltnis der 
beiden Mafie zueinander, es findet also eine Formveranderung statt. In 
der fetalen Periode betragt der Index 65—75 Proz. (Retzius). In der ex- 
trauterinen Zeit steigt er fast kontinuierlich, besonders deutlich im weib
lichen Geschlecht, da hier die Beckenbreite noch eine starkę Zunahme 
erfahrt. Besonders vom 12. Jahre an macht sich in dem stark steigenden
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Rumpf breiten-Index.

3 ? 3 9
Fan 65,3 69,1 Sudan-Neger 14fi —
Fiot 65,8 — Norweger 74,8 80,4
AFBaka 67,7 75,0 11 ochland-Igorroten 75,4 81,2
Kirgisen 67,7 — Badener 75,8 82,6
Batwa 68 3 71,7 Juden (Weissenberg) 76,5 83,6
Niederland-Igorroten 72.9 — Babinga 77,5 81,6
Perser 73,7 — Russische u. polnische Juden — 83,0
Deutsche (Bach) 74,1 81,2 Tungusen — 83,0
Juden 74,2 — Jakuten — 85.0

Veriinderungen des Rumpfbreitenindex bei steigender KórpergroBe. 
(Nach Bach, 1926.)

KórpergroBe 3 $ KórpergroBe i 9
144 81 168 74 83
147 71 80 171 75 84
150 73 80 174 75 85
153 72 81 177 76 —
156 73 81 180 76 —
159 73 82 183 76 —
162 73 82 186 77 —
165 73 82 189 78 —
— — — 192 79 —

Index des Madchens die bedeutendere Hiiftbreitenentwicklung des weib- 
lichen Geschlechtes geltend; der Index des Mannes bleibt derselbe.

Juden (nach Weissenberg).
Jahre Schulterbreite Beckenbreite Rumpfbreiten-

Index
3 $ 3 9 3 9

Neugeborene 107 104 78 77 72,9 74,0
2 188 — 141 75,0 —
4 213 — 161 — 75.6 —
8 256 253 195 192 76,2 76,0

10 273 275 268, 211 76,2 76,7
14 307 317 236 256 76,9 78,8
17 347 333 266 271 76,7 81,4
20 359 335 275 275 76,6 82,1

21—25 361 335 276 280 76.5 83,6

Auch bei polnischen Jiidinnen erhbht sich der Index vom 10.—19. Jahre 
von 73,8 auf 77,2 (Lipiec), wahrend Godin bei Pariser Knaben zwischen 
dem 13. und 17. Jahre ein Fallen des Index von 73 auf 71 nachgewiesen 
hat, da bei diesen Knaben die Akromialbreite noch stark wachst, die Cristal- 
breite aber nur eine geringe Zunahme zeigt.

Ein Yergleich der Schulterbreite mit der Trochanterenbreite ergibt 
folgende Zahlen:

3
Stammbreiten-Index.

9 3 9
M’Baka 75,1 79,9 ' Pariser 83,0 91,8
Batwa 78,1 82,4 Annami ten — 87,2
Tunesier 80,8 — Tungusen — 90,4
Buschmanner 81.9 84,6 Jakuten . — 93,2
Chinesen v. Setschuan 82,3 — Deutsche (Bach) — 99,0
Belgier 82,5 94,5
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Infolge der starken Entwicklung des Panniculus adiposus in der Hiift- 
region ist der weibliche Index viel hoher ais der mannliche; im individuellen 
Falle kónnen Akromial- und Trochanterenbreite bei der Frań sogar absolut 
gleich grofi sein. Durch eine sehr starkę Breitenentwicklung der Becken- 
und Hiiftgegend zeichnen sich in Europa vor allem die Estinnen aus (Wein- 
berg, 1903). Den schmalsten Kanim haben die Neger.

Was die Hiiftregion selbst betrifft, so orientiert am besten dariiber 
der Index, der aus Cristal- und Trochanterenbreite (Indice ileotrochanterien)
bereelmet wird.

Hiiftbreiten-Index.
<5 9 3 9

Ba twa 87,6 88,1 Tungusen — 91.5
JFBaka 88,2 86,3 Jakuten 92,0
Franzosen 88,7 — Japaner (Ogata) 92,4
Deutsche — 89,1 Chinesen (deformierte FiiBe) 93,3
Tunesier 90,0 — „ (normale FiiBe) 95,4

Der Beckenumfang (MaB No. 64) betragt bei:
Polen £ 812 mm (730—885 mm), bei $ 828 mm (730—940 mm), 
Juden $ 786 mm (720—870 mm), bei $ 817 mm (670—970 mm).

Uber die Beckenneigung (zum Horizont) des Lebenden verschie- 
dener Rassen liegen nur wenige brauchbare Angaben vor. Festzuhalten 
ist, daB die Beckenneigung nicht ais individuell konstant betrachtet werden 
darf, sondern in hohem Mafie von der Haltung und Beinstellung abhangig 
ist. Bei zwangloser Kórperhaltung und bei parallelen, etwas gespreizten 
FiiBen besitzen Europaer verschiedener Altersstufen im Mittel eine Neigung 
der Conjugata vera im mannlichen Geschlecht von 41° (37°—47°), im weib
lichen von 44° (38° 5 bis 46° 5) (Henggeler, 1898). Bei parallelen Bein- 
achsen und mit geschlossenen FiiBen wurden folgende Werte festgestellt:

Deutsche (H. Meyer)
„ (Prochownie) 

Polen (Schróter) 
Juden ( „ )
Russen ( „ )
Esten (Holst) 
Esten (Schrenk) 
Aino (Koganei) 
Japaner (Koganei)

Beckenneigung.
<5 9

48° 4 54° 5
51° 7 (26—76) 54° 2 (40—71)
43° (29—64) 41° (29—53)
42° (28—58) 40° (30—62)
43° (28—66) —

— 36“ 5
— 33“ 2

53° (40—66) 50“ (32—62)
43° (30—65) 44“ (38—52)

Bei den Deutschen zeigt das weibliche Becken eine etwas steilere 
Neigung ais das mannliche, bei Polen und Juden umgekehrt. Auffallend 
ist die geringe Beckenneigung bei der Estin. Dadurch sind bei ihr auch 
die auBeren Geschlechtsteile wenig oder gar nicht von den Schenkeln ge- 
deckt und ragt das GesaB nur wenig nach hinten vor. Den extremen Typus 
nach der anderen Richtung stellt die Hottentottin dar. Auf weitere Mes- 
sungen des Beckens am Lebenden soli hier nicht eingegangen werden. Man 
vgl. dazu Koganei, 1900, und das Kapitel Becken im osteologischen Ab- 
schnitt des Buches.

Hinsichtlieh der Breiten- und Masśenentwicklung im Verhaltnis zur 
Langenentwicklung des Kórpers hat Manouyrier zwei Formen, die Eury- 
plastie und Makroplastie, unterschieden. Bei den Euryplasten ist die Skelet- 
und Muskelentwicklung und damit die Breitenentfaltung des Stammes 
und der Extremitaten bedeutend, wahrend bei den Makroplasten das Skelet 
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im Verhaltnis zur Masse des Kórpers verlangert ist. Daher ist im allge- 
meinen der Mann euryplast im Verhaltnis zur Frau. Euryplast ist ferner 
der Neandertaltypus und die Mongoloiden, makroplast die Negroiden, 
und zwar in beiden Geschlechtern (Manouyrier).

4. Brustkorb.
Besondere Beachtung verdienen die Dimensionen des Brustkorbes, 

die auch am Lebenden leicht festzustellen sind und die spezifische querovale 
Form des menschlichen Thorax gut zum Ausdruck bringen.

Der Thorakalindex, d. h. das Yerhaltnis des Tiefendurchmessers 
zum Breitendurchmesser, zeigt aber wahrend des individuellen Lebens 
mannigfaltige Umwandlungen. Die primar sich anlegende Thoraxform des 
Menschen schlieBt sich an niedere Saugetierformen an (Thorakalindex bei 
Carnivoren im Mittel 76, bei Macacus 86), wird aber durch die starkę Ent- 
wicklung der Leber besonders in ihrem distalen Teil bald umgewandelt. 
Ferner ist der ursprilnglich so niedere Index wohl auch durch die relative 
GróBe des Herzens bedingt. Die wichtigsten Entwicklungsvorgange, be
sonders mit Riicksicht auf die auBere Form des Thorax, vollziehen sich im 
2. Fetalmonat. Mit dem beginnenden ZusammenschluB der Sternalleisten 
nimmt der Thorax am proximalen Ende Kielgestalt an, die durch stetige 
Zunahme des transversalen Durchmessers in die Kegelform iibergefiihrt 
wird; von da an nimmt die dorsoventrale Abplattung, die fur den Menschen 
charakteristisch ist, immer mehr zu, d. h. der transversale Durchmesser 
wachst immer mehr auf Kosten des sagittalen.

Sagittaler Brustdurchmesser an Embryonen und Feten. 
(Nach Michaelis.)

Alter
Monat Individuenzahl Mittel Variationsbreite

3 5 1,8 1.6—2,0
4 13 2,9 2,2—3,8
5 21 4,0 2,8—6,0
6 22 5,9 3,5—8,5
7 14 6,3 4,5—7,5
8 12 6,9 4,5—8,3
9 8 7,3 5,9—8,5

Wachstum des sagittalen Brustdurehmessers im 1. Lebens.jahr. 
(Nach Putzig und Bamberg.)

Alter 
Monat Individuenzahl

1 50
2 18
3 8
4 5
5 6
6 6
7 8
8 6
9 4

10 5
11 7
12 10

Mittel Variationsbreite

9,6 8,9—11,6
10,3 9,3-11,1
10,6 9,9—11,2
10,2 9,8—11,8
11,9 10,3—12,6
12,5 11,5—13.0
12,9 12,0—13,5
12,9 12,0—14,7
13,9 13,5-14,5
13,6 13,0—14,0
13,8 13,1—14,5
14,4 13,7—15,5
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Thorakalindex menschlicher Embryonen aus dem 2. Fetalmonat1). 
(Nach Charlotte Muller, 1906.)

Embryo-No. Scheitel- Index in der Hóhe der
Steifilange 1. Rippe 4. Rippe 7. Rippe

2 17 mm 85 82 100
3 16 „ 130 90 92
4 23 „ 130 125 130
5 23 „ 124 110 120
6 32 „ 180 160 190
7 37 „ 230 170 170

Uber die weitere intrauterine Umgestaltung des Thorax gibt die folgende 
Tabelle (nach Bradford-Rhodes) Auskunft:

Embryo- Alter Sagittaler Transversaler Index
lange Durchmesser Durchmesser
6,8 mm 26 Tage 2,4 mm 1,3 mm 55,1

14 „ 5)4 Wochen 5,4 „ 3,6 66,6
24 „ 7 9,0 ,. 7,0 „ 77,9
50 „ 10 19,0 „ 20,0 „ 105,2
65 „ 12 18,8 .. 20,6 „ 109,9

120 „ 16 37,0 ., 39,0 „ 105,0
150 „ 21 38,0 „ 40,0 „ 105,2
400 „ 8 Monate 67,5 „ 75,0 „ 111,1
500 „ Neugeboren 88,0 ., 110,0 ., 113,6
485 16 Stunden alt 81,0 „ 90,3 „ 114,9
500 „ 5 Tage alt 68,0 „ 77,5 „ 1142
In der extrauterinen Periode steigt der Index dann bis zum AbschluB 

der Pubertat oder noch etwas weiter, denn der transversale Brustdurchmesser 
weist eine relatiy grófiere Wachstumszunahme auf ais der sagittale. Die 
Brustform wird also stetig flacher. Diese Umgestaltung hangt natiirlich 
mit der Atemmechanik zusammen, denn der urspriinglich mehr abdominale 
Atmungstypus wird bei aufrechter Korperhaltung (besonders bei Knaben) 
immer mehr durch den thorakalen yerdrangt (Gregor, 1902). Erst im ho- 
heren Alter nimmt der Index wieder etwas ab, ohne daB zu sagen ware, 
worauf die letzgenannte Veranderung beruht. In jedem Fali ist der Thorax 
einem bestandigen, wenn auch leichten Wechsel seiner Form unterworfen. 
Bei Neugeborenen betragt der Thorakalindex im Mittel ca. 113,0, beim 
Erwachsenen hingegen 139,0. Bei Turnern fand Bach einen Index bis zu 
149, yermutlich infolge der sportlichen Ausbildung (vgl. Tabelle).
Veranderungen der Brustdurchmesser bei steigender KórpergroBe bei 

Turnern. (Nach Bach.)

Manner Frauen

Kórper-
ć Brustdurch- Index: Relativer Brust- g Transyersaler
"d 2 messer abs. transy. durchmesser s _ Brustdurchmesser

grófie sag. “ ’> Ś
75 sag. transy. sag. transy. absolut relatiy

cm C1—1 cm cm % 0//o
c cm %

145 _ _ _ _ _ 3 25,1 17,3
150 — — — — — — 32 25,2 16,8
155 9 18,9 26,5 142 12,2 17,1 44 25,5 16,5
160 32 18,6 27,4 147 11,6 17,1 67 25,9 16,2
165 100 19,2 27,7 144 11,6 16,8 24 26,3 15,9
170 85 19,6 28,3 144 11,5 16,6 8 ' 27,0 15,8
175 27 19,6 29,3 149 11,2 16,7 — — —
180 3 20,7 27,7 134 11,5 15,4 — —

1) Die absoluten Mafie, aus denen der Index berechnet wurde, sind im Innern des 
Thoraxraumes an yergrófierten Wachsmodellen genommen.
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Entwicklungsjahre zu zeigen, sei noch auf die folgende Tabelle yerwiesen:

Thorakalindex.
Alter Europaer Neger

<? $ o
0—11 Monate — — — 116,5
1— 5 Jahre — — 132,6 130,2
6—10 „ 132,8 — 137,8 137,1

11—15 „ 138,4 — 139,2 145,5
16—20 „ — 136,7 139,0 142,2
21—25 „ 134,0 132,9 142,0 139,8
26—30 „ — — 143,7 139,6
31—40 „ 135,8 — 139,2 137,8
41—50 „ — — 137,5 142,2
51—60 „ — — 136,9 133,3
61—70 „ — — 136,0 132,8

iiber 70 „ 129,2 — 138,9 130,5

Um diesen ProzeB der Umformung auch wahrend der wichtigsten

Thorakalindex Zuricher Yolksschulkinder. (Nach Hosch-Ernst.)
Alter Sagittaler Transversaler Thorakalindex
Jahre Brustdurchmesser

<5 ?
Brustdurchmesser
3 ? 3 $

8- 9 142 135 198 187 137,5 138,2
9—10 147 134 198 188 133,9 139,6

10—11 145 143 200 197 138,4 138,0
11—12 149 137 206 201 139,6 145,5
12—13 151 143 209 206 138,4 143,2
13—14 156 154 221 216 141,5 140,4
14—15 157 155 224 215 142.1 141,5

(Brustdurchmesser inNormalstellung in der Hóhe der Brustwarze gemessen.) 
Godin fand bei Pariser Knaben zwischen dem 13. und dem 17. Lebensjahre 
einen mittleren Index von nur 135,1.

Der kindliche Thorax ist ferner immer noch von mehr konischer Form 
ais der des Erwachsenen und durch einen Hochstand des Jugulum ausge- 
zeichnet. Suprasternale und Cervicale fallen bei aufrechter Kórperhaltung 
beim Kinde in eine Horizontalebene, wahrend beim Erwachsenen der 
erstere Punkt bis zum Unterrand des zweiten Brustwirbels herabsinkt. Diese 
Verhaltnisse beeinflussen auch die Lange der yorderen Rumpfwand und 
die Richtung der oberen Thoraxapertur, die beim Kinde bis etwa zum 
12. Lebensjahre horizontal, beim Erwachsenen dagegen nach vorn geneigt ist. 
Dadurch erscheint die Halslange der ersteren relatiy kurz. In hóherem Alter 
sinkt das Suprasternale noch tiefer herab. Auch der Angulus xiphoideus ist 
beim menschlichen Kinde und bei Anthropomorphen groBer (85 °); beim 
erwachsenen europaischen Mannę betragt er nur noch 70°, bei der Frau 75°.

Bei der in obiger Tabelle erwahnten nordamerikanischen Negergruppe 
macht sich auch ein sexueller Unterschied geltend, indem der weibliche 
Thorakalindex fast durchgehend niedriger ist ais der mannliche. Der weibliche 
Brustkorb ist demnach etwas mehr gerundet ais der mannliche. (Vgl. auch 
unter Thorax im osteologischen Teil.)

Ob Rassendifferenzen bestehen, kann noch nicht ais sicher entschieden 
gelten. Weissgerber hat solche nachgewiesen, aber seine Messungen sind 
an Skeleten und im Niveau des unteren Brustbeinrandes genommen worden 
und differieren infolgedessen stark von den am Lebenden genommenen 
Werten. Er gibt ais Mittelwerte des Index fiir Europaer = 112, $ = 115, 
fiir Neger £ = 124, $ = 118, fiir Malayen $ = 124, ? = 115 und fiir Poly- 
nesier = 128 an. Papillault (1906) behauptet, daB der Neger einen etwas 
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runderen Typus des Thorax besitze ais der Europaer und daB, je mehr 
Negerblut sich in einer Gruppe finde, der Index infolge der regelmafiigen 
Zunahme des Sagittaldurchmessers um so niedriger werde.

Sagittal- 
durchmesser

Transversal- 
durchmesser

Thorakal-
index

Afrikanische Neger 195 mm 269 mm 138,0
Malgachen 185 „ 265 „ 141,4
Hova 179 „ 260 „ 143,5
Navaho 216 „ 297 „ 137,5
Franzosen 194 „ 269 „ 138,6
Yakoma — 133,0
Bugu — „ — ” 124,0

DaB Krankheiten der Brust (Lunge), sowie gesteigerte Funktion den 
Thorax umgestalten kónnen, ist selbstverstandlich: starkę Muskelaktion 
und Athletik erhóht den Thorakalindex, d. h. sie fuhrt zu einer Yerbreiterung 
der Brust. Ais MaB fur die Beurteilung der Entwicklung des Brustkorbes 
wird gewdhnlich der Brustumfang (MaB No. 61) gewahlt.

Brustumfang von Embryonen und Feten. (Nach Michaelis.)
Alter (Monat) Individuenzahl Mittel Yariationsbreite

3 5 5,6 o,3— 5,8
4 13 10,2 7,3—11,5
5 21 13,4 10,0—18,7
6 22 17,1 10,6—21,7
7 14 20,2 18,2—22,8
8 12 25,3 18,7—29,0
9 8 26,2 23,0—28,5

Beim neugeborenen Europaer betragt der Umfang 304—315 nim (nach 
1 Iaffner), 310—350 mm (nach Monti) ohne eine deutliche sexuelle Differenz. 
Von der Geburt an macht sich dann eine stetige Zunahme geltend, und es 
konnen fur die einzelnen Altersstufen die folgenden Werte ais typisch be- 
trachtet werden:

Wachstum des Brustumfanges. (Nach Monti und Daffner.)
Im Alter von 1— 3 Monaten............................. 36—37 cm

55 55 55 3— 6 55 ................................................................................. 40—41
55 55 55 6—12 55 • • 45—46

55 55 2 Jahren ...................................... 47—49
5> ,, ,, 3 48—50
55 55 55 4 ,, ................................................... 49,5 51,5
55 55 55 6— 7 55 .... 51—53

55 55 8—12 55 .................................................................................. 56—61
55 *5 55 13 55 .................................................................................. 68—72,9
55 55 55 14 55 .................................................................................. 66,1—71,7
>1 55 55 15 55 .................................................................................. 73,8—81,0

55 16 ,, .... 75,5—81,0
55 55 55 17 55 ................................................................................. 78,2—83,7
55 55 55 18 ,, .................................................. . . 80,6—85,9
,, 55 5; 19 55 ................................................................................. 81,0—86,8

55 55 20 55 ................................................................................. 82,6—88,0
,, », 55 21 55 ................................................................................. 86,1—91,4

55 55 22 ... 82,2—91,8
,, 55 55 30 „ beim mannlichen Geschlecht 88,6—94,6
55 55 „ 26 ., beim weiblichen Geschlecht 78,5—82,5 55
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Bei gesunden europaischen Neugeborenen ist daher der absolute Brust
umfang im Mittel ungefahr 90 mm grófier ais die halbe Kórperlange. All- 
mahlich nimmt dieses Ubergewicht der Brust aber ab: im 10. Lebensjahre 
iibertrifft der Umfang die halbe GróBe noch um ca. 40 mm und erst mit dem 
14.—15. Jahre sind beide Mafie gleich (Erismann, Schmid-Monnard, Godin). 
Etwas andere und vor allem fiir die wichtige Entwicklungsperiode vom 
10.—17. Jahre weniger giinstige Resultate fand Weissenberg fiir Juden. 
Bei der Beurteilung des absoluten Mafies des Brustumfanges ist stets auf die 
Entwicklung der Unterhautfettschicht zu achten. Darum und weil bei der 
erwachsenen Frau auch noch der obere Teil der Brust mitgemessen wird, 
sind die Brustumfange der beiden Geschlechter direkt nicht vergleichbar. 
Der Brustumfang, in Prozenten der KórpergroBe ausgedriickt, betragt bei 
Juden (nach Weissenberg):

<? $ <? ?
Neugeborene 55,5 57,0 10 Jahre 49,5 47,1

2 Jahre 60.0 — 12 „ 47,4 48,0
4 „ 55,7 — 15 „ 49,2 50,1
6 52,1 50,9 20 „ 50,6 52,3
8 „ 50,1 48,8 41—50 „ 53,9 56,0

Danach ist der relatiye Brustumfang am geringsten bei den Knaben 
im 12. Lebensjahre, nimmt aber von da an bis ins hohe Alter kontinuierlich zu. 
In der Zeit des intensiven Langenwachstums wachst er aber nur um ein ge- 
ringes. Bei der Frau bleibt er von der Pubertatszeit an dauernd grófier ais 
beim Mannę. Wiazemsky (1909) hat fiir 18jahrige Russen, Serben und 
Bulgaren einen relativen Brustumfang von nur 47,0—48,0 nachgewiesen.

Nach allgemeinen Ansichten soli bei Gesunden der Brustumfang bei 
ruhigem Atmen in derMitte zwischen tiefem Inspirium bezw. Exspirium 
liegen. Dies ist aber vielfach nicht der Fali.

Der Variationskoeffizient des Brustumfanges (Mitte zwischen 
In- und Exspiration betragt fiir 20—30jahrige gesunde deutsche Manner 3,8, 
der Spielraum dagegen 18,3 (Rautmann, 1923).

4707 gesunde Mannschaften (PreuBen). 
(Nach Schwiening, 1914.)

KórpergroBe Brustumfang (Exspiration)
20—22 Jahre

156—160 82,20 cm
161—165 83,04 „
166—170 84,22 „
171—175 84,96 „
176—180 86,14 „
181—185 86,58 „

Die KórpergroBe der ersten Gruppe (Mittelwert = 157,5) verhalt sich 
zu derjenigen der letzten Gruppe (Mittelwert = 182,5) wie 10:11,6; der 
Brustumfang der ersten Gruppe (Mittelwert = 82,2) aber zu demjenigen der 
letzten (Mittelwert = 86,58) wie 10:10,5. Diese Zahlen zeigen deutlich die 
geringere Zunahme des Brustumfanges.
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Demnach zeigen innerhalb einer Population gróBere Individuen einen 
relativ geringeren absoluten Brustumfang ais kleinere, d. h. je mehr die 
KorpergroBe zunimmt, umso mehr bleibt der Brustumfang hinter diesem 
MaB zuriick.

Frassetto (1926) hingegen hat an 255181 italienischen Rekruten, 
beginnend mit einer KorpergroBe von 154 cm und einem Brustumfang von 
84,6 cm, eine Zunahme des Brustumfanges um 24 mm pro Zentimeter Kórper- 
gróBe in arithemtischer Progression beobachtet.

Fiir die Beurteilung der Gesundheit des Individuum ist allerdings 
nicht nur das Verhaltnis von Brustumfang zur KorpergroBe mafigebend, 
sondern vor allem die GróBe der inspiratorischen Erweiterung des Brust- 
korbes, die durch den Unterschied des Umfanges bei tiefster In- und Ex- 
spiration gegeben ist. Nach Rietz und Weissenberg nimmt die Exkursions- 
breite bis zum 17. bezw. 16. Lebensjahre allmahlich zu, um von da an still- 
zustehen bezw. wieder abzunehmen. Beim Erwachsenen sollte der 
Brustumfang auch bei Exspiration immer groBer ais die halbe Kórper- 
gróBe sein.

Absoluter Brustumfang wahrend des Wachstums.

Danen aus Mittel-Jutland 
(nach Rambusch) p p p CD Ł-

Ł-. 
o pc

Alter 3 $
co p 

PŚ
■£
02

JSC p
TŁ

o

JM p p p p
p 
w o

o o , 6 o o
* tŚ S k e

’co (nach Wiazemski) (nach Crook)
Jahre 'p- cc co Pd Ł P, 

co
CS
Pd <J <? 3 <s

7 60,8 57,0 3,8 57,8 54,3 3,5 _ _
8 63,6 60,0 3,6 61,0 57,5 3,5 — — — — —
9 63,5 59,4 4,1 61,8 57,8 4,0 — — — — —

10 66,9 62,8 4,1 63,0 59,2 3,8 — — 66,3 63,0
11 67,6 63,0 4,6 65,4 61,4 4,0 61.9 63,4 63,9 67,3 62,5
12 70,5 65,4 5,1 67,2 63,0 4,2 63,6 64,3 64,6 69,1 65,0
13 71,5 66,9 4,6 70,9 66,5 4,4 65,9 65,9 66,0 71,1 66,0
14 73,3 68,1 5,2 74,4 70,4 4,0 68,9 68,4 69,2 72,4 69,8
15 _ — — — 72.9 72,4 72,6 75,5 72,9
16 — — — — — — 76,1 74,8 77,5 80,0 73,6
17 — . — — — — 78,7 77,5 80,1 85,4 74,4
18 — -U — — — — 80,0 79,4 80,7 86,8 76,5
19 — — — — — — 81,3 80,2 81,3 87,6 77,0
20 — — — — — — — — — 88,9 77,5

AuBer der KorpergroBe beeinfluBt aber auch die Yererbung, die soziale 
Stellung, die kórperliche Arbeit, der Beruf, bedeutend den Brustumfang. 
Unter den italienischen Soldaten zeichnen sich die Landarbeiter durch den 
gróBten, Schneider, Friseure und Studenten dagegen durch den kleinsten 
Brustumfang aus (Livi). Dorfschiiler haben immer hóhere Werte ais ilire 
Altersgenossen in der Stadt, besonders ais diejenigen einer armeren oder 
F abrikbeyólkerung.
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Wachstum des Brustumfanges (bei ruhigem Atmen) bei Miinchener Volks- 
schulkindern.

3 ?
Alter 

in 
Jahren

Indiyi- 
duen- 
zahl

absolute Werte relatiye Werte
Indivi- 
duen- 
zahl

absolute Werte relatiye Werte

Mittel yariations
breite Mittel yariations

breite Mittel yariations
breite Mittel yariations

breite

6 1190 56,7 49—65 50,8 44,0—59,4 1004 55,1 49—68 50,0 43,2—57,0
6% 1574 57,3 49—73 50,5 43,0—59,7 1467 55,7 47—73 49,4 43,0—59,5
7 1485 58,1 48—69 50,0 43,0—58,5 1354 56,5 55—66 49,0 42,5—58,5
7% 1380 59,1 52—75 49,6 43,0—57,6 1311 57,2 49—75 48,6 41,9—56,0
8 1266 59,9 51—70 49,4 43,5—57,0 1168 58,2 51—72 48,3 40,5—55,5
8% 1192 60,9 51—71 49,1 42,0—57,5 1132 59,2 50—72 48,0 42,5—56,0
9 1107 61,9 53—74 48,9 42,0—56,0 1114 60,1 51—78 47,8 41,5—57,0
9% 989 62,5 53—73 48,7 42,5—58,0 1007 60,8 52—73 47,6 40,5—56,0

10 687 63,1 53—73 48,4 42,5—55,0 752 61,5 53—75 47,5 41,0—55,0
101/2 455 63,9 56—73 48,6 42,5—56,0 522 62,4 53—74 47,5 42,0—55,0
11 225 64,8 59—74 48,6 43,8—54,0 222 63,1 55—77 47,2 42,0—53,5
11 % 185 65,3 58—73 48,2 43,0—53,1 178 63,8 56—76 47.1 41,4—52.0
12' 127 66,4 60—75 48,1 42,9—53,1 152 65,5 57—74 47,2 42,0—54,3
12% 103 67,7 60—74 48,3 43,2—53,1 133 66,9 57—76 47,1 42,0—53,4
13 " 127 68,9 63—80 48,4 44,1—52,5 152 68,5 61—84 47,4 41,7—56,4
13% 71 69,2 63—82 48,5 43,8—53,7 103 69,8 61—81 47,6 42,3—55,3

Yeranderungen des Brustumfanges (bei ruhigem Atmen) bei steigender 
KórpergróBe. (Nach Bach.)

Kórper
gróBe in

cm

3 $

<x>

s-

absolute Werte relatiye Werte

In
di

vi
du

en
- 

za
hl

absolute Werte relatiye Werte

Mittel

cm

yariations
breite 

cm

Mittel
0//o

yariations
breite

%

Mittel

cm

yariations
breite 

cm

Mittel

%

Yariations-^ 
breite

0//o

144 20 80,2 68—91 55,7 47,2—63,2
147 3 82,0 80— 84 56,0 54,4—57,1 42 81,8 75—90 55,6 51,0—61,2
150 9 88,2 84— 97 58,8 56,0—64,7 102 82,7 71—93 55,1 47,3—62,0
153 33 88,5 77— 95 57,8 50,3—62,1 183 82,3 73—91 53,8 47,7—59,5
156 86 89,4 78—101 57,3 50,0—64,7 280 83,8 73—95 53,7 46,8—60,9
159 211 90,2 79—107 56,7 49,7—67,3 288 83,7 73—96 52,6 45,9—60,4
162 381 91,5 78—104 56,5 48,1—64,2 282 84,4 73—99 52,1 45,1—61,1
165 509 92,6 77—110 56,1 46,7—66,7 159 84.7 76—95 51,3 46,1—57,6
168 559 93,6 79—117 55,7 47,0—69,6 101 85,3 73—98 50,8 43,5—58,3
171 576 94,7 85—115 55,4 49,7—67,3 41 86,1 77—94 50,4 45,0—55.0
174 485 95,2 82—112 54,7 47,1—64,4 12 84,6 71—93 48,6 40,8—53,4
177 331 95,5 82—117 54,0 46,3—66,1 — — — — —
180 162 95,8 86—110 53,2 47,8—61,1 — — — — —
183 67 97,1 86—111 53,1 47,0—60,7 — — — — —
186 29 101,0 91—115 54,3 48,9—61,8 — — - — —
189 12 98,3 92—105 52,0 48,7—55,6 — — — — —
192 3 100,7 97—105 52,4 50,5—54,7 — — — — —
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Hannesson (1925) gibt fiir 20— lOjahrige Islander (KórpergroBe 173,5 cm 
im Mittel) einen oberen Brustumfang von 94,99 cm, einen unteren von 
88,49 cm, beide bei ruhigem Atmen, an, was mit den Befunden von Bach 
iibereinstimmt. Kajava (1925) stellte bei Lapplandem einen absoluten 
Brustumfang von 90,1, einen relativen von 58,2 fest, was fiir diese klein- 
wiichsige Gruppe ebenfalls charakteristisch ist.

Wachstum des Brustumfanges siidrussischer Juden. 
(Nach Weissenberg.)

Alter <5 $
Mittel Yariationsbreite Mittel Variationsbreite

Neugeboren 28,2 25,5— 32,0 28,5 25,0— 32,02 48,4 45,0— 53,0 — _
3 50,6 47,0— 54,0 _
4 52,5 47,0— 57,0 — _
5 53,9 48,0— 60,0 Z—
6 56,4 52,0— 64,0 54,0 49,0— 65,0
7 57,0 52,0— 63,0 56,2 53,0— 63,0
8 58,7 54,0— 66,0 56,9 51,0— 61,0
9 61,2 54,0— 67,5 59,7 55,0— 83,0

10 62,1 58,0— 67,0 61,6 54,0— 74,0
11 63,9 57,0— 68,5 62,2 57,0— 70,0
12 65,1 59,0— 74,0 66,2 60,0— 74,0
13 67,7 62,0— 77,0 69,8 63,0— 81,0
14 70,7 63,0— 80,0 72,3 65,0— 80,0
15 73,4 64,0— 82,0 75,4 66,0— 93,0
16 76,8 68,0— 87,5 77,7 68,0— 86,0
17 79,5 69,0— 89,5 77,6 68,0— 86,0
18 81,7 71,0— 91,0 79,8 71,0— 90,0
19 83,0 74,0— 91,5 79,2 70,0— 95,0
20 82,7 74,0— 94,5 80,5 72,0— 95,0

21—25 83,6 73,0—100,0 80,8 72,0— 96,0
26—30 87,1 75,0—100,5 80,6 69,0— 97,0
31—40 87,0 77,0— 98,0 83,2 70,0—100,0
41—50 88,0 77,0—101,0 85,9 73,0—101,0
51—60 88,0 78,0—105,0 82,9 74,0— 96,0
61—70 86,7 79,0— 98,0 82,9 72,0— 95,0

Wachstum des Brustumfanges in Zentimeter bei verschiedenen Berufen 
(Nach Kaup.)

Beruf Alter
14 14/2 15 15/2 16 | 16/2 17 17 J4

Schneider 67,8 67.6 71,1 73,4 73,5 75,2 76,1
Backer 70,0 71,6 73,6 72,8 76,2 76,6 78,5 81,8
Kaufleute 68,9 70,1 72,1 73,0 74,5 75,9 77,1 78,3
Maschinenbauer 67,9 69,9 71,9 73,3 74,4 78,0 77,5 80,1
Schlosser 69,3 70,8 69,9 73,6 76,0 76,8 77,8 79,0
Gastwirte — 69,9 70,5 73,2 75.3 1 77,2 _
Ungelernte 67,2 68,9 70,2 73,0 73,6 74,3 _ _
Schmiede 67,8 72,0 73,8 75,1 78,1 79,7 80,5
Metzger 70,9 74,0 78,0 79,4 79,8 80,6 80,8 _
Tapezierer — — 70,4 — 72,9 — 74,0 —
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Korrelation zwischen KorpergroBe (in Zentimeter) und Brustumfang (in 
Zentimeter, bei ruhigem Atmen) bei Schulkindern nach Untersuchungen 

von Martin (berechnet von Bach).
(Die eingeklammerten Zahlen sind die Individuenzahlen.)

Knaben.

Kórper- 
grbBe 

cm

Alter in Jahren
6 6% 7 7% 8 8% 9 9'/2 10 ioy2 11 u y2

99 53,0
(2)

— — — — — — — — — —

102 53,2
(6)

53,8
(4)

56,5
(4)

— —

105 54,8
(26)

54.3
(17)

54,8
(13)

56,0
(3)

53.0
(1)

■—■ — — — —

108 55,1
(57)

55,6
(46)

55,6
(18)

55,6
(8)

56,7
(7)

— 57,0
(1)

58,0
(1)

— —

111 56,1
(78)

56,6
(88)

56,4
(49)

56,9
(25)

56,9
(16)

57,8
(5)

55,0
(2)

— — 62,0
(1)

—* —

114 56,7
(89)

57,2
(108)

57,2
(84)

58,4
(48)

57,7
(24)

57,7
(15)

57,9
(11)

62,0
(1)

57.0
(2)

— — —

117 57,2
(54)

57,8
(96)

57,4
(95)

58,1
(87)

58,8
(60)

59.2
(33)

59,5
(16)

60.0
(6)

59,5
(4)

62,3
(3)

61,0
(1)

—

120 58.9
(31)

58,4
(58)

58,6
(86)

58,9
(89)

59,4
(76)

58,9
(66)

59,5
(43)

59,5
(31)

60,3
(21)

60,3
(6)

61,3
(3)

—

123 59,4 59,1 59,4 59,9 60,2 60,2 60,6 60,7 60,2 62,0 63,7 61,0
(?) (25) (47) (63) (82) (77) (75) (50) (38) (17) (3) (3)

126 59,8 57.9 59,3 60,9 60,4 60,9 61,5 61,4 61,6 62,7 62,2 63,6
(4) (10) (24) (46) (69) (89) (90) (68) (76) (46) (6) (5)

129 — 58,0
(1)

60,6
(10)

60,3
(18)

61,4
(37)

61,6
(74)

62,3
(95)

62,4
(94)

62,4
(93)

63,2
(55)

63.6 
(15)

63,8
(8)

132 — — 59,0
(1)

62,3
(9)

63,7
(18)

62,9
(27)

62,2
(57)

63,3 
(98)

63,2 
(104)

63,2
(52)

65,1
(20)

63,7
(10)

135 — 67,0
(1)

64,0
(1)

64,0
(1)

64,3
(6)

63,3
(17)

64,7
(28)

64.5
(55)

64,2
(68)

64,2
(43)

65,0
(25)

64,4
(14)

138 — — — 64,0
(1)

63,5
(2)

63.6
(13)

63,6
(10)

62,2
(21)

65,3
(42)

65,4 ! 63,6 
(33) (10)

65,1
(8)

141 — — — — 63,0
(1)

64,5
(2)

66,0
(8)

66,6
(14)

65,8
(22)

65.2
(24)

68,0
(U)

67,5
(4)

144 - — — — — —. 67,0
(1)

67,2
(6)

66,6
(5)

67,8
(8)

68,0
(3)

66,0
(5)

147 — — — — —■ — — _ 67,7
(3)

66,0
(1)

— 67,0
(1)

150 — — — — — -
__ 70,5

(2)
68,0
(1)

—

Korrelation zwischen KorpergroBe (in Zentimeter) und relativem Brust
umfang (in Prozent der KorpergroBe) bei Schulkindern nach Unter

suchungen von Martin (berechnet von Bach).
Knaben.

Kfirper-
GroBe 

cm

Alter in Jahren
6 ey2 7 7% 8 8y2 9 9y2 10 ioy2 11 u y2

96
99 53,5 — —' — — — — — —

102 52,2 52,7 55.4 — — — — — — — —
105 52,2 51,7 52,2 53,3 50,5 — — — — — — —
108 51,0 51,5 51,5 51,5 52,5 — 52,8 53,7 — — —
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Knaben (Fortsetzung).

Kórper-
GróBe 

cm

Alter in Jahren
6 6‘/a 7 7 7. 8 ® ’/2 9 9'A 10 i0'/2 11 117.

111 50,5 51,1 50,8 51,3 51,3 52,1 49,5 55,9
114 49,7 50,2 50,2 51,2 50,6 50,6 50,8 54,4 50,0 — — —
117 48,9 49,4 49,1 49,7 50,3 50,6 50,9 51.3 50,9 53,2 52,1 —
120 49,1 48,7 48,8 49,1 49,5 49,1 49,6 49,6 50,3 50,3 51,1 —
123 48,3 48,0 48,3 48,7 48,9 48,9 49,3 49,3 48,9 50,4 51,8 49,6
126 47,5 45,9 47,1 48,3 47,9 48,3 48,8 48,7 48,9 49,8 49,4 50,5
129 — 45,0 47,0 46,7 47,6 47,8 48,3 48,4 48,4 49,0 49,3 49,5
132 — — 44,7 47,2 48,3 47,7 47,1 48,0 47,9 47,9 49,3 48,3
135 — 49,6 47,4 47,4 47,6 46,9 47,9 47,8 47,6 47,6 48,1 47,7
138 — — — 46,4 46,0 46,1 46,1 45,1 47,3 47,4 46,1 47,2
141 — — — — 44,7 45.7 46,8 47.2 46,7 46,2 48,2 47,9
144 — — — — — — 46,5 46,7 46,3 47,1 47,2 45,8
147 — — — — — — — 46,1 44.9 — 45,6
150 — — — — — — — — 47,0 45,3 —

Korrelation zwischen KórpergroBe (in Zentimeter) und Brustumfang (in
Zentimeter, bei ruhigem Atmen) bei Schulkindern nach Untersuchungen 

von Martin (berechnet von Bach).
Madchen.

Kórper- 
gróBe 

cm 6

Alter in Jahren

| 6i/2 7 7y2 8 8i/2 9 l 9y2 1 10 ioy2 11 u y2
96

99 53,0 54,0

53,0
(1)

— — — — —

102
(1)

52,8
(1)

54,5 54,0 53.0

105
(18)
53,1

(U)
54,2

(1)
54,2 54,4

(1)
55,0

108
(40)
54,5

(26)
53,9

(6)
55,0

(?)
53,9

(1)
54,0 57,0

111
(73)
55,3

(54)
54,9

(34)
55,4

(9)
55,5

(1)
56,3

(2)
55,3 55,6 58,0

114
(75)
55,9

(97)
55,6

(69)
56,2

(38)
56,3

(U)
57,1

(9)
57,6

(5)
57,6 57,4

(1)
58,8

117
(59)
56,5

(94)
56,6

(93)
56,5

(54)
57,0

(37)
57,0

(10)
57,6

(5)
56,1

(5)
58,5

(4)
58,6 60,1

120
(38)
58,5

(92)
56,8

(94)
57,7

(79)
57,9

(61)
58,3

(39)
58,3

(33)
58,5

(13)
59,4

(5)
59,5

(7)
59,3 58,0 58,0

123
(12)
57,6

(45)
58,7

(66)
58,4

(78)
58,1

(86)
58,9

(81)
58,7

(46)
59,4

(28)
59,8

(30)
60,4

(12)
59,4

(1)
62,0

(1)
59,7

126
(5)

63.0
(18)
57,6

(38)
59,1

(45)
59,4

(79)
59,6

(102)
59.8

(891
60,5

(51)
60,5

(53)
59,8

(20)
60,3

(3)
60,3

(6)
63,0

129
(3) (8) (16)

60,2
(29)
60,2

(49)
60,6

(84)
61,2

(82)
61,1

(80)
60,8

(84)
61,7

(40)
61,7

(12)
61,9

(1)
63,0

132 58,0
(6)

59,0
(20)
60,3

(24)
63,5

(55)
60,9

(75)
61,6

(95)
62,1

(96)
62,2

(50)
63,3

(15)
62,5

(6)
62.1

135
(1) (1)

65,0
(6) (8)

63,3
(36)
63,6

(54)
63,2

(80)
62,4

(87)
63,4

(68)
63,5

(13)
63,7

(10)
63,5

138 _ (1) (6)
62,0

(23)
67,5

(25)
65,2

(51)
64,6

(65)
63,4

(66)
64,4

(21)
63,4

(8)
65,3

141
(1) (2)

67,0
(13)
65,8

(25)
62,7

(41)
63,8

(49)
65,0

(10)
66,6

(9)
69.0

144
— — — (1) (5)

64,0
(7)

66,5
(20)
65,9

(16)
64,1

(9)
68,3

(2)
69,5

147
(2) (2) (9)

69.0
(7)

66,0
(4)

70,7
(6)

150
(1) (3) i (3)

75,0 76,0
1 1 (1) (1)
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Korrelation zwischen Kórpergrófie (in Zentimeter) und relativem Brust
umfang (inProzent der Kórpergrófie) bei Schulkindern nach Untersuchungen 

von Martin (berechnet von Bach).
Madchen.

Kórper
grófie

cm

Alter

6 6/2 7 7/2 8 8/2 9 9/2 10 10/2 11 H/2

96 _ _ 55,2
99 53,5 54,5

102 51,0 54,5 52,9 — 52,0 -— — — — — —
105 50,6 51,6 51,6 51,8 52,4 — — — — — — —
108 50,4 499 50,9 49,9 50,0 52,8 — — — — — —■
111 49,8 49,5 49,9 50,0 50,7 49,8 50,1 — 52,3 — — —
114 49,0 48,8 49,3 49,4 50,1 50,5 50,5 50,4 51,6 — 52,6 —
117 48,3 48,4 48,3 48,7 48,7 49,2 47,9 50,0 50,1 51,4 — —
120 49,0 47.3 48,1 48,3 48,6 48,6 48,8 49,5 49,6 49,4 48,3 48,3
123 46,8 47,7 47,5 47,2 47,9 47.7 48,3 48,6 49,1 48,3 50,4 48,5
126 50,Ó 45,7 46,9 47,1 47,3 47,5 48,0 48,0 47,5 47,9 47,9 50,0
129 —;■ ‘ ,— 46.7 46,7 47,0 47,4 47,4 47,1 47,8 47,8 48,0 48,8
132 —■' 43,9 44,7 45,7 48,1 46,0 46,7 47,0 47,1 48,0 47,3 47,0
135 — — 48,1 — 46,9 47,1 46,8 46.2 47,0 47,0 47,2 47,0
138 — — — 44,9 48,9 47,2 46,8 45,9 46,7 45,9 47,3
141 / — — — — 47,5 46,7 44,5 45,2 46,1 47,2 48,9
144 — — — — — — 44,4 46,2 45,8 44,5 47,4 48,3
147 _ — — — — — — 46,9 44,9 48,1 —
150 — — — — — — — — — 50,0 50,7

Korrelation zwischen Kórpergrófie (in Zentimeter) und Brustumfang (in Zenti
meter, bei ruhigem Atmen) bei Miinchener Studenten (berechnet vonBACH).

Kórper
grófie 

cm

Alter in Jahren Gesarnt- 
wert18 19 20 21 22 23 24 25—30

150 _ 79,0 _ _ _ _ 87,0 83,0
(1) (1) (2)

153 — 85,0 79,0 — 90,0 — — — 82,4
(1) (3) (1) (5)

156 79,0 85,0 — . 82,0 — — 82,0 82,0
(1) (1) (2) (1) (5)

159 86,0 80,0 85,2 85,9 83,0 81,5 91,0 — 83,9
(1) (6) (6) (7) (1) (2) (1) (23)

162 83.3 82 2 84,6 87.3 86,0 87,1 87,8 88,3 85,6
(3) (12) (22) (16) (6) (8) (4) (7) (78)

165 83,3 85,9 86,2 86,0 85,9 85,4 87,9 86,8 86,0
(6) (37) (32) (33) (17) (14) (U) (12) (162)

168 86,8 86,3 86,8 87.9 87,6 87,1 86,6 87,1 87,0
(17) (54) (56) (40) (28) (27) (16) (14) (252)

171 86,5 85,8 86,9 87,9 87,3 89.1 89,7 91,2 87,5
(16) (67) . (77) (67) (40) (29) (14) (20) (3301

174 86,3 86,6 87,8 89,1 87,2 89,0 89,6 89.5 88,0
(12) (61) (80) (62) (46) (30) (16) dl) (318)

177 85,1 88,4 88,0 88,7 88,2 88,4 90,3 90,4 88,3
(11) (55) (62) (38) (33) (28) (20) (14) (267)

180 90,6 88,8 88,9 89.2 89,2 89,7 90,6 89,0 89,2
(8) (27) (35) (22) (20) (14) (5) (8) (139)

183 86,5 89,3 90,7 88,7 88,6 91,4 90.5 86,7 89,6
(2) (23) (22) (U) (16) (7) (U) (3) (95)

186 91,0 87,3 92,3 89,0 90,0 88,7 91,3 86,5 89.3
(2) (6) (3) (5) (2) (3) (3) (2) (26)

189 89,3 88,0 91,3 93,5 89,0 93,5 89,0 90,8
(3) (2) (4) (4) (4) (2) (1) (20)

192 94.0 100,0 87,0 103,0 91,0 — 95.0
(1) (1) (1) (1) (1) (5)

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 24
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Korrelation zwischen KorpergroBe und relativem Brustumfang (in Prozent 
der KorpergroBe) bei Munchener Studenten (berechnet von Bach).

Kórper- 
gróBe 
cm

Alter in Jahren Gesamt- 
wert

18 19 20 21 22 23 24 25—30

150 _ _ 52.7 58.0 55,3
153 — 55,6 51,6 — 58,8 — _ 53,9
156 50,6 54,5 — — 52,6 — 52,6 52,6
159 54,1 50,3 53,6 54,0 52,2 51,3 57,2 _ 52,8
162 51,4 50,7 52.2 53,9 53,1 53,8 54,2 54,5 52,8
165 50,5 52,1 52,2 52,1 52.1 51,8 53,3 52,6 52,1
168 51,7 51,4 51.7 52,3 52,1 51.8 51,5 51,8 51,8
171 50,6 50,2 50.8 51.4 51.1 52.1 52,5 53,3 51,2
174 49.6 49,8 50,5 51,2 50.1 51,1 51.5 51.4 50,6
177 48,1 49,9 49,7 50,1 49,8 49.9 51,0 51,1 49,9
180 50.3 49.3 49,4 49,6 49,6 49,8 50.3 49,4 49,6
183 47,3 48,8 49,6 48,5 48,4 49.9 49,5 47,4 49,0
186 48,9 46,9 49,6 47,8 48.4 47,7 49,1 46.5 48,0
189 47,2 46.6 48,3 49,5 47.1 49,5 _ 47,1 48,0
192 49,0 52,1 — 45,3 53,6 47,4 — 49,5

Der Brustumfang ist kein eigentlicher Rassencharakter, sondern ein 
konstitutionelles Merkmal, das individuell in hohem Mafie variiert. Trotzdem 
sei hier eine Ubersicht iiber die verschiedenen menschlichen Gruppen gegeben:

Relativer Brustumfang. 
?Europa.

Russische Juden 49,7 - -
Schweizer 50,7 . —
Norweger 51,4 46,5
Esten 52,0 .—
Siidrussische Juden 52,2
Belgier 52.8 53,0
GroBrussische Juden 53,3 51,5
Tscheremissen 53,6 _ _
F ranzosen 53,7 52,7
Polen 53.7
Russen 54,2 —
Mordwinen 54,8
Deutsche (Bach) 55,4 53,3
Litauer 55,6 —.
Letten 56,0 —
Kleinrussen 56,1 —

Asien.
Tamilen 48,7 _
Koreaner 49.5 —
Annamiten 49,9 —
Kubu 50,3 _
Japaner 50,8 48,7
Senoi 50,8 —
Deli-Malayen 51,2 _
Kadir 51,4 —
Wedda 51,5 _
Torguten 51.5 —
Chinesen 51,8 _
Kurumbar 52,0 _
Lolo 52,0 _
Badaga 52,1 _
Baschkiren 52,2 _
Kurden 52,4 —
Burjaten 53.0 —
Tungusen 53,0 —
Osseten 53,0 —

<J $
Ostiaken 53,5
Chalchas 54,0
Kalmiicken 55,1
Tataren 55,3 53,9
Jaku ten 56,9 —
Aino 57,7 --

Afrika.
Ba twa 47,3 46,7
Buschmanner 49,0 46,3
Somali 49,0 —
Mandjia 50,2 49,0
M’Baka 50,3 46.0
Baamba 50,3 _
Togo 50,4 —
Lobi 50,9 49,6
Babinga 52,0 49,0
Mawambi-Pygmaen 52,6 —
Bambiti 52,3 —
Duala 52,5 —
Amhara 57,7 —
Suaheli 59,1

Ozeanien.
Merauke 51,7 52,6
Papua 52,3 —
Australier 52,4 —
Mikronesier 52,4 —
Melanesier 52,6 —

Amerika.
Bororo 55,1 —
Mataki 55,5 —
Irokesen 55,7 —
Nahuqua 56,0 —
Bakairi 56.5 —
Aueto 58,2 _
Yaghan 58,7 —
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Zunahme der Exkursionsbreite wahrend des Wachstums bei Miinchener 
Yolksschulkindern.

! $
Alter 

in Jahren
In- 

diyiduen- 
zahl

Mittel

cm

Yariations
breite 

cm

In- 
dividuen- 

zahl
Mittel 

cm

Yariations
breite 

cm

6 736 5,2 0.6— 9,3 674 5,0 0,9—11,7
6>/2 1108 5,5 1,2—12,0 1015 5,1 1,5—10,8
7 1031 5,8 0,9—11,7 924 5,5 1,2—11.7
7% 966 6,1 0,6—13,5 942 6,7 1,2—12,6
8 860 6,3 0,6—11,7 803 6,1 2,1—10,8
8»/2 791 6,5 0,6—12,6 673 6,3 1,5—11,1
9 647 6,5 1,8—12,9 679 6,3 2,1— 9,6
9>/2 533 6,7 0,9—13,5 553 6,5 1,2—10,8

10 212 6,9 1,2—12,3 258 6,9 2,1—11,7
10»/2 163 7 0 1,8—11,1 179 6,9 2,3—11.7
11 121 7,4 3,6—11,7 126 7,4 4,5—12,0
uy2 123 7,7 3,0—12,3 128 7,1 3,0—11,1
12 116 7,9 4,2—12,0 155 7,7 2,7—12,0
12% 111 7,8 3,9—10,8 128 7,5 3,9—11,4
13 121 7,8 3,0—11,4 151 7,8 3.3—11,7
13/2 67 8,0 3,3—11,1 103 7,8 3,3—11,1

Exkursionsbreite und Vitalkapazitiit bei 
Kórpergrófie bei Tumem (nach F. Bach).

yerschiedenerBrustumfang,

Kórper
grófie

• cm

Indiyiduen- 
zahl

Brustumfang bei 
ruhigem Atmen

Exkursions- 
breite Yitalkapazitat

<J 9 (5
cm

9
cm

<?
cm

$
cm ccm

$
ccm

145 _ 3 _ 82,3 _ _ — 2300
150 — 32 — 82,7 — — 2600
155 9 44 88,1 83,5 8,1 — 3690 2700
160 32 67 90,0 83,8 7,4 — 3760 2800
165 100 24 91,8 85,8 7,8 — 3900 2900
170 85 8 92,9 86,4 8,0 — 4230 3000
175 27 — 95,4 — 9,3 — 4480 —
180 3 — 92,6 — 10,5 — 4670 —

Der Brustumfang gibt auch ein annaherndes Kriterium fiir die vitale 
Lungenkapazitat. Diese betragt bei mannlichen Franzosen im Alter von 
20—25 Jahren und bei einer Kórpergrófie von 170 cm 3900 ccm, bei weib- 
lichen 2750 ccm. Sie nimmt mit dem Brustumfang absolut und relativ zu; 
steigt dieser um 1 cm, so ist die Zunahme der vitalen Kapazitat 79 ccm und 
bei absolut grofien Umfangen sogar 112 ccm.

Franzosen (20—26 Jahre) nach drei firofienstufen geordnet.
I. II. III.

<? ' 9 <? 9 <? 9
Mittlere Kórpergrófie 166,7 151,9 169,7 156,7 174,1 1569
Absoluter Brustumfang 80,1 67,9 84,4 72,9 88,7 799
Relatiyer „ 48,0 44,7 48,5 47,2 60,9 508
Yitale Lungenkapazitat 3529 2630 3868 2819 4361 2871

Nach Bobbit (1909) ergibt sich fiir Philippinos eine mittlere vitale
Kapazitat im mannlichen Geschlecht von 2800—3000 ccm, im weiblichen 

24* 
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von 2000—2200 ccm. Relativ zur KórpergroBe fand er die folgenden 
Werte:

5. Form und Ausbildung der weiblichen Brust.

<5 ?
20jahrige Philippinos 59,5 49,0
20jahrige Amerikaner 59,3 48,2

Die Form und Ausbildung der Brust ist fiir die Topographie des weib
lichen Rumpfes von Bedeutung (vgl. Fig. 137 u. 138) und daher seit langem

Fig. 136. Butam-Frau von Neu-Mecklenburg mit Knospenbrust. (Schlaginhaufen, 
Deutsche Marine-Expedition.) Phot. Schilling.

Gegenstand anthropologischer Studien gewesen, um so mehr ais auch Rassen- 
unterschiede vorhanden sind. Die Brust macht aber wahrend des individuellen 
Lebens bestimmte Veranderungen durch, so daB sich deutlich vier aufein- 
anderfolgende Stadien unterscheiden lassen. Das erste Stadium, die soge- 
nannte „infantile Form“, (Stratz, 1921) besteht aus der Brustwarze oder 
Papilla mammillaris, die sich in der Mitte eines scheibenfórmigen Warzen- 
hofes mehr oder weniger deutlich erhebt. Das zweite Stadium wird durch die 
„Halbkugelform des Warzenhofes" — Stadium der Knospe, Areolo- 
mamma (Stratz) — charakterisiert, d. h. Warzenhof und Papille bilden 
zusammen einen kleinen Hiigel. Erst jetzt beginnen auch die den Warzenhof 
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umgebenden Teile sieli zu erheben und es kommt zum dritten Entwicklungs- 
stadium, der „primaren Mannna“ — Knospenbrust, Mamma areolata

Fig. 137. Fig. 138.
Fig. 137. Hottentottenfrau mit achselstandigem Sitz der Brust. Phot. F. Seiner. 

(Die Frau hat einen Saugling.)
Fig. 138. Javanin mit Descensus mammae.

(Stratz), — die also noch durch einen halbkugelig vorgewólbten Warzen- 
liof ausgezeichnet ist1). Bei afrikanischen und ozeanischen Rassen bleibt 

1) Weissenberg (1911, 142) leugnet die Existenz einer selbstiindigen Knospen
brust und behauptet, daB dieselbe nur bei Beriihrung oder durch Kaltewirkung entstehe.
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die weibliche Brust haufig auf dieser Entwicklungsstufe stehen, eine Form, 
die friiher ais Abschniirung des areolaren Teiles der Brust beschrieben 
worden war (Miklucho-Maclay). Auch bei Estinnen persistiert dieses 
Stadium III nicht selten bis zum 20. Lebensjahre (Hoerschelmann). Im 
Stadium der reifen Brust, Mamma papillata, bezieht sie auch den Warzen- 
hof wieder in ihre gróBere Wólbung mit ein, wobei nur noch die Brust
warze knopffórmig emporragt (Stratz).

Meist aber, wie es scheint, ais Regel bei der europaischen und vielfach 
auch bei der mongoloiden Frau, erreicht die Brust noch ein weiteres Stadium. 
Der Warzenhof senkt sich wieder und nimmt Scheibenform an; die Warze 
selbst ist mehr oder weniger prominent. Dies ist die „sekundare Mamma11 
—reife Brust, Mamma papillata.

Es bestehen aber ziemlich groBe individuelle Differenzen, denn Ent- 
wicklung (und Sitz) der Brust liangt von verschiedenen individuell variie- 

renden Faktoren ab. Dazu gehórt die Vererbung, 
der jeweilige Gewebsturgor, die Ausbildung 
des Driisenkórpers, der Fettreichtum der 
Haut, die Form des Thorax, die Starkę des 
M. pectoralis und schliefilich die physiologische 
Funktion. Wenn die letztere eine Zeitlang 
ausgeiibt wurde, tritt fast regelmaBig ein 
Descensus manimae schon mit dem 20. Lebens
jahre ein, doch findet sich eine leichte Senkung 
und eine ausgesprochenere Rundung der Brust 
in ihrer unteren Halfte haufig bei Nulliparen 
unter 20 Jahren. Diese liangt mit einer erheb- 
lichen Verdickung des Driisenkórpers in seinem 
unteren Quadranten zusammen, die ihrerseits 
wohl ais eine Folgę der Erwerbung des auf- 
rechten Ganges betrachtet werden darf (Egge- 
ling, 1913). Nach dieser Zeit ist die stehende 
Brust iiberhaupt nur noch bei ca. 20 Proz. der 
Individuen vorhanden, weil, abgesehen von 
der erwahnten Ursache, mit den Jahren das 
Gewebe stets etwas an Elastizitat verliert.

d
Fig, 139. Entwicklungs- 

stufen der weiblichen Brust bei 
der weiBen Rasse, schematisiert. 
(Nach Stratz 1921.)

Brustentwicklung Warschauer Madchen (nach Lipiec).
Jahre Hóhenentwicklung Formentwicklung Durchmesser

MittelVanation Mittel a) hohe b) flachę
11 0—30 mm 13 mm 58 Proz. 42 Proz. 98 mm
12 0—50 ., 20 .. 61 ., 39 „ 104 „
13 10—70 ., 34 „ 84 .. 16 ,. 103 „
14 10—70 „ 42 ., 90 ., 10 ,. 108 ...
15 30—70 49 .. 78 .. 22 116 ..
IG 40—80 54 85 .. 15 ” 116 ,.
17 30—70 „ 52 .. 77 23 „ 119 ,
18 50—80 ., 63 „ 50 .. 50 ,. 128 „
19 40—90 ,. 62 „ 37 „ 60 ., 129 ,

Wahrend des Wachstums vergróBert sich natiirlich sowohl der Hóhen- 
als auch der Langendurchmesser der weiblichen Brust. Da sich nun aber 
mit derselben Hóhe ein gróBerer oder kleinerer Langendurchmesser kombi- 
nieren kann, so entstehen sowohl flachę ais annahernd halbkugelige Formen. 
Nach Untersuchungen an Warschauer Jiidinnen zeigt das Langen- im Ver- 
gleich zum Hóhenwachstum in jiingeren Jahren ein langsameres Tempo 
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ais in spateren. Darum iiberwiegen bis zum 16. Jahre die mehr halbkugeligen 
Formen, wahrend nach dieser Zeit, in der iibrigens bei Jiidinnen der definitive 
Zustand erreicht ist, durch das starkere Wachstum des Langendurchmessers 
eine Abflachung der Brust eintritt. Ob dieser ProzeB allgemein giiltig ist, 
muB noch untersucht werden.

Es besteht auch eine positive Korrelation zwischen Brustentwicklung 
und KórpergróBe.

Die Rassenauspragung der sekundaren bezw. primaren Mamma 
laBt vier verschiedene Formen unterscheiden.

1) die schalen- oder scheibenfórmige Brust, bei welcher der Hóhen- 
durchmesser gering, der Durchmesser der Grundflache dagegen betracht- 
lich ist;

2) die halbkugelige Brust, bei welcher der Hóhendurchmesser dem 
Langendurchmesser an Grofie nahekommt (Fig. 140 u. 143). Sie entspricht 
dem Typus der wohlgebauten europaischen Frau;

db ca

Fig. 140. Schema der Brustformen. a schalenfórmig, b halbkugelig, c konisch, 
d ziegeneuterfórmig.

3) die konische oder birnfórmige (pirifornie) Brust, bei welcher der 
Langendurchmesser gegeniiber dem Hóhendurchmesser zuriicktritt (Fig. 140 
und 142);

4) die ziegeneuterfórmige Brust, die sich nur dadurch von der dritten 
Form unterscheidet, daB die Papille stark nach abwarts gerichtet ist. Sie soli 
am meisten bei negroiden Typen vorkommen.

In der Regel ist die linkę Brust gróBer, voluminóser und auch milch- 
reicher ais die rechte; der Unterschied macht sich schon bei jungen Madchen 
geltend, bei Stillenden aber besonders deutlich (Variot und Lassabliere, 
1908). Die pramenstruelle Hypertrophie der Brustdriise pflegt auf die Form 
der Mamma keinen wesentlichen EinfluB auszuiiben.

GroBer Variabilitat unterliegt auch Form, GróBe und Farbę des 
Warzenhofes. Dieser ist ein allgemeines Primatenmerkmal, wenn er auch 
bei manchen niederen Affen nur schwach angedeutet, ja bisweilen schwer 
auffindbar ist. In jedem Falle steht er hinsichtlich seiner Ausdehnung auch 
bei den Anthropomorphen weit hinter der menschlichen Ausbildung zuriick. 
In der Regel ist er kreisfórmig mit scharfer oder yerwaschener Begrenzung, 
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clocli scliwankt sein Durchmesser bei erwachsenen Menschen zwischen 
20 und 110 mm. GróBenschwankungen der Aureole bei Menstruation. Kalte- 
einwirkung. Die kleinsten Dimensionen zeigt der mannliche Warzenhof, 
diejenigen des weiblichen konnen sich nach eingetretener Schwangerschaft 
noch vergróBern. Bei starkem Descensus bekommt der Warzenhof eine

Fig. 141.

Fig. 141. Tagalen-Frau mit scheiben- 
fórmiger Brust.

Fig. 142. Ondonga-Madchen mit koni- 
scher Brust. Phot. Scuinz.

Fig. 142.

Iangsovale Form. Die Farbung steht im Zusammenhang mit dem allgemeinen 
Grad der Korperpigmentierung. Alle dunkelgefarbten Rassen haben braune 
Areolen Bei der Europaerin scliwankt die Farbung von einem schwachen 
Hellbraun bis zu dunkelbraun. Blonde Individuen haben nicht selten fast 
gar kein Pigment, so daB der Warzenhof seiner reichen Vaskularisation ent- 
sprechend hellrosa erscheint. Das gleiche gilt von der Papille, die auch 
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bedeutende GróBenschwankungen zeigt. Uber den Sitz der Brust auf dem 
Thoras (vgl. S. 345 u. 374).

Kiinstliche, absichtliche und unbeabsichtigte, Deformation der Brust 
findet sich bei verschiedenen Volkern. Starkere Schniirmieder, besonders 
solche mit festen Einlagen, kónnen die Entwicklung der Brust stark beein- 
trachtigen oder fast yollstandig hemmen (Osseten), wie iiberhaupt die Be- 
handlungsweise der Briiste dereń Gestalt sehr beeinfluBt (Ploss). Die stark 
gezogenen und hangenden Briiste vieler Negerinnen und siidamerikanischen

Fig. 143. Senoi-Madchen mit halbkugeliger Brust.

Indianerinnen riihren nicht nur von den zahlreichen Schwangerschaften 
und der langandauemden Laktation, sondern auch von dem Umstande her, 
daB die auf der Hiifte getragenen Kinder sich an der Brust festzuhalten 
pflegen und diese daher immer mehr dehnen. Bei weiblichen Skopzen wird 
die Brust gelegentlich ganz oder teilweise kiinstlich entfernt.

Der relativ seltene Fali, daB auch bei mannlichen Individuen, besonders 
jugendlichen die Brustdriisenanlage sich zu einer wirklichen und funktionie- 
renden Brust entwickelt — sogenannte Gynakomastie — ist von verschie- 
denen Vólkern (Deutsche, Griechen, Italiener, Chinesen usw.) beschrieben 
worden.
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Das Auftreten dieser Bildung fallt meist in das Alter der Pubertat und 
ist ófters nur von kiirzerer Dauer. Die abgesonderte Fliissigkeit ist aber 
keine Milch, sondern nur eine Colostrum-artige Fliissigkeit. Ob aus dieser 
Bildung ein SchluB auf eine urspriingliche Beteiligung des Mannes am Still- 
geschaft gezogen werden kann, ist fraglich, obwohl bei Echidna und niederen 
Beutlern die Milchdriisen sich bei beiden Geschlechtern ausbilden. Es handelt 
sich wolil eher um einen Reizzustand
der Driise, um eine Hyperplasie, die 
samtliche Gewebe angreift, wie sie bei 
jedeni Organ auftreten kann.

Fig. 144. Fig. 145.
Fig. 144. Gynakomastie bei einem 16jahrigen Schweizer. Nach Burgi.
Fig. 145. Der Zuluhauptling Tschinwayo vom Kosa-Stamme. Der Mann soli bis 

zu seinem 25. Lebensjahr normal gewesen sein. Erst nach Kastration (durch einen Speer- 
stich) sei Fettsucht aufgetreten mit starker Entwicklung der Briiste. Er hatte mehrere 
Frauen, jedoch keine Kinder. (Abbildung und Mitteilung von W. C. P. Kinsten. 1924, 
Eshowe, Zululand.)

Die ausgeschnittenen Brustdriisen eines 17jahrigen russischen Gynako- 
masten (A. Petroff) wogen 160 resp. 100 g; die ganzen Briiste eines 78iahrig. 
Mannes 778 und 669 g.

Oberhalb und seitlich von der Brust findet sich bei vielen Frauen und 
Madchen ein Wulst, der ais wirkliche „Supramamnia“ aufgefaBt und 
bezeichnet wird. Vielleicht handelt es sich auch nur um eine aus Pectoralis- 
rand und Panniculus adiposus gebildete wulstartige Vorwólbung, die bei 
herabhangendem Arm besonders deutlich hervortritt. Die Bildung findet
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sich regelmaBig bei Senoi, haufig bei Mongolinnen und ist auch an antiken 
griechischen Statuen oft wiedergegeben.

Phylogenetisch wichtig ist auch das gelegentliche Auftreten iiberzahliger 
Brustwarzen — Hyperthelie oder iiberzahliger Brustdriisen — Hyper- 

niastie — beim Menschen. In der Regel 
treten diese iiberzahligen Gebilde in 
zwei Linien auf, die von den Achselhóhlen 

die Inguninalregion ziehen. Oberhalb

deutschen

Senoi-Madchen mit
Supramammarwulst.

Hyperthelie bei einem
Mannę. Phot. Mollison.

oben gezahlt, zur definitiven

der normalen Brustdriise sitzen sie daher 
weiter lateral, unterhalb derselben mehr 
medial. Das Vorkommen in dieser Region 
ist durch die erste Anlage einer sogenannten 
Milchlinie bezw. -leiste bedingt. Onto- 
genetisch treten namlich auch beim Men
schen noch mehrere Milchdriisenanlagen 
(selbst Teile einer Milehleiste), d. li. Epi- 
thelwucherungen in dieser Zonę auf, von 
denen aber nur eine einzige, die fiinfte von 

__  i Brustdriise wird. Es besteht also in der 
embryonalen Periode eine Zeitlang sozusagen eine normale Hyperthelie. 
Der Mensch stammt demnach von hypermasten Formen ab, ist aber, wie 
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alle Primaten, bimast geworden, und Hypermastie bedeutet demnach ein 
Riickschlag auf einen fruheren stammesgeschichtlichen weit zurtickliegenden 
Zustand.

Der Lagę nach spricht man bei Hyperthelie dalier von asillaren, pekto- 
ralen, abdominalen und inguinalen Brustwarzen bezw. -driisen. Uberzaldige 
Warzeń kommen seltener bilateral symmetrisch, yielmehr asymmetrisch, 
d. h. nur auf der einen, und zwar vorwiegend auf der linken Kórperhalfte vor, 
oder gelegentlich in derMedianlinie des Kórpers. Die grofite bis jetztbeieinem 
Individuum beobachtete Zalil belauft sich auf 10 (Neugebauer, 1886). 
In einigen Fallen liefern die Driisen Milch (Hansemann, 1889). Hyperthelie 
scheint nach yerschiedenen Angaben im weiblichen Geschlecht viel haufiger 
zu sein ais im mannlichen (in Japan 5,2 Proz. gegeniiber 1,7 Proz.; im Elsafi 
unter 4000 Mannern nur 2 Falle, [Schwalbe und Hug, 1908]) und kann 
gelegentlich auch iiber mehrere Generationen vererbt werden. Sie ist bis jetzt 
am haufigsten bei Europaern und Japanern beobachtet worden. Die iiber- 
zahligen Brustwarzen sitzen bei den letzteren weitaus haufiger ober- ais 
unterhalb der normalen Anlage (82 Proz. gegeniiber 18 Proz.), wahrend 
bei Europaern das umgekehrte Yerhalten yorherrscht (bei Mannern 74 Proz. 
gegeniiber 26 Proz. und bei Frauen 86 Proz. gegeniiber 14 Proz., nach 
v. Bardeleben und Sell).

Die hóchsten Prozentsatze des Yorkommens der Hyperthelie wurden 
bei norddeutschen Mannern (Rekruten) festgestellt, namlich 6,2 Proz., im 
Bezirk Rheinhessen sogar 23,3 Proz. (v. Bardeleben). Da bei diesen Er- 
hebungen aber auch die Pigmentflecke mitgezahlt wurden, diirften die 
Zahlen wohl zu hoch sein. So fand Hathaway z. B. unter 2561 amerika- 
nischen Studenten Hyperthelie nur in 0,82 Proz. Ganz selten finden sich 
auch iiberzahlige Brustdriisen, denen die Warze fehlt und die dann nur durch 
ihr Anschwellen bei Schwangerschaft erkannt werden (Sato, 1904). Sie wer
den auch ais „subkutane Form“ akzessorischer Milchdriisen bezeichnet und 
sind, da sie meist in der Achselhóhle auftreten, auch nur ais hóher diffe- 
renzierte Schweifidriisen aufgefafit worden. Die histologische Untersuchung 
liefert aber das Bild einer typischen in Sekretion befindlichen Milchdriise 
(A. VON DER HeIDE).

Bei katarrhinen Affen kommen iiberzahlige Driisenanlagen nur in 
beschranktem Mafie vor, bei platyrrhinen sind sie haufiger, am haufigsten, 
wie es scheint, bei Cebus. Die rezenten Lemuren sind noch mitten im Prozefi 
der Umbildung, d. h. des Uberganges von der Polymastie zur Bimastie 
begriffen.

6. Bauchregion.

Die Verengerung, die der Rumpf etwas unterhalb seiner Mitte erfahrt 
und die allgemein ais „Taille"1) bezeichnet wird, resultiert einerseits aus 
der Verengerung des Brustkorbes in seinem kaudalen Abschnitt und anderer- 
seits in der Breitenausladung der Hiiftbeine. Legt sich an bezw. iiber die 
letzteren noch eine machtige Fettschicht, so erscheint die seitliche Kórper- 
kontur oberhalb des Beckens mehr oder weniger eingeschniirt. Eine leichte 
Taille kommt daher beiden Geschlechtern zu, wird aber auch bei Frauen 
yerschiedener Gruppen, besonders den mitteleuropaischen und jiidischen,

1) Im Franzósischen ist bekanntlich la taille = KórpergroBe; der Taillenumfang 
wird ais la ceinture bezeichnet.
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durch die groBe Beckenbreite und die starkę Entfaltung des Panniculus 
adiposus individuell bedeutend yerstarkt, ganz abgesehen von der mecha- 
nischen Beeinflussung durch die Tracht. Die gleichen Momente kónnen aber 
auch bei Individuen des mannlichen Geschlechts auftreten. Starkę Taille 
ist natiirlich auch eine Begleiterscheinung der Steatopygie. Der Bauch- 
umfang ist bei Gesunden stets kleiner ais der Brustumfang.

Relativer Taillenumfang.

Cambodschaner
<? $

44,3 Deutsche
<?

45,2
$
42,6

Annamiten — 44,7 Tungusen 45,5 —
Batwa 43,4 46,5 Burjaten 46,7 —
M’Baka 44,3 47,4 Babinga 46,7 49,4
Chalchas 44,4 — Buschmanner 48,7 48,7

Wachstum des Bauchumfanges bei Embryonen und 
Feten (nach Michaelis).

Alter
Monat

Individuen- 
zahl Mittel Yariationsbreite

3 5 5,6 5,0— 6,2
4 13 8,3 5,8—11,3
5 21 12,0 9,0—14,6
6 22 15,7 9,8-20,4
7 14 18,2 13,5—23,5
8 12 21,2 13,5—26,0
9 8 24,2 20,5—28,2

Wachstum des Brustumfanges bei Munchener Yolksschulkindern.

3___________ I___________ $
Alter in 
Jahren

Indivuden- 
zahl

Mittel
cm

Yariations
breite 

cm
Indiyiduen- 

zahl
Mittel

cm

\ anations- 
breite

cm

5 80 52,5 47—59 93 50,4 44—57
6% 174 52,4 40—61 126 ■510 44—60
7 143 53,3 48—61 120 51,6 45—59
7% 145 53.8 47—61 147 51,7 45—58
8 132 551 48—63 153 52.7 44—63
8% 158 55,4 47—63 132 52.8 47—63
9 133 56,0 48—63 155 52,9 45—64
9% 140 56,0 49—64 140 54,2 48—64

10 108 56,7 50—67 138 53,9 47—64
10% 106 57,0 52-65 127 54,9 47—63
11 122 58,1 53—67 124 55,1 48—64
11% 129 58.3 51—65 129 55.3 47—62
12 123 58.8 51-66 159 56,7 48—65
12% 112 60,0 54—68 130 57,9 50—67
13 122 60,5 53—69 152 58,4 51—71
13% 64 60,8 52—69 102 59.2 50—58

Godin (1903, S 162) fand bei 13—17jahrigen Franzosen einen Taillen
umfang relatiy zur KorpergroBe von 42,0, relatiy zur Rumpflange von 144. 
Wesentliche Verschiebungen dieser Verhaltnisse wahrend des Wachstums 
konnte er nicht feststellen.
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Yeranderungen des Bauchumfanges bei steigender Kórpergrófie 
(nach Bach).

?
absolute Werte relative Werte •j absolute Werte relatiye Werte

Kórper- oJ
Yariations

breite

o3 .
grófie 'O -a Mittel Mittel Yariations

breite di
vi

d 
za

hl Mittel yariations
breite Mittel Yariations

breite
cm c cm Clii 0/ /o 0/ /o cm Clii 0//o 0//o
144 _ _ _ _ 20 64,5 56—69 44,8 38,9—47,9
147 3 68,6 68— 69 46,7 46,3—46,9 42 64,6 59—73 43,9 40,8—49,7
150 9 73,0 66— 84 48,7 44,0—56,0 102 66,4 59—74 44,3 39,3—49,3
153 33 71,8 63— 78 46,9 41,2—51,0 183 66,0 56—76 43,1 36,6—49,7
156 86 73,0 64— 83 46.8 41,0—53,2 280 67,4 57—79 43,2 36,5—50,6
159 211 73,8 65— 94 46,2 40,9—59,1 288 67,4 58—81 42,4 36.5—50,9
162 381 74,6 65— 88 46,0 40,1—54,3 282 68,4 58—81 42,2 35,8—50,0
165 509 75.0 64— 88 45,5 38,8—53.3 159 68,1 59—79 41,3 35,8—47,9
168 559 76,2 65—101 45,4 38,7—60,1 101 69.7 62—76 41,5 36,9—45,2
171 576 76,8 66— 99 44,9 38,6—57,9 41 69,9 59—81 40,9 34,5—47.4
174 485 77.5 64— 99 44,5 36,8—56,9 12 70,5 68—76 40,5 39,1 43.7
177 331 77,8 69— 93 44,0 39,0—52,5 — — — — —
180 162 78,8 69— 96 43,8 38,3—53,3 — — — — —
183 67 79,2 70— 97 43,3 38,3—53.0 — — — — —
186 29 81,9 74— 94 44,0 39,8—50,5 — — — —
189 12 79,7 73— 85 42,2 38,6—45,0 — — — — —
192 3 77,0 76— 78 40,1 39,6—40.6 — — — — —

Bei einer Kórpergrófie von 173,5 fand Hannesson (1925) bei Islandem einen Bauchumfang von 76,25.

Die Bauchwand selbst bietet kaum anthropologisch wichtige Unter- 
schiede, da ihre Grundlage durch die Muskulatur gebildet wird. Beachtens- 
wert ist immerhin die untere Begrenzung der vorderen Rumpfwand gegen die 
untere Extremitat. Sie ist bei europaischen Mannern mit gut entwickelter 
Muskulatur und breiten Beckenschaufeln nicht selten durch eine mehrfach 
gebrochene Linie oder Furche deutlich ausgesprochen. Diese „antike 
Beckenlinie“, so genannt, weil sie an griechischen Statuen, besonders des 
polyklethischen Stiles, ani schónsten dargestellt ist, besteht bei kraftiger 
Auspragung aus 5 Abschnitten, namlich 2 oberen annahernd horizontalen 
lateralen, 2 seitlich- absteigenden und einem medialen horizontalen. Zwischen 
den oberen horizontalen und den absteigenden Schenkeln befindet sich ein 
deutlicher Knickpunkt, der in nachster Nachbarschaft (meist etwas medial 
und oberhalb) der Spina iliaca ant. sup. gelegen ist. Der absteigende Schenkel 
entspricht der Leistenfurche, der obere seitliche horizontale, der unterhalb 
der Crista iliaca verlauft, wird durch die untere Begrenzungslinie des aus dem 
M. obliąuus abdominis ext. und der Haut entstandenen weichen Wulstes 
gebildet. Der mediale horizontale Abschnitt der Linie ist die Abgrenzungs- 
linie, der mit reicherer Fettlage ausgestatteten Schamgegend gegen die vordere 
Bauchwand. Sie vertieft sich bei der Vorwartsbeugung des Rumpfes und 
entspricht meist der oberen Grenze der Schambehaarung (Gaupp, 1902 
und 1911).

Die Form des Nabels ist individuell sehr verschieden: in 63 Proz. bei 
Europaern (Siidfranzosen) ist er queroval, in 26 Proz. rund und in 11 Proz. 
langsoval; gewbhnlich ist er von einem Wall umgeben und in der Mitte 
warzenfórmig erhoben. Die Tiefenlage des Nabels hangt von der Entwicklung 
des ihn umgebenden Panniculus adiposus ab (Bert und Yiannay).
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7. Riicken.
Die Riickenflache des Rumpfes ist anthropologisch noch wenig studiert. 

Hinsichtlich der Ruckenkriimmung bestehen grofie individuelle Unter- 
schiede, die bei Kulturvolkern oft mit der beruflichen Tatigkeit zusammen- 
hangen. Naturvólker, wie z. B. die Senoi, die viel auf dem Boden hocken, 
haben ausgesprochene Kyphose. Ferner sind die Krumnmngen der einzelnen 
Wirbelsaulenabschnitte beim Lebenden in hohem Mafie von der Stellung des 
Kórpers abhangig und daher sehr labil. Eine starkere Lendenlordose, die 
fur das weibliche Geschlecht charakteristisch ist und bei negroiden Vólkern 
(Siidafrika) die bedeutendste Auspragung erfahrt, wird auch von Italienern 
im Vergleich zu Deutschen behauptet (Yirciiow).

In der Kreuzbeingegend des Riickens treten beim Mannę in 
18—25 Proz., bei der Frau fast immer zwei mehr oder weniger vertiefte 
Griibchen auf, die sogenannten Kreuz- oder Kreuzbeingrubchen, 
Fossulae lumbales laterales, welche die seitliche Begrenzung der sogenannten 
Lendenraute bilden. Die oberen und unteren Begrenzungen dieser rauten- 
fbrmigen Depression sind meist sehr unbestimmt, weil sie einerseits von den 
Wiilsten der Mm. sacrospinales, die sehr verschieden hoch zusammentreffen 
kbnnen, andererseits von der Ausbildung der Mm. glutaei abhangig sind. Die 
seitlichen Griibchen aber sind feste Punkte, die durch straffe Anheftung der 
Haut an den Spinae iliacae posteriores sup. im Zusammenhang mit einer 
starkeren Entwicklung des Panniculus adiposus in der Nachbarschaft ge- 
bildet werden. Ihr Transversalabstand betragt beim Mannę mittlerer 
Kbrpergrófie (167 cm) in den meisten Fallen zwischen 70 und 80 mm, bei der 
Frau (162 cm) zwischen 100 und 110 mm (Stratz, 1902). Auch sind die 
Griibchen bei der Frau tiefer, runder und deutlicher umschrieben. Beim 
Mannę tritt gelegentlich noch ein zweites Griibchenpaar (Fossulae lumbales 
laterales superiores) oberhalb der Kreuzgriibchen auf. die der Insertion der 
Mm. sacrolumbales an den Cristae ilei entsprechen. In der Mitte der ver- 
tieften Lendengrube sind gelegentlich die Processus spinosi einiger Lenden- 
wirbel ais knopfartige Erhebungen sichtbar.

8. Hals.

Ais Lange des Halses (Mafi No. 29) wird gewóhnlich die projektivische 
Entfernung des Kinnes vom oberen Brustbeinrand gemessen. bei der ver- 
schiedenen Haltung des Kopfes ein schwer genau zu bestimmendes und 
aufierdem morphologisch wenig begriindetes Mafi.

Bei erwachsenen Europaern schwankt diese Halslange bei sogenannten 
gut proportionierten Menschen um 6 cm, bei schlecht proportionierten bis 
iiber 12 cm (Order).

Im Verhaltnis zu Langenmafien des Rumpfes fand Order die fol- 
genden Halslangen:

(Die Mafie der Lange der vorderen Rumpfwand (No. 27) wiirden 
um ungefahr 2 cm kleiner sein).

Sog. Oberlange Lange d. vorderen
(Symphysenmitte Rumpfwand (bis Halslange
bis Scheitelabstand Symphysenmitte) (MaB No. 29)

MaB 23 [1])
100,0 cm 65 cm 13,0 cm
92,5 „ 60 „ 11,5 „
85,0 „ 55 „ 10,0 „
77,5 „ 50 „ 8,5 „
70,0 „ 45 „ 7,0 „
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Relatiye Halslange.
<? ?

Senoi 4,4 4,2
Japaner, feine 4,5 4.7

,, Arbeiter 4,4 3,9
Hochland-Igorroten 4,2 4,5

Fast ębenso technisch unsicher ist die Bestimmung der Halslange ais 
projektive Entfernung des Tragion vom Suprasternale; dieses MaB betragt 
nach Godin bei 13—17jahrigen Franzosen 10 im Verhaltnis zur KórpergroBe 
und 34—35 im Verhaltnis zur Rumpflange.

Bei hochgewachsenen Rassen (z. B. Hamiten), ist der Hals besonders 
schlank und diinn, ein Eindruck, der noch durch die eckige Kontur beim 
Ubergange des Halses in die Schultern yerstarkt wird.

Der Halsumfang betragt bei den franzósischen Knaben im Verhaltnis 
zur KórpergroBe 19—20, im Yerhaltnis zur Rumpflange 67—70 (Godin). 
Die von Weissenberg fur Juden aus der relativen Entfernung Scheitel- 
Akromion berechnete Kopfhalslange betragt beim Erwachsenen ca. 
18,5 Proz. der KórpergroBe; wahrend des Wachstums nimmt dieses MaB 
vom 2. Jahre an kontinuierlich ab und bleibt vom 15. Jahre an in beiden 
Geschlechtern konstant.

9. Extremitaten.
Die Langenentwicklung der Extremitaten im ganzen und in ihren 

Teilabschnitten ist in der ganzen Tierwelt von der jeweiligen Art der Loko- 
motion abhangig. Die Hominiden mit ihrer ausgesprochenen Orthoskolie, 
ihre ausschlieBliche Beniitzung der hinteren bezw. unteren Extremitat zur 
Fortbewegung und der yorderen ais Greiforgan haben daher ganz spezi- 
fische Proportionen ihrer Extremitaten entwickelt.

a) Obere Extremitat. Was zunachst die vordere oder obere 
Extremitat anlangt, so zeigt ein Vergleich des Menschen mit den ubrigen 
Primatengruppen deutlich den eben behaupteten Zusammenhang von 
Bewegungsweise und Proportion. Alle springenden und kletternden Formen 
sind relatiy kurzarmig, wahrend bei Genera, die sich dem Bodenleben ange- 
paBt haben (Cynocephalen), ebenso bei reinen Gangern und Hangelern 
(Schwingkletterern) die Langenentwicklung der yorderen Extremitat 
regelniaBig diejenige des Rumpfes iibertrifft (s. untenstehende Tabelle).

Den menschlichen Armproportionen am nachsten kommen diejenigen 
des Schimpansen, wahrend diejenigen der iibrigen Anthropomorphen sich 
ziemlich weit von ihnen entfernen. Die auffallende Lange der oberen Ex- 
tremitat des Hylobates, der sich am besten dem Baumlebęn angepaBt hat, 
ist ais eine sekundare Erwerbung zu betrachten; sie bildet sich erst wahrend 
des extrauterinen Lebens immer mehr aus. Die mittlere relatiye Arm
lange jugendlicher Tiere betragt nur 173,7.

Lange der oberen Extremitat in Prozenten der Rumpflange.
Ganze Armlange Oberarm + Unterarm

Hylobates 246,9 188,8 (164—225)
Orang-Utan 223,6 160,2 (132—186)
Gorilla 188,5 133,5 (129—138)
Schimpanse 180,1 122,6 (114—139)
Homo (Badener) 152,7 115,9 (103—132)
Cercopitheken 119,4—105,2 87,2— 78,5
Makaken 139,7—114,8 107,6— 83,4
Cynocephalen 145,0—138,8 111,8—102,6
Platyrrhinen 121,0— 95.8 92,0— 68,3

(Ateles) 191,0 140,0
Prosimier 101,0— 90,0 75,0— 63,7

Ganze Armlange
Hylobates 246,9
Orang-Utan 223,6
Gorilla 188,5
Schimpanse 180,1
Homo (Badener) 152,7
Cercopitheken 119,4—105,2
Makaken 139,7—114,8
Cynocephalen 145,0—138,8
Platyrrhinen 121,0— 95.8

(Ateles) 191,0
Prosimier 101,0— 90,0
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Wachstum der Armlange bei Munchener Yolksschulkindern.

Alter 
in 

Jahren

?

In
di

vi
du

en
-

za
hl

absolute Werte relative Werte

In
di

vi
du

en
-

za
hl

absolute Werte relative Werte

Mittel
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6 736 47,9 38,0—55,5 43,1 37,8—48,0 674 47,3 40,0—56,0 42,9 39,5—48.3
61/2 1108 49.0 40.0—54,5 43,3 38,0—47,1 1015 48,4 40,0—55,5 43,0 39,3—465
7 1031 50,3 41,5—60,5 43,4 39,6—49,2 924 49,7 40,0—57,5 43,2 39,6—48,5
7% 956 51,7 42,0—61,5 43,5 38,0—49,0 942 50,9 43,0—62,0 43,2 38,5—47,4
8 860 52,7 43,0—61,0 43,4 39.0—47,5 803 52,1 43,5—61,5 43,3 39.9—48,0
8i/2 791 53,8 44,5—64,0 43,4 39,9—47,5 673 53,2 42,0—61,5 43,4 39,9—50,0
9 647 55,3 47,0—64,0 43,7 40,0—49,0 679 54,5 44,5—63,5 43,5 39,5—47,5
9i/2 533 55.8 46,0—65,0 43,7 40,2-49.2 553 55,4 46,5—64,5 43,6 39,9—47.5

10 212 56,8 46,5—66,0 43,8 40,5—47,5 258 56,3 45,5—66,0 43,6 40,5—47,0
10i/2 163 57,6 50.0—67,0 44,0 39,6—48,0 179 57,3 48,0—65,0 43,8 40,0—46,5
11 120 58,4 52,0—65,0 44.0 40,5—47,7 125 59,0 48,0—68,5 44,0 40,5—46,8
111/2 123 59.9 52,5—68,5 43,7 40,5—46,5 128 60,1 50,5—67,5 44,0 40,5—47,1
12 115 60,5 52,0—71,5 43,8 41,1—47,7 155 61,2 50,0—69,5 44,2 41,1—47.7
12i/, 111 61,7 53,0—69,0 44,1 42,0—47,1 128 63,1 52,0—74,0 44,2 41,4—47,7
13 121 62,9 54,5—74,0 44,1 40,8—47,1 151 63,8 51,5—73,5 44,3 41,4—47,7
131/2 67 63,3 53,5—71,0 44,2 41,7—46,8 103 65,1 57,5—73,5 44,4 41,4—47,1

Auch beim Menschen steigt die relative Lange der ganzen oberen 
Extremitat im postfetalen Leben anhaltend, d. h. der Arm wachst relativ 
schneller ais der Rumpf. Las mannliche Geschlecht zeigt dabei fast durch- 
gehends gróBere Indices, hat also eine relativ gróBere Armlange ais das weib
liche. Bei der Geburt sind die Arme ungefahr gleichlang wie der Rumpf 
(Index = 100), aber bereits im 2. Jahre ist ein Verhaltnis von 114,7, im 
6. Jahre von 123,3 erreichtx); relativ am langsten sind die Arme bei den Schaff- 
hauser Kindern im 12., bei den Juden im 14. Lebensjahre. Von da an macht 
sich wieder ein leichtes Sinken des Index im Zusammenhang mit dem oben 
nachgewiesenen starkeren Rumpfwachstum nach dem 13. Lebensjahre 
(vgl. Tabelle S. 385) bemerkbar. Im Verhaltnis zur Stammlange betragt 
die Armlange bei Badener $ = 94,9, $ = 90,4, bei sudafrikanischen Bastards 
94,8 bezw. 91,4, bei Hottentotten dagegen 91,4 und 86,6.

Weniger deutlich, obgleich bis jetzt mehr beobachtet und berechnet, 
sprechen sich diese Yerhaltnisse in einem Vergleich der Armlange mit der 
KórpergróBe aus. Hierbei macht sich naturlich auch noch die Entwicklung 
der unteren Extremitat geltend, und es ist ferner infolge der verschiedenen 
Kórperhaltung ein Vergleich der einzelnen Primaten untereinander aus- 
geschlossen.

Interessant dagegen ist die allmahliche Herausbildung der spezifisch 
menschlichen Yerhaltnisse wahrend der Ontogenie. Die Armlange betragt 
vom 5. Embryonalmonat an ca. 37—42 Proz. der KórpergróBe (Retzius 
und Michaelis). Zuerst entwickeln sich bekanntlich Hand und Unter- 
arm, doch zeigt der Oberarm spater ein relativ starkeres Wachstum: er ist 
im 3.—10. Fetalmonat = 39—42 Proz. der ganzen Armlange. Die Proportio- 
nen von Unterarm und Hand bleiben dagegen in der Fetalperiode gleicli. 
Die sexuelle Differenz, die in einer geringeren relativen Armlange der Frau 
besteht, ist schon im intrauterinen Leben vorhanden.

1) Diese Zahlen sind aus der Seitlichen Sitzrumpflange und der Armlange berechnet 
und lassen sich also nicht direkt mit denjenigen von Schwerz vergleichen, die aus Arm
lange und Lange der vorderen Rumpfwand gewonnen worden sind.
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Fiir neugeborene Juden fand Weissenberg eine relative Armlange 
von 42,1 bezw. 42,0. Nach der Geburt tritt zunachst eine kleine Abnahme 
des Index auf, der vom 4. Jahre an dann aber kontinuierlich steigt und beim 
erwachsenen Europaer ungefahr die Zahl 44—45 im mannlichen und 43—44 
im weiblichen Geschlecht erreicht. Pfitzner (1901 und 1902) gibt fiir den

Relatiye Ganze Armlange.
Europa. <? ? $

Norweger 43,3 43,2 Jakuten 46.4 45,6
llerzegowiner 44,1 — Chinesen von Setschuan 46,4 —
Deutsche 44,5 44,4. Sikh 46,6 —
Franzosen der Normandie 44,7 — Tataren 46,9 44,6
Franzosen 44,8 45,5 Wedda 47,0 —
Tschechen 45.0 — Perser 48,3 —
Badener 45,1 44,7
Russische Juden 45,1 44,1 Afrika.
Letten 44,9 44,4 Amhara-Abessinier 44,5 —
Liven 45,4 — Mawambi-Pygmaen 44.8 46,6
Polnisehe Juden 45,5 43,5 Somali 45,0 _
Belgier 45.5 44,2 Kongo-Neger 45,0 _
Armenier 45,8 — Baamba 45,2 _
Galizier 46,0 — Bangambo 45,2 __
Zigeuner 46,0 — Batwa 45,3 45,8
Lapplander 46,1 46,1 M’Baka 45,6 44,9
Grofirussen 46,4 43,7 Dahome-Neger 45,6 —
Magyaren 46,7 — Suaheli 45,6 _
Elsasser 46,8 — Togo 45,9 —
Litauer 47,1 46,8 Buschmanner 46,0 45,5

Fiot 46,0 —
Asien. Bambara 46,1 —

Annamiten — 43,2 Fan 46,2 45,9
Siidchinesen — 44,6 BatutSi 46,3 —
Cambodschaner — 44,7 Yacoma 46,6 —
Zirjanen 43,1 — Duala 46,7 —
Toala 43,2 44,2 Babinga 47,2 46,3
Japaner 43,2 — Lobi 47,4 46,9
Senoi 43,6 42,9 Bugu 47,7 —
Lolo 43,7 —
Niederland-Igorroten
Cochinchinesen

43.8
43.9 41,2 Ozeanien.

Badaga 44,2 Mikronesier 45,1 —
Kubu 44,4 43,4 Neu-Mecklenburger 45,1 —
Siidtungusen 44,4 44,1 Salomonier 45,5 —
Kalmiicken 44,4 43,6 Samoaner 45,7 —
Menangkabau-Malayen
Tonkinesen

44,5
44,5

— Buka 
Papua

46,3
46,5 _

Burjaten 44,5 44,2 Australier 47,0 — .
Kirgisen 44,5 45,1 Neu-Caledonier 47,2 —
Osseten 44,9 44,3 Meraukć 47,8 48,0
Dajak-Kajan 45,0 Pygmaen vom Goliathberg 48,5 —
Kitai 45,0 _
Baschkiren 45,0 — Amerika.
Moi 45,1 Tobą 43,4 —
Nordchinesen 45,2 — Koukpagmiut-Eskimo 44,0 42,7
Bontoc-Igorroten 45,2 42,7 Nunatagmiut-Eskimo 44,1 42,6
Samojeden 45,3 41,2 Mataki 44,1 —
Karakirgisen 45,3 44,6 Athapasken (Loucheux) 44,4 42,7
Kurden 45,3 45,1 Shoshoni 44,6 44,1
Javanen 45,4 — Athapasken (Tahltan) 44,9 43,0
Torguten 45,7 — Bella-Cola-Indianer 45,0 44,4
Battak 45,8 44,2 Irokesen 45,1 —
Telengeten 46,0 — Feuerlander 45,6 —
Aino 46,0 45,1 Karaja 45,8 —
Tamilen 46,3 — Botokuden 46,3 44,3

25*
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europaischen Mann (Elsasser) ein Mittel von 47,0, fiir die Frau von 45,8 an; 
die weibliche Armlange betragt daher nur 91—92 Proz. der mannlichen. 
Die Frau ist fast durchweg kurzarmiger ais der Mann. Der eigentliche Ab- 
śchluB des Armwachstums ist fiir den letzteren in das 25., fiir die erstere 
in das 18. Lebensjahr zu setzen. Die Zunahme des Index nach dem 25. Jahre 
ist nur noch sehr gering und beruht yermutlich auf Veranderungen des 
Rumpfes.

Bei zunehmender KórpergroBe wachst auch die Armlange, aber relatiy 
in geringerem Grade ais die Beinlange. Im allgemeinen zeigt sich eine Kor- 
relation im Langenwachstum der beiden Extremitaten, das jedoch in in- 
diyiduellen Fallen gestórt sein kann.

Yeranderungen der Armlange bei steigender KórpergroBe (nach Bach).
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144 _ _ _ _ _ 20 64,7 59,5—68,0 44,9 41,3—47,2
147 3 66,3 65—68 45,1 44,2—46,3 42 65,0 62,0—70,0 44,2 42,2—47,6
150 9 68.2 64—71 45,5 42,7—47,3 102 66,6 61,0—71,0 44,4 40,7-47,3
153 33 68,7 64—72 44,9 41,8—47,1 183 67,7 63,0—76,0 44,2 41,2-49,7
156 86 69,6 65—74 44.6 41,7—47,4 280 68,8 63,0—76,0 44,1 40,4—48,7
159 211 70,8 65—76 44,5 40,9-47,8 288 70,3 65,0—75,5 44,2 40,9—47,5
162 381 72,0 66—79 44,4 40.7—48,8 282 71,8 65,5—79,5 44,3 40,4—49,1
165 509 73,4 66-81 44,5 40,0—49,1 159 72,6 65,0—78,0 44,0 39,4—47,3
168 559 74,9 68—82 44,6 40,5-48,8 101 73,8 69,0—77,0 43,9 41,1-45,8
171 576 76,0 69—83 44,4 40,4-48,5 41 75,6 70,5—79,0 44,2 41,2-46.2
174 485 77,4 71—83 44,5 40,8—47,7 12 75,9 72,5—80,0 43,6 41,7—46.0
177 331 78,7 72—85 44,5 40.7—48,0 — — — — —
180 162 79,8 74—85 44,3 41,1—47,2 — — — —
183 67 80,5 74—86 44,0 40,4—47,0 — — — — —
186 29 82,7 75—88 44,5 40,3—47,3 — — — — —
189 12 85,1 81—88 45,0 42,9—46,6 — — — — —
192 3 86,0 84—89 44,8 43,8—46,4 — — — — —

Rassendifferenzen hinsichtlich der Relativen Ganzen Armlange lassen 
sich aus den yorhandenen Zahlen noch nicht klar erkennen, weil sicher 
auch die Verschiedenheit der Technik vorhandene Unterschiede yerwischt. 
Immerhin gibt es deutlich langarmige (nach Iwanowski iiber 45) und kurz- 
armige Rassen (unter 43); zu den ersteren sind die Wedda, Tamilen, Aino, 
einige australoide und negroide Gruppen, zu letzteren yorwiegend die 
Amerikaner, die Eskimo und yerschiedene Gruppen Nord- und Siidost-Asiens 
zu rechnen.

Fiir die Armlange ohne Hand liegen bis jetzt nur ganz wenige 
Zahlen vor.

Relatiye Armlange ohne Hand.
<J ? <? ?

Badener 35,4 33,6 Afrikanische Neger 35,5 35,3
Franzosen 35,0 34,1 Lolo 32,4 —
Pariser 33,2 — Fan 35,4 —
Bontoc-Igorroten 33,9 32,4 Fiot 35,1 —
Niederland-Igorroten 33,3 — Pygmaen 33,3 33,0
Menangkabau-Malayen 33,7 —
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Relativ zur Rumpflange betragt die Lange vom Oberarm Unter
arm bei Badenern 115,9 (103—132), ? 107,9 (88—136).

b) Oberarm. An der Langenentwicklung der oberen Extremitat 
beteiligen sich in der Regel die drei Teilabschnitte in ziemlich gleicher Weise, 
d. h. die Funktion wirkt eben gleichmaBig auf das Wachstum der einzelnen 
Abschnitte. Es bestehen aber innerhalb der ganzen Primatengruppe wie 
der Hominiden Differenzen, die eine Beriicksichtigung der Langen der drei 
Teilabschnitte notwendig macht. Die Stellung des Menschen innerhalb 
der Primaten geht aus der folgenden Tabelle hervor:

Langen der einzelnen Abschnitte des Armes in Prozenten der Rumpflange.

Hylobates
Orang-Utan
Gorilla
Schimpanse
Mensch (Badener rf)

„ ( ,, 
Cercopitheken 
Makaken 
Cynocephalen 
Platyrrhinen

(Ateles 
Prosimier

Oberarmlange
90.7 (81—103)
81.8 (76—95)
73,0 (70—76)
73,5 (58—68) 
65.0 (57—73)
61.5 (44—76)

42.5— 39,5
50,0-42,5
54.6— 49,0
46,0—36,6 

72
39,3—31,7

Unterarmliinge
97.8 (83—113)
78.4 (73—91)
60.5 (59—62)
59,1 (56—61)
50.9 (45—59)
46.5 (38—62) 

45,0—38,2
51,6-41,0
57.2— 53,6 
46,0—31,7

68
38.3— 32.0

Handlange
58,1 (48—72)
63.4 (56—71)
55,0 (53—57)
57.5 (51—62)
36.8 (32—43)
35,7 (30—45)

29,7—26,0
38,1—31,4
37,0—31,9
29,0—26,6

51)
29,4—25,7

Unter allen Primaten hat der Mensch im Verhaltnis zum Rumpf den 
kiirzesten Ober- und Unterarm, und hinsichtlich der Handlange zeigt er 
einen noch grófieren Abstand und steht fast in der Mitte zwischen Anthropo- 
morphen und Cercopitheken. Immerhin ist seine Handlange, trotzdem die 
Hand nicht mehr zur Lokomotion beniitzt wird, so betrachtlich, daB sie 
ais Beweis fiir seine Verwandtschaft mit den Anthropomorphen betrachtet 
werden kann. Die Hande der ausgesprochenen Hangeler, besonders des 
Orang-Utan, diirften sich mit den proximalen Teilen der oberen Extremitat 
sekundar vergroBert haben. Auffallend ist die Konvergenz, die Ateles zu 
den Hangelern derAltenWelt zeigt. Hinsichtlich der Oberarmlange besitzt 
der Schimpanse menschliche Verhaltnisse, riickt aber, was Unterarm und 
Handlange betrifft, ganz an die Seite des Gorilla. Wahrend der Unterarm 
des Hylobates sich in der postembryonalen Periode noch stark verlangert 
(jungę Tiere haben einen Index von 84,7), bleibt die Hand im Wachstum 
zuriick (jungę Tiere 73,3); sie ist beim alten Hylobates also relativ kleiner 
ais beim jungen. Das gleiche findet in schwacherem Grade auch bei 
Orang-Utan und Schimpanse statt, nur bei Gorilla bleibt der Unterarm 
gegeniiber dem Oberarm im Wachstum zuriick. Die ontogenetische Langen- 
zunahme der ganzen oberen Extremitat des Hylobates betrifft also fast 
nur den Unterarm.

Auch die spezifisch menschlichen Verhaltnisse bilden sich erst wahrend 
der Ontogenie heraus.

Der Oberarm zeigt ein sehr langes absolutes Wachstum.
Bei Schaffhauser Kindern betragt die Wachstumszunahme vom 10. 

bis zum 19. Jahre 76 mm = 24,5 Proz. der definitiven GróBe, bei polnischen 
Judinnen im gleichen Zeitraum 69 mm = 23 Proz. Ferner zeigt der Ober
arm die Tendenz, wahrend der Wachstumsperiode in hoherem Mafie zu- 
zunehmen ais Unterarm und Hand, wie aus einem Vergleich der Teilstiicke 
zur ganzen Armlange hervorgeht.
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Mafie ani Arm (nach Schwerz). 
Schaffhauser Knaben.

Alter Armlange Oberarmlange Unterarmlange Handlange

in cm in cm in cm in cm
Jahre M V M V M V M V
6— 7 35 49,1 45,6-54,9 20,1 17,1—22,4 16,6 15,0—19,3 12,4 11,1—13,9
7— 8 55 50,3 46,3—57,7 20,7 18,4—24,5 16,8 14,6—20.3 12,8 10,7—14.8
8— 9 57 51,7 45,6—58,4 21,6 18,9—25,1 17,2 15,2—20,0 12,9 10,9—15,7
9—10 63 55.0 50,7—60,6 23,0 20,1—25,9 18,5 15,9—20,8 13,5 11.7—16,0

10—11 45 57,3 48,3—65,9 24,0 20,1—28,3 19,4 15,9—21,4 13,9 11,5—15,2
11—12 60 58,8 50,6—72,3 24,7 22,8—30,9 19,9 17,5—21,3 14,2 12,0—17,4
12—13 54 60,8 53,1—68,7 25,5 21,7—28,8 20,3 18,0—23,3 15,0 13,0—17,3
13—14 77 64,2 56,4—72,7 26,9 22,1—31,3 21,5 19,2—24,6 15,8 13,6—18,9
14—15 57 66,8 60,2—73,3 27,9 24,4—31,0 22,5 20,0-25,7 16,4 13,8—18,0
15—16 46 68,4 60,3—77,0 28,7 24,7—31,5 23,1 20,8—25,4 16,6 14,5—19,1
16—17 34 69,3 58,9—76,7 29,3 25,9—32,8 23,2 20,4—25,5 16,8 13,9—18,8
17—18 31 71,5 ,60,0—80,4 30,1 25,0—33,5 23,6 20,9—27,7 17,8 15,0—19,7
18—19 27 73,1 |67,0—79,6 30,8 28,0—33,0 24,1 22,2—27,0 18,2 15,8—20,6
19—20 29 74.5 68,5—78,2 31,6 28,6—33,8 24,7 22,7—27,2 18,2 16,3—19,7
iiber 20 51 75,2 66,5—81,0 31,9 28,2—34,5 24,9 22,2—26,9 18,4 16,0—20,5

Schaffhauser Madchen.
6— 7 44 47.6 42,8—51,8 19,6 17,3—23,2 15,9 13,8—17,7 12,1 10,4—13,0
7— 8 56 49,1 48,9—55,3 20,4 16,4—23,0, 16,3 13,9—18,6 12,4 11,1—14,4
8— 9 62 52.6 47,5—57.6 22,2 19,0—25,3] 17,3 14.7—20,0 13,1 11,7—14,4
9—10 56 53,7 48,1—58,4 22,6 19,6—25.0 17,7 15,0—21,6 13,4 11,7—14,0

10—11 62 56,0 49,4—62,9 23,5 20,7—28,0 18,5 16,0—22,0 14,0 12,0—17,0
11—12 61 58,6 52,3—67.3 24,9 21,5—28.1 19,3 17,0—22.6 14,4 12.1—16,6
12—13 73 61,8 54,1—69,9 26,2 22.4—29.1 20.4 17,9—24,0 15,2 12.3—17,0
13—14 64 63.3 56,3—71.5 26,8 23.8—30,8 20.9 18,0—23,9 15,6 13 9—18,0
14—15 46 66,2 56,8—73,1 28,2 23,1—32,4' 21,9 1 17,8—24,5 16,1 13,5—17,5

Alter

Jahre

6— 7
7— 8
8— 9
9— 10 

10—11 
11—12
12— 13
13— 14
14— 15
15— 16
16— 17
17— 18
18— 19
19— 20 
iiber20

Schaffhauser Kinder (nach Schwerz).

Oberarm Unterarm Hand
<? $ $ <? ?
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20,1 59,5 17,6 19.6 58,3 17,2 16,6 49.1 14.4 15.9 47,3 14.0 12,4 36.7 10,8 12,1 36,0 10,6
20,7 60,0 17,7 20,4 59,5 17,5 16,8 48,7 14,9 16.3 47,5 14,0 12,8 37,1 10,9 12,4 36,2 10,6
21,6 60,5 17,8 22,2 61,5 17,9 17,2 48,2 14,2 17.3 47.9 14,0 12,9 36,1 10,6 13.1 36,3 10,5
23,0 61,7 17,9 22,6 62,6 17,9 18,5 49,5 14,4 17,7 48,3 14,4 13,5 36,1 10,5 13,4 37.1 10,6
24,0 61.9 18,1 23,5 61,5 17,9 19,4 50,0 14,7 18,5 48,4 14,1 13,9 35,8 10,5 14,0 36,6 10,7
24,7 63,2 18,2124,9 63,2 18,3 19,9 50,9 14,6 19,3 49,2 14,2 14,2 36,3 10,4 14,4 36,5 10,6
25,5 64,9 18,2 26,2 65,5 18.4 20,3 51,7 14,5 20,4 51,0 14,3 15,0 38,2 10,7 15,2 38.0 10,7
26,9 64,6 18,5(26,8 64,3 18,4 21,5 51,4 14,8 20,9 50,0 14,3 15.8 37,8 10,9 15,6 37,4 10,7
27.9 64,0 18,4 28,2 64,1 18,6 22,5 51.6 14.8 21,9 49,8 14,4 16,4 37.6 10,8 16,1 36,6 10,6
28,7 64,4 18,6 — — — 23,1 51.8 15,0 — — — 16,6 37.2 10,8 — — —
29.3 63,3 18.6 — — — 23,2 50.1 14,8 _ — — 16,8 36,5 10.7 — — —
30,1 64.5 18.6 — — — 23,6 50.5 14.6 — — — 17.8 38,1 11,0 — — —.
30,8 65,1 18.3 — — — 24,1 51,0 •14.7 — — — 18,2 38.5 11.0 — — —
31,6 65,4 19,0 — — — 24,7 51.1 14,8 — .— — 18.2 37,7 10,9 — — —
31,9 64.5 18,8 — — 24,9 50,3 14,7 — — — 18,4 37,2 10,9 — — —

Die Madchen dieser Gruppe haben durchweg einen hóheren Index, 
also einen relatiy langeren Oberarm ais die Knaben. Im Mittel betragt 
die Oberarmlange 41—42 Proz. der ganzen Armlange.
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Die drei Abschnitte des Armes relativ zur ganzen Armlange.
Schaffhauser Kinder (nach Schwerz).

Alter
Jahre

Oberarm Unterarm Hand

<? $ $ <? ?

6—7 40,8 41,0 33,7 33,4 25,2 25,4
7—8 41,1 41.4 33 2 33,0 25,4 25.2
8—9 41.6 41.9 33,1 32.9 24,9 24,9
9—10 41,7 42,0 33,5 32.8 24,6 24,9

10-11 41,8 41,9 33,7 32,9 24.2 24,9
11—12 41,9 42.0 33,8 32.8 24,1 24,6
12—13 41,9 42,2 33,3 32,9 24,6 24,5
13—14 41,9 42,3 33,4 32,9 24,6 24,6
14—15 41,8 42.5 33,5 32,9 24,4 24,3
15—16 41,8 — 33,6 — 24.2 —
16—17 42,1 — 33,4 24,2 —
17—18 41,9 — 32,9 — 24,8
18—19 42,1 — 32,8 — 24,8 —
19—20 42 4 — 33,1 — 24,4 —

uber 20 42,3 — 33,1 — 24,5 —

Einige weitere Zahlen, welche die Oberarmlange in Prozenten der ganzen 
Armlange ausdriicken, sind:

Kurumbar 40,1 Malser 41,8
Toda 41,0 Schaffhauser 42,3
Brahmanen 41.1 Badener 42,5

Tm Verhaltnis zur KórpergróBe betragt die Oberarmlange im Rassen- 
mittel 17—21, vorausgesetzt, daB die hier mitgeteilten Zahlen vergleich- 
bar sind.

Relative Oberarmlange.
Europa. <? $ <? $

Norweger 18,5 18,6 Deli-Malayen 19,5 —
Pariser 18,9 — Kalmiicken 19,9 —
Deutsche 19,0 18,8 Sikh 20,1 —
Juden 19,0 19,2 Jakuten und Tungusen — 19,0
WeiBrussen 19,2 —
Franzosen d. Normandie 19,4 — Afrika.
Litauer 19,4 — Kongo-Neger 18,0 19,2
Badener 19,8 19,1 Lobi 18,4 18,4
Polnische Juden 19,8 18,9 Fiot 18,5 —

Yacoma 18,5 —
Asien. Fan 

Bugu
18,6
19,1

18,9

Japaner (mittlere) 16,9 16,7 Mawambi-Pvgmaen 19,1 19,2
Tonkinesen 17,5 — M’Baka 19,5 19,1
Lolo 17,7 .— Batwa 19,5 19,7
Burjaten 17,8 — Buscbmanner 19.6 18,9
Japaner (Arbeiter) 18,0 18,3 Babinga 20j2 20,0
Senoi 18,1 18,0 Hottentotten 21,9? —
Japaner (feine) 18,3 18,4
Menangkabau-Malayen 18,3 — Ozeanien.
Javanen 18,3 — Neu-Mecklenburger 19,2 —
Niederland-Igorroten 18,7 — Merauke 19,7 19,4
Kubu 18,8 18,0
Tenggeresen 19,2 — Amerika.

18,5Siidchinesen 19,2 — Colorado-Indianer —
Bontoc-Igorroten 19,2 18,5 Feuerlander 19,2 19,7
Aino 19,3 17,7 Brasilianische Indianer 19,6 19,2
Wedda 19,4 — Patogonier 20,9 —
Tamilen 19,5 —
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Es scheint aus dieser Tabelle hervorzugehen, daB bei ost- und 
nordasiatischen Gruppen der Oberarm besonders kurz ist. Es soli 
aber nicht unerwahnt bleiben, daB Baelz auf eine versęhiedene Entwick- 
lung des Oberarms in den einzelnen sozialen Klassen Japans hinge- 
wiesen hat.

Veranderungen der Oberarmlange mit steigender KórpergroBe 
(nach Bach).
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147 3 28,6 28,5—29,0 19,5 19,4—19,7 9 27,1 25,5—29,5 18,4 17,3—20,1
150 7 28,5 27,0—30,0 19,0 18,0—20,0 21 28,0 25,0—29,5 18,7 16.7—19,7
153 25 28,6 25,5—31,0 18,7 16,7—20,3 22 28,3 27.0—29,5 18,5 17,6—19,3
156 56 29,9 27,5—32,0 19,2 17,6—20,5 26 29,2 27,0—31,0 18,7 17,3—19,9
159 139 30,2 26,0—34,0 19,0 16,4—21,4 27 29,2 27,5—32,0 18,4 17,3—20,1
162 240 30,8 27,5—35,0 19,0 17,0—21,6 20 30,8 27,5—33,0 19,0 17,0—20,4
165 307 31,4 27,5—38,0 19,0 16,7—23,0 6 31,3 30,0—32,5 19,0 18,2—19,7
168 256 31.9 28,0—35.5 19,0 16,7—21,1 10 32,2 29,5—33,5 19,2 17,6—19,9
171 228 32.6 28,5—36,5 19,1 16,7—21,3 5 33,0 32.0—33,0 19,3 18.7—19.3
174 155 33,1 30,0—37,0 19,0 17,2—21,3 — — — — —
177 106 33,8 31,0—37,5 19,1 17,5—21,2 — — — — —
180 40 34,3 31,5—37,0 19,1 17,5—20,6 .— — — — —
183 13 34,5 30.5—37,5 18,9 16,7—20,5 — — — — —
186 13 35,6 33.5—37,5 19,1 18,0—20,2 — — — — —
189 4 36,9 33,5—38 0 19,5 17,7—20,1 — — — —
192 2 37,3 35,5—41,0 19,6 18,5—21,4 — — — —

c) Unterarm. Auch in der Unterarmlange macht sich schon wahrend 
des Wachstums eine deutliche sexuelle Differenz geltend, die sich aber um- 
gekehrt wie beim Oberarm verhalt. Es haben durchgehends die Madchen 
den kiirzeren Unterarm, und zwar ist die GróBendifferenz betrachtlicher 
ais beim Oberarm. Die relatiye Kurze des Unterarms ist also ein ausge- 
sprocheneres sexuelles Merkmal ais die relative Lange des Oberarms. Ver- 
gleicht man die Unterarmlange mit der ganzen Armlange, so ergibt sich 
wahrend des Wachstums ein sinkender Index; der Unterarm ist im Kindes- 
alter also relatiy langer ais im Jiinglingsalter und nimmt gegeniiber dem 
Oberarm yerhaltnismaBig nur wenig zu. Im Mittel betragt die Unterarm
lange des Erwachsenen 33 Proz. der ganzen Armlange, also ziemlich ge- 
nau 1!s.

1) Die hóheren Zahlen der indischen Gruppen ergeben sich aus der direkten Messung 
der Unterarmlange gegeniiber der projektiyischen.

Badener 32,6
Schaffhauser 33,1
Brahmanen1) 34,9

Toda 35,2
Kurumbar 35,9
Malser 36.5

Driickt man die Unterarmlange in Prozenten der KórpergroBe aus, 
so ergibt sich die folgende Yerteilung der menschlichen Gruppe.
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Relative Unterarmlanee.
Europa. 0

Pariser 14,3 —
Deutsche (Bach) 14,4 14,4
Belgier 14,4 13,9
Norweger 14.7 14,1
Polnische Juden 14,9 14,4
Badener 15,5 14,4
Deutsche 15,9 —
Juden 15,9 14,0

Asien.
Burjaten 13,7 —
Senoi 13,8 13,9
Japaner (Studenten) 14,1 14,9

„ (feine) 14,2 14,8
„ (Arbeiter) 14,5 15,1

Niederland-Igorroten 14,5 —
Kubu 14,6 14,4
Bontoc-Igorroten 14,8 —
Siidchinesen 14,8 —
Tenggeresen 15,1 —
Lolo 15,2
Tamilen 15,2 —
Sikłi 15.2 —
Aino 15,3 15.0
Menangkabau-Malayen 15,4 —

<5 ?
Kalmiicken 162 16,5
Tonkinesen 16,3 —
Tungusen und Jukagiren — 13,6
Jakuten — 13,9

Afrika.
Mawambi-Pygmaen 14,2 13,8
Batwa 15,2 15,4
M’Baka 15,4 15,3
Buschmanner 15,4 15,4
Babinga 15,9 15,8
Fiot 16,2 —
Fan 16,3 15,8
Jakoma 16,4 —
Bugu 16,7 —
Lobi 17,7 17,1

Ozeanien.
Neu-Mecklenburger 14,6 —
Jabim 15,4 —

Amerika.
Colorado-Indianer 14,1 14,0
Botokuden 15.3 14,3
Feuerlander 15.6 —

Die kurzarmigen Mongoloiden haben natiirlich auch einen kiirzeren 
Unterarm, wahrend bei Negroiden die hóchsten Werte vorkommen. Bei 
stark entwickelter Armlange ist es also vorzugsweise der Unterarm, der 
diese bedingt.
Yeranderungen der Unterarmlange bei steigender KórpergróBe (nach Bach).
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breite

cm £ cm Clii 0/ 
/o % cm cm % %

147 3 21,2 21,0—21,5 14,4 14,3—14,6 9 21,6 20,0—23,0 14,7 13,6—15,6
150 7 22,6 21,5—24,5 15,1 14,3—16,3 19 21,6 18,5—23,5 14,4 12,3—15,7
153 25 22,1 20,0—25,0 14,4 13,1—16,3 22 22,1 19,5—24,0 14,4 12,7—15.7
156 56 22,6 19,5—25,0 14,5 12,5—16,0 26 22,6 20,0—25,5 14,5 12,8—16,3
159 139 22,7 20,0—25,5 14,3 12.6—16,0 27 23.1 21,0—26,0 14,5 13,2—16,4
162 240 23,5 19,5—26,5 14,5 12,0—16,4 20 23.9 22,5—26.0 14,7 13,9—16,0
165 307 23,9 20,0—27,0 14,5 12,1—16,4 6 23,2 21,5—25,5 14,1 13.0—15,5
168 265 24,3 19,5—28,5 14,5 11,6—17,0 10 24,1 23.0—25,0 14,3 13,7—14,9
171 228 24,6 21,5—27,5 14.4 12,6—16.1 5 24,5 23,0—25,5 14,3 13,5—14,9
174 155 25,0 22,0—28,5 14,4 12,6—16,4 — — — — —
177 106 25,5 22,0—29,0 14,4 12,4—16,4 — — — — —
180 40 25,8 23,5—28,5 14,3 13,1—15,8 — — — •— — ■
183 13 26,6 25,0—28,5 14,5 13,7—15,6 — — — — —
186 13 27,2 26,0—29,5 14,6 14,0—15,9 — — — — —
189 4 28,3 28,0—28,5 15,0 14,8—15,1 — — — — —
192 2 27,7 26,5—28,5 14,4 13,8—14,8 — — — — —

Die im obigen hervorgehobenen Tatsachen kommen auch durch den 
Ober-Unterarm-Index (Brachial-Index) deutlich zum Ausdruck. 
Dieser Index ergibt, dali beim Menschen (und ahnlich beim Gorilla) die starkste 
Yerkiirzung des Unterarms stattgefunden hat. Auf der anderen Seite be- 
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ruht bei Formen mit langer oberer (vorderer) Extremitat diese Lange meistens 
(von einigen Ausnahmen abgesehen) auf einer starkeren Langenentwicklung 
des Unterarms. Er stellt also das variablere anpassungsfahigere Element dar.

Hylobates 
Orang-Utan 
Schimpanse 
Gorilla
Mensch (Badener

» ( 9)
Erythrocebus patas 
Andere Cercopitheken 
Makaken 
Cynocephalen 
Platyrrhinen 
Prosimier

Ober-Unterarm-Index
107,0 (109—115)
96.3 (94—99)
93,7 (89—97)
83,0 (82—84)
78.4 (72—86)
75,9 (62—108)

106,5 (96—112)
101,0— 93,4
101,2— 96,8
115,0—103 1
99,0— 86)6

107,0— 89,8

Humero-Radial-Index
111.2 (106—116)
98,8 (94—104)
93,2x) (91—96)
81.2 (78—85)
73.3 (Rollet)

103,5— 94,5
105,0— 97,5
109.7— 101,5
102,0— 87,7
121.7— 99.0

In allen Gruppen der Primaten bestehen groBe Differenzen zwischen 
den einzelnen Arten. Unter den Anthropomorphen haben Hylobates und 
Orang-Utan den gróBten Unterarm; nur bei Gorilla besteht ein menschen- 
ahnliches Verhalten, und seine im Verhaltnis zur Rumpflange relativ be- 
trachtlichere Ober-Unterarmlange ist durch die Langenentwicklung des 
Oberarms bedingt. Bei den Makaken sind Ober- und Unterarm fast gleich- 
lang; bei den Platyrrhinen uberwiegt mitAusnahme von Ateles (Index 102,0) 
der Oberarm, wahrend die Prosimier das umgekehrte Verhalten zeigen. 
Auch innerhalb der menschlichen Rassen bestehen interessante Unterschiede.

Oberarm-Unterarm-Index (Brachial-Index).
Europa. <? $

Pariser 75,4 74,2
Schweizer (Aargau) 75,5 —
Deutsche 76 0 77,5
Italiener (Bologna) 76,3 74,3
Franzosen (Godin) 76,3 —
Islander (Hannesson) 76,5 —
Franzosen der Normandie 77,9 —
Schweizer (Schaffhausen) 78,1
Badener 78,4 75,9
Norweger 80.7 76,0

Asien.
Siidchinesen 75,8 —
Senoi 76,0 77,2
Igorroten 76,2 75,5
Aino 77,4 79,4
Tamilen 78,0 —
Kubu 78,0 80,0
Battak 79,7 —
Javanen 80,0 _
Menangkabau-Malayen 84,2 —
Lolo 84,9 —
Tungusen und Jukagiren — 74,6
Jakuten — 75,4
Chinesen _ 77,1
Cambodschaner __ 77,9
Annamiten _ 86,9
Chinesen v. Setschuan 86,0 —

Afrika. ?
Unter-Agypter 76,9 —
Howa 78,3 _
Ober-Agypter 79,3 —
Batwa 78,4 78.7
M’Baka 81,8 80,3
Kabylen 82,2 —
Babinga 82,3 80,2
Sudafrikan. Bastards 84,8 82,6
Bugu 87,9 —
Fiot 87,9 —
Fan 88,1 84,2
Jakoma 89,4 —
Kongo-Neger 93,4 —
Lobi 96,4 93,0

Ozeanien.
Neu-Mecklenburger 76,2 —
Jabim 79,6 —
Merauke 86,3 84,6

Amerika.
Feuerliinder 80,6 76,3
Galibi 85,0 —
Colorado-Indianer 76,2 —

1) Rollet gibt fiir Schimpanse einen Index von 90,9, fiir Gorilla von 79,2 an.
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Bei der Wichtigkeit dieser Verhaltnisse und dem Umstande, dali die 
Resultate durch die MeBtechnik unzweifelhaft stark beeinfluBt werden, 
muB hier auch der an Skeleten gewonnene Humero-Radial-Index 
herbeigezogen werden.

Humero-Radial-Index.
Europa. ? Afrika. $

Pariser (St. Marcel) 71,3 74,3 Neger (Soularue) 78,0 76,8
„ (St. Germain) 71,6 — „ (Hamy) 78,2 —

Europaer (Hamy) 72,1 — Buschmanner 78,3 —
„ (Topinard) 72,5 72,4 Agypter (Naqada) 78,8 78,1
„ (Rollet) 73,7 72,7 Neger (Topinard) 79,0 78,3
„ (Soularue) 73,9 71,8 Massai, Jaunde etc. 79,5 76,4

Schwaben und Alamannen 74.3 76,7 Neger (Rodriguez) 80,1 77,7
Tiroler 74,5 76,5
Alamannen der Schweiz 74.7 74,8 Ozeanien.
Homo Neandertalensis 75j0 — Australier 76,9 78,5
Neolithiker (Bóhmen) 76,5 75,7 Maori 77,8 —

Neu-Hebriden 80,5 76,6
Asien.

Chinesen 75,4 73,4 Amerika.
Japaner 75,6 73,9 Indianer (Soularue) 76,3 75,4
Aino 77,6 77,0 Paltacalo-Indianer 77,3 76,4
Negri to 78,3 78,2 Eskimo 79,4 71,4
Wedda 79,8 78,8 Feuerlander 80,6 76,3
Andamanen 80,5 79,7 Nieder-Californier 81,5 76,2
Chinesen — 77,4 Salado-Indianer 81,5 78,8
Cambodschaner — 77,0
Annamiten •— 86.7

Auch in diesem Index zeigt der Mensch die niedersten Werte unter 
allen Primaten, trotzdem innerhalb der Hominiden deutliche Rassenunter- 
schiede hervortreten. Europaer haben den kiirzesten Unterarm, sie sind 
brachykerkisch, in der Mitte stehen Mongoloiden und Amerikaner und am 
Ende der Reihe die Negroiden. Nach Broca (1862) ist bei gleichlangem 
Oberarm der Unterarm des Negers um 7,6 Proz. langer ais derjenige des Euro- 
paers, doch gilt dies sicher nicht fiir alle Negergruppen in gleichem Grade. 
Auch Feuerlander und Andamanen besitzen auffallend langen Unterarm; 
sie sind dolichokerkisch.

Von grobem Interesse ist die ontogenetische Entwicklung des Ver- 
haltnisses von Unter- zu Oberarm, weil sie auch einen SchluB auf die ein- 
getretene phylogenetische Umgestaltung zulaBt. Der Humero-Radial- 
Index zeigt namlich wahrend des Wachstums wichtige Veranderungen. 
Bei Arten, die einen langen Unterarm im Verhaltnis zum Oberarm haben, 
verlangert sich der erstere noch wahrend des Wachstums. So betragt der 
Index bei den jugendlichen Hylobatiden nur 95,3 gegeniiber 107,0 bei den 
erwachsenen. Bei Arten dagegen, bei welchen der Unterarm kurz ist im 
Verhaltnis zum Oberarm, bleibt der Unterarm immer mehr im Verlauf 
des Wachstums gegeniiber dem Oberarm zuriick. Letzterer wachst also im 
beschleunigten Grade.

Zu diesen Formen gehórt auch der Mensch. Noch gegen Ende des 
2. Fetalmonats sind Unter- und Oberarm gleichlang. Von diesem Zeitpunkte 
an entwickelt sich dann immer deutlicher das fiir die Anthropomorphen 
(mit Ausnahme des Hylobates) charakteristische Ober-Unterarm-Verhaltnis, 
das bei den Hominiden die starkste Auspragung erfahren hat. Dies beweist 
die folgende Tabelle (nach Hamy, 1872):
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Humero-Radial-Index wahrend des Wachstums.
Embryo 2>/2 Monate 88,8 Kind 1—10 Tage 76,2
Fetus’ 3—4 „ 84.1 „ 11—20 „ 74.8

ł» 4-5 „ 80,4 „ 21—30 „ 74,5
5-7 „ 77,7 „ 2 Monate 73,0

JJ 8—9 „ 77,3 „ 6 „ bis 2 Jahre 72,5
„ 5—13 % Jahre 72,3

Erganzt werden diese Betrachtungen durch die an Schaffhauser Kindern 
angestellten:

Ober-Unterarm-Index bei Schaffhausern1).

1) Die Verschiedenheit der Zahlen dieser Tabelle gegeniiber denjenigen Hamys riihrt 
daher, daB letzterer seine Messungen an frischen Knochen, Schwerz dagegen an Lebenden 
ausgefuhrt hat.

2) Godin fand merkwiirdigerweise vom 13. bis 17. Jahr eine Zunahme des Index 
von 77 bis 83.

6— 7 Jahre 82,6 81,6
7— 8 ,. 81,3 80,0

10—11 „ 80,5 78,7

12—13 Jahre 79,9 77,9
14—15 ,. 80,4 77,6
18—19 „ 78,1

Eine leichte Zunahme des Index findet jeweils in den Perioden starkeren 
Kórperwachstums statt1 2). Die niedrigere Indexzahl im weiblichen Geschlecht 
auf allen Altersstufen entspricht der relatiy geringeren Unterarmlange der 
Frau. Dieser Geschlechtsunterschied wird vom 9. Jahre an immer deutlicher. 
Aus den gewonnenen Zahlen geht aber klar hervor, daB die Vorfahrenfomi 
des Menschen und der Anthropomorphen ein Langenverhaltnis der beiden 
Armknochen besessen haben muB, das einem Humero-Radial-Index von 
88—90 entsprochen haben diirfte.

d) Hand. Die absolute Handlange, die bis zum 19. Jahre ein leichtes 
Steigen zeigt, weist wahrend der Wachstumsperiode keine ausgesprochene 
sexuelle Differenz auf (vgl. Tabelle S. 390), und auch relatiy zu Rumpf- 
und KórpergroBe bleiben die Zahlen in beiden Geschlechtern fast stabil. 
Selbst im Vergleich zur ganzen Armlange lafit sich ein deutlicher sexueller 
Unterschied in der Handlange nicht erkennen. Der Index nimmt im Laufe 
des Wachstums in beiden Geschlechtern noch ab (bei Juden von 29,9 beim 
Neugeborenen auf 25,7 im 9. Lebensjahr, bei Schaffhausern bis 24,1), ein 
Beweis dafiir, daB die Hand yerhaltnismafiig langsamer wachst ais der ganze 
Arm. Im Mittel betragt die Handlange 24—25 Proz. der ganzen Armlange, 
sie beteiligt sich also ungefahr mit einem Yiertel an der letzteren.

Handlange in Prozenten der ganzen Armlange.
Lolo 22,7
Badener 24,0
Malser 24,4
Schaffhauser 24,5
Brahmanen 24,8

Pariser) 25,0
Toda 25,1
Chinesen 25,3
Kurumbar 25,5

Die Hand nimmt mit der Zunahme der KórpergroBe absolut zu, je- 
doch im Verhaltnis zum Rumpf in geringerem Mafie ais die proximalen Teile 
der oberen Extremitat. Bei grofi gewachsenen Mannern nimmt die Hand 
im Verhaltnis zum Fufi relatiy ein wenig ab, bei grofiwiichsigen Frauen 
findet das Umgekehrte statt (Manouyrier).
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Wachstum der Handlange siidrussischer Juden (n. Weissenberg).

Alter
In- 

dividuen- 
zahl

Mittel
cm

Variations- 
breite 

cm

Neugeborene 15 6,4 5,8— 7,0
2 Jahre 38 9,9 9,0—11,0
3 36 10,5 9,5—12,0
4 38 11.2 10,0—12,0
5 46 11,8 10,5—13,2
6 40 12,6 11,5—14,0
7 50 13,0 11,5—14,5
8 50 13,3 11.0—14,5
9 51 13,6 12,0—15,5

10 82 14,0 12,2—15,0
11 62 14,5 12,8—16,5
12 51 15,0 13,5—17,2
13 53 15.6 14,2—17,8 •
14 57 16.3 14,2—19,0
15 50 16.8 15,0—19,0
16 50 17,6 15,2—20,0
17 50 18,1 16,5—20,0
18 60 18,2 16,0—20,2
19 60 18,6 17.0—21,0
20 75 18,4 17,0—20,0

21—25 100 18,5 16.5—21,0
26—30 66 18,6 16,0—21,0
31—40 60 18,5 16.5—21,0
41—50 24 18,6 17,5—20,5
51—60 15 18,6 16,5—20.0
61—x » — — —

Relative Handlange.
Europa. <5 ? <? ?

Kleinrussen 10.9 — Japaner (feine) 11,8 11,6
Polnische Juden 10,9 10,9 Cambodschaner 11,9 —
Weifirussen 11,0 — Tungusen und Jukagiren — 12,0
Deutsche (Bach) 11,0 10,8 Japaner (plumpe) 12,0 11.5
Pariser (Papiilault) 11,1 —
Juden 11,1 11.2 Afrika.
Franzosen (Godin) 11,2 — Batwa 10,5 10,8
Badener 11,2 11,0 M’Baka 10,8 10,5
Siidrussische Juden 11,2 — Fiot 10,8 —
Norweger 11,3 10,8 Mawambi-Pygmaen 10,8 11,2
Belgier 11,3 11,3 Buschmanner 10,9 11,1
Franzosen der Normandie 11,4 — Massai 11,1 —
Litauer 11,9 12,2 Fan 11,2 11,2

Babinga 11,4 11,1
Asien. Lobi 11,4 —

Lolo 9,8 — Dschagga 11,4 11,0
Kubu 9,8 10,3 Agypter der Kharga-Oase 11,6 —
Siid-Chinesen 10,1 — Jakoma 11.7 —
Javanen 10.2 — Bugu 11,8 —
Tamilen 10,3 — Kabylen 11,9 —
Battak 10,6 —
Sikh 10,7 — Ozeanien.
Tonkinesen 10,7 — Neu-Mecklenburger 10,6 —
Menangkabau-Malayen 10,7 — Meraukó 11,0 11,3
Senoi 10,9 11,3
Kahniicken 11,1 11,0 Amerika.
Bontoc-Igorroten 11,3 10,3 Brasilianische Indianer 10,4 10,3
Wedda 11,5 — Galibi 10,5 —
Japaner (mittlere) 11,5 11,5 Botokuden 10,6 10,4
Jakuten 11,6 — Colorado-Indianer 10,8 —
Chinesen 11,6 11,7 Nordamerikan. Indianer 11,0 —
Aino 11,7 11,5 Feuerlander 11,2 11,1
Annamiten 11,8 10,2
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Relatiy zur Kórpergrófie machen sich einige Rassenunterschiede geltend, 
doch sind dieselben nicht eindeutig genug. Die Behauptung, dafi sich die 
Mongoł oiden durch die relatiy grófiten Hande auszeichnen (Topinard), 
wird durch obige Tabelle nur teilweise bestatigt. Dolichomorphie der Hand 
findet sich nur in geringem Grad mit Dolichomorphie des Kórpers korreliert 
(Jarcho, 1926). Dafi die Handlange im Verhaltnis zur Kórpergrófie im all- 
gemeinen ziemlich konstant ist, zeigt die Tabelle von Bach (1926). Fick 
(1923) weist ebenfalls darauf hin, wie konstant sich selbst bei zwei in der 
Berliner Anatomie aufgestellten Riesenskeleten die relativen Hand- 
langen yerhalten:
Riese I. Kpgr. 216 cm, Handlange r. 24 cm = 11,1%; 1. 23,5 cm = 10,9 % 
Riese II. Kpgr. 223 cm, Handlange r. 23,3 cm = 10%; 1. 21,5 cm = 9,06 % 
Normalerweise wird im Durchshcnitt fiir die ganze Handlange 1/10 der Kórper 
grófie, also 10,4 Proz. angenommen (zit. n. Fick, 1923, S. 220). Bachs 
Prozentzahlen sind etwas hóher.

Yeranderungen der Handlange mit steigender Kórpergrófie (n. Bach).
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147 3 16.3 15,5—17,5 10,5—11,9 9 15,6 14,0—18,0 10 6 9,5—12,2
150 7 16,8 15,0—19,0 11.2 10,0—12,7 19 16,5 14,5—19,5 11,0 9,7—13,0
153 25 17,2 15,0—18,5 11,2 9,8—12,1 22 16,4 15,5—18,5 10,7 10,1—12,1
156 56 17,2 15,0—19,0 11,0 9,6—12,2 26 16,9 15,0—19.0 10,8 9,6—12,2
159 139 17,6 15,5—20,0 11,1 9,7—12,6 27 17,3 15,5—19.5 10,9 9,7—12,3
162 240 17,9 15,5—20,5 11,0 9,6—12,7 20 17.5 16,0—20,0 10,8 9,9—12,3
165 307 18,3 15,5—20,5 11.2 9,4—12.4 6 18,0 16,5—18,5 10,9 10,0—11,2
168 265 18,4 16,0—22,0 11,0 9,5—13,1 10 18,0 17,0—19,5 10,7 10,1—11.6
171 228 18,7 16,0—21,5 10,9 9,4—12,6 5 18,1 17.5—19,5 10 6 10,2—11.4
174 155 19,1 14,0—23,5 11,0 8,0—13,5 — — — —
177 106 19,3 16,2—21,5 10,9 9,3—12,1 — — — —
180 40 19,5 17,5—22,0 10,8 9,7—12.2 — — -u — —
183 13 19,7 17,0—24,5 10,8 9,3—13,4 — — — _ _
186 13 20,3 18,0—23,5 10,9 9,7—12,6 — —w — — —
189 4 20,4 19,5—21.5 10.8 10,3—11,4 — — — — —
192 2 20,3 19,5—21,5 10,6 10,2-11,2 — — — — —

Nur an wenigen lebenden Anthropomorphen sind bisher Messungen 
der Hand yorgenommen worden. Fick (1926, S. 438) gibt einige Daten 
fiir das Yerhaltnis der Handlange zur Kórpergrófie:

Riesenorangs GoriUas
Anton Jumbo (Teneriffa) kbendjg. H. Meyeri 

Handlange: Kórpergrófie 29,0:140,0 25,0:133,0 24,3:133,0 20,0:120,0 27,2:165,0
Handlange mifit von

Kórperlange 20,7 % 18,8 % 18,3 % 16,6 % 16,5 %

Fiir die Schimpansin Basso errechnete Oppenheim (1916) eine relatiye 
Handlange von 19,5 Proz.

Aufier der Handlange interessiert auch die Handbreite und das Yer
haltnis beider Zahlen zueinander. Die menschliche Hand zeichnet sich gegen- 
iiher derjenigen aller Anthropomorphen durch ihre grofie Breite aus (ygl. 
Fig. 148, S. 399). Zahlenbelege fehlen aber leider noch.
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Hinsichtlich der menschlichen Rassendifferenzen sei 
den Tabellen verwiesen.

(Nach Primbose.)

Relatiye Handbreite.
Europa <? $ Afrika. <5 9

Juden 4,9 — Togo 4,2 —
Badener — 5,0 Buschmanner 4,4 4,3
Franzosen 5,1 — Suaheli 4.8
Litauer 5,6 — Mawambi-Pygmaen 4,8 4,5

Agypter der Kharga-Oase 5,4 —
Asien. Duala 5,2 —-

Siidchinesen 4,8 — Jakoma 5,6
Annami ten 5,0 — Bugu 5,8 —
Japaner (feine) 5,1 5,0

„ (mittlere) 5,1 5,0 Ozeanien.
„ (plumpe) 5,4 5,3 Meraukó 5,1 5,0

Aino 5,4 5,2
Handindex.

Europa. <? $ ‘ Afrika. $
Franzosen 42,7 — Massai 38,9 39,9
Islander 46,5 — Buschmanner 40,0 39,2
Badener 48,1 45,6 Togo 43,2 —

Batanga 43,5 —
Asien. Bugu 43,7 —

Chinesen 40,6 — Duala 44,3 —
Malayen 41,2 — Dschagga 45,6 —
Annamiten 41,7 ■»— Jakoma 45,8 —
Vorderinder 41,7 — Agypter der Kharga-Oase 46,3 —
Japaner (feine) 43,5 42,8 Sudafrikan. Bastards 47,0 45.0

„ (mittlere) 43,8 44,1
„ (plumpe) 45,0 46,4

Araber (Yemen) 44,3 —
Aino 46.2 45,0

Fig. 148. Palma einer Menschen neben derjenigen eines Orang-Utan.

Aus den Tabellen geht hervor, daB die hamitischen Stamme, Pygmaen, 
Ostasiaten und Juden sich durch besonders schlanke und schmale Hande
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auszeichnen, wahrend plumpe Hande fiir Aino, Litauer (und Liven) charakte- 
ristisch sind. Die auBerordentliche Schmalheit der Massai-Hande beginnt schon 
mit dem Handgelenk; die geringste Breite oberhalb desselben miBt beiiłmen, 
selbst bei den an grobe Arbeit gewóhnten Frauen, nur zwischen 33 und 40 mm 
(Wiedemann, v. Luschan). DaB im iibrigen die Funktion die Hand ver- 
breitert, geht aus den drei fiir Japaner mitgeteilten Zahlen hervor. Auch 
bei Javanen, besonders den Frauen, sind Hand und Finger schmal und lang, 
die Fingerbeeren selbst aber breit und flach und den Trommelschlager- 
fingern der Herzkranken ahnlich (Stratz). Die Handbreite ist stets geringer 
ais die FuBbreite.

Handdicke in mm bei verschiedenen sozialen Gruppen 
(nacli Bbezina und Lebzełteb).

Volks- u. Burgerschiiler 
Sóhne von FortbildungsschiilerGymnasiasten

<x> Schwer- 
arbeitern

Leicht- 
arbeitern

Geistigen 
Arbeitern

Schotten- 
Gymn.

Maximil.- 
Gymn. Schmiede Schlosser Friseure

M V M V M V Al V M V M V M V M V

6 17 15—19 18 16—21 19 13—20 _ _ _ _ _ _ _ _ ■ __
7 18 15—21 18 15—20 19 15—22 — — — — — — — — — —
8 20 15—26 19 17—21 19 16—23
9 20 16—24 20 16—28 20 16—23

10 20 17—25 20 19—24 20 19—23 21 19—24 20 19—21 — — — — —
11 21 17—26 21 18—24 21 20—25 21 18—24 20 19—22 — — — — — —
12 21 17—26 20 17—24 22 19—26 22 19—26 21 20—24 — — — — — —
13 22 20—28 23 20—26 21 19—26 23 20—27 22 19—25 — — — — — .—
14 22 19—24 — — — — 24 21—26 24 20—27 25 22—28 25 20—29 23 18—26
15 — — — — — 25 21—28 24 20—29 25 21—31 26 22—29 24 20—29
16 — — — — — 25 23—27 24 23—26 27 23—30 26 22—31 24 21—30
17 — — — — — — 25 22—29 25 22—27 27 22—31 26 24—30 25 21—28
18 — — — — — — 25 23—30 25 22—27 27 24—29 27 24—31 25 21—27
19 29 (26-30) — — — —

Handwurzelbreite in mm bei sozial verschiedenen Gruppen 
(nach Bbezina und Lebzełteb).

Volks- u. Biirgerschuler 
Sóhne von Gymnasiasten Fortbildungsschiiler

A
lte

r

Schwer- 
arbeitern

Leicht- 
arbeitem

Geistigen
Arbeitern

Schotten- 
Gymn.

Maximil.- 
Gymn. Schmiede Schlosser Friseure

M M M M M M M M

6 36 38 40 _ _ _
7 38 39 43 — — _ — —
8 40 41 42 — — — — —.
9 42 42 44 — — — — —

10 43 44 45 44 45 — — —
11 44 45 47 44 45 — — —
12 46 46 46 48 47 — — —
13 48 48 49 49 49 — — —
14 — — — 51 52 53 52 49
15 — — 54 52 53 53 51
16 — — — 54 53 55 51 52
17 — — — 53 53 56 55 53
18 — — — 53 53 55 55 53
19 — — — — 58 — —

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 26
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Dimensionen der Hand in mm bei verschiedenen Berufen 
(nach Brezina und Lebzelter).

Berufsgruppe
Kórper

grófie 
in cm

Hand
lange

Hand- 
dicke

Hand- 
wurzel- 
breite

Hand- 
breite

Langen- 
breiten- 
Index 

der Hand
Schmiede .... x—1659 183 27 59 87 1

1660—1689 187 29 60 88 j 46,95
1690—x 191 28 62 90 1

Schlosser............... x—1659 182 27 57 86 1
1660—1689 192 27 58 88 46,27
1690—x 197 28 60 90 1

Giefier................... x—1659 184 27 59 86 1
1660—1689 188 27 60 88 46,49
1690—x 192 28 60 89 1

Transportarbeitei . x—1659 184 27 59 86 I
1660—1689 190 28 59 86 J- 45,89
1690—x 195 28 60 88 1

Ziegelarbeiter . . . x—1659 187 25 59 85 1
1660—1689 189 27 59 86 j 46,41
1690—x 193 27 59 88 1

Schriftsetzer . . . x—1659 183 24 55 80 |
1660—1689 187 25 65 81 43,28
1690—x 191 25 57 83 1

Postsparkassen- x—1659 185 24 55 81
beamte .... 1660—1689 189 25 57 83 43,76

1690—x 193 25 57 85 1

Von den Fingern ist bei den Menschen stets der III. der langste, ein 
Verhaltnis, das sich auch bei den iibrigen Primaten findet. Schwankungen 
dagegen unterliegt die relatiye Lange des II. und IV. Fingers. Bei den 
Anthropomorphen (am wenigsten bei Gorilla) ist der Zeigefinger regelmaBig 
kiirzer ais der IV. Finger, und zwar absolut um einen bedeutenden Betrag. 
Beim Menschen aber erfahrt der II. Finger eine gróBere Langenentwicklung 
und erreicht, ja iiberschreitet bei einer Anzahl von europaischen Individuen 
die Lange des IV. Bei der Mehrzahl der bis jetzt untersuchten Rassen und 
besonders im mannlichen Geschlecht ist allerdings das ursprungliche Ver- 
halten noch die Regel. So ist bei Negern der IV. Finger im Mittel 8 mm 
langer ais der II. (Ecker, 1875), bei Litauern iibertrifft der IV. Finger den 
II. bei Mannern um durchschnittlich 5 mm, bei Frauen um 4 mm. Im 
weiblichen Geschlecht ist nach bis jetzt yorliegenden Beobachtungen eine 
gróBere Lange des II. Fingers haufig. Jedenfalls darf diese starkere Langen-

Absolute Fingerlangen (in Millimeter).
I II III IV V

Litauer <? 68 94 105 99 80
$ 62 88 99 92 74

Letten <J 67 93 106 99 82

Juden
? 60 86 97 89 74

— 86 97 93 —
Liven — 100 112 106 —
Kleinrussen <? — 97 — 101 —
Annamiten $ 55 — 90 — —
Chinesen ? 58 — 93 — _
Cambodschaner $ 56 — 93 — —
Buschmanner <5 51 — 84 — —

,ł ? 51 — 82 — —
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entfaltung des Zeigefingers ais eine progressive Bildung angesehen werden. 
Es han delt sich aber bei den bis ietzt beobachteten Langenunterschieden weniger 
um Rassen ais um individuelle Falle. Messungen an skeletierten Handen 
ergaben stets eine gróBere Lange des II. Metacarpus gegeniiber dem IV. 
wahrend die Summę der drei Phalangen speziell infolge der Entwicklung 
der Mittelphalanx am IV. Finger stets gróBer ist (Braune). Vgl. auch unter 
Handskelet. Hinsichtlich der einzelnen Fingerlangen sei auf die neben- 
stehende Tabelle verwiesen.

Lange in den Spaltraumen gemessen.
I II III IV V

Spaltraum 1 1 2 2 3 3 4 4
Litauer 62 113 73 84 80 75 82 60

9 58 105 70 80 77 70 78 56
Letten 63 113 73 85 82 75 86 61

„ 9 57 103 70 79 75 68 88 55

Der V. Finger ist mit wenigen Ausnahmen kiirzer ais der Daumen. 
Beim Menschen reicht die Kuppe des Daumens in der Regel bis etwas iiber 
die Mitte der Grundphalanx des Zeigefingers, wahrend er bei den meisten 
iibrigen Primaten stark reduziert ist. Man yergleiche dazu auch die folgenden 
Zahlen.

Lange des Mittelfingers Lange des Daumens
absolut rei. z. Kgr. absolut rei. z. Kgr.

Merauke 108 mm 6,4 67 mm 4,0 '
9 103 „ 6,6 63 „ 4,0

Mawambi-Pygmaen 89 „ 6,4 61 „ 4,3
9 89 „ 6.6 59 „ 4,3

Von der Palmarflache betrachtet, werden die Fingerlangen durch die 
Ausbildung der sogenannten Schwimmhaute (Ligamenta natatoria) 
stark beeinfluBt. (Vgl. dazu Friedenthal, 1910, Sonderformen der mensch- 
lichen Leibesbildung V, Jena, S. 38/39.) Diese die Finger verbindenden Haut- 
falten sind am starksten, d. h. am meisten digitalwarts, bei den niederen 
Affen entwickelt, und zwar besonders am Mittelfinger. Auch bei Gorilla 
reicht diese Querfalte iiber die Halfte oder bis zum distalen Viertel der 
Grundphalanx, wahrend sie bei den iibrigen Anthropomorphen hochstens 
bis zur Mitte heraufgreift. Im Verhaltnis zur Handflache haben die hóheren 
Primatenformen relatiy kleinere Schwimmhaute ais die niederen.

Auch beim Menschen sind die Ligamenta natatoria relatiy schwach 
entwickelt und yerbinden ziemlich genau iiber der Mitte der Grundphalanx 
in weitem Bogen die Volarflachen der Finger miteinander, doch bestehen 
deutliche individuelle Differenzen, die zum Teil funktionell zu erklaren sind. 
So bedingt schwere kórperliche Arbeit eine gróBere Schwimmhaut, wahrend 
weibliche Individuen relatiy zur Handlange kiirzere Schwimmhaute auf- 
weisen. Die behauptete absolut und relatiy betrachtlichere Schwimm
haut bei Negern ist durch Beobachtungen von Birkner (1895) nicht be- 
statigt worden. Da die GróBe der Schwimmhaut also sichtlich stark durch 
die Funktion beeinfluBt wird, so wird man die relatiy geringere Entwicklung 
dieser Falte beim Menschen mit der spezifisch yerfeinerten Ausbildung 
der Funktion der menschlichen Hand in Zusammenhang bringen miissen.

Uber die Beugefalten und Reliefyerhaltnisse der Hand s. S. 460.
26*
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Fig. 149. Armwinkel nach Nagel.

e) Armwinkel. Die Langsachsen der drei Teilstiicke des hangenden 
Armes liegen nicht in ein und derselben Ebene, sondern sowohl die Langs- 
achse des Oberarms ais diejenige des Unterarms sind um 83 Proz. gegen 
die Achse des Ellenbogengelenkes geneigt (Mall, 1905). Aus diesem Grunde 
bilden Ober- und Unterarm miteinander einen Winkę!, der nach auBen, 
d. h. radialwarts offen ist. Er ist am deutlichsten, wenn man bei vdllig 
gestrecktem Arm den Unterarm supiniert. Dieser Armwinkel betragt beim 

erwachsenen Europaer (Badener) £ 
= 170°, $ = 168°. Die individuellen 
Schwankungen liegen zwischen 154° 
und 178° 1). Beim mannlichen Neger 
scheint er etwas kleiner zu sein ais beim 
Europaer (Mall). Nach Boule be
tragt dieser Winkę! bei Homo von 
La Chapelle-aux-Saints 179°, bei den 
Menschen von La Ferrassie 177° und 
179°, beim Neandertaler 177°.

1) Uber eine genaue Methode zur Messung des Armwinkels vgl. Nagel, 1907 und 
die somatometrische Technik, S. 161.

Anatomisch kann der Armwinkel 
eine sehr verschiedene Grundlage 
haben, denn seine Ausbildung hangt 
in erster Linie sowohl von der Ent- 
wicklung des Cubital- oder Condylo- 
Diaphysenwinkels (Winkel von Hume- 
rus-Langsachse und Trochlear-Tang- 
ente) ais von derGrbBe desUlnarwinkels 
(Winkel der Unterarm-Langsachse und 
der Radio-Ulnargelenk-Tangente) ab. 
Die beiden Winkel kbnnen sich aber 
in der verschiedenartigsten Weise 
kombinieren, und auch andere indi- 
vidue!l sehrvariable Faktoren scheinen 
einen EinfluB auszuiiben. So ver- 
ursacht starkę Muskeltatigkeit eineVer- 
kleinerung desWinkels. Berufsathleten 
haben im Mittel einen um 6° geringe- 
ren Winkel ais muskelschwache, kbr- 
perlich nicht arbeitende Individuen. 
Aus dem gleichen Grunde diirfte er 
auch bei Kindern im allgemeinen grbBer 
sein ais bei Erwachsenen. Einen be- 
sonders kleinenArmwinkel hat Kramer 
bei Samoanerinnen gefunden. (Vgl. 
auch in der Osteologie unter Humerus 
und Ulna.)

Man hat auch von einem Armwinkel in sagittaler Richtung, 
der mit dem vorigen natiirlich nicht verwechselt werden darf, gesprochen. 
Die Extensionsfahigkeit im Ellenbogengelenk ist eben individuell zięmlich 
verschieden. Fiir Europaer betragt dieser Winkel im Mittel 175°, die indi- 
viduelle Schwankung gelit aber von 150—200° (Fere). Einzelne Individuen 
und zwar besonders unter der korperlich angestrengt arbeitenden Klasse 
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bringen es also nicht mehr zu einer vollstandigen Streckung des Armes 
bis zu 180°, wahrend bei anderęn, besonders im Kindesalter und im weiblichen 
Geschlecht (Mall), sogar eine Uberstreckung erreicht wird. Bei Neugeborenen 
ist nach Hultkrantz nur eine Streckung von 150—160° móglich. Es scheint, 
daB neben der GróBe des Proc, coronoideus und der Dicke der Scheidewand 
der Fossa olecrani auch die Richtung des oberen Gelenkkórpers der Ulna 
nicht ohne EinfluB auf diese Verhaltnisse ist (Fischer). Der mittlere 
Beugungswinkel derEuropaer betragt 44° bei einer Variationsbreite von 30° 
bis 60°.

f) Armspann- oder Klafterweite. Von geringerer Bedeutung 
ais die bis jetzt behandelten LangenmaBe der oberen Extremitat ist die 
friiher viel beriicksichtigte Spannweite der Arme (MaB Nr. 17), weil es sich 
hier um ein komplexes MaB handelt, das sich aus der Lange beider Arme 
und der Schulterbreite (nicht gleich der gemessenen Akromialbreite) zu- 
sammensetzt. Die allgemeine Annahme einer Gleichheit von KórpergroBe 
und Spannweite trifft nur fiir einzelne Individuen zu und fiir einige Rassen. 
Bis durchschnittlich zum 9. oder 10. Lebensjahr ist bei Europaern die Spann
weite stets kleiner ais die KórpergroBe, am deutlichsten im 4.-5. Jahre. 
Von da an nimmt sie stetig zu und bleibt dauernd gróBer. (Vgl. unten- 
stehende Tabelle.)

AuBereuropaische Typen verhalten sich etwas anders. (Di Philippinos 
tritt die Gleichheit beider MaBe erst im 11. Jahre, bei Japanern, die sich 
iiberhaupt durch eine geringere Spannweite auszeichnen, erst nach dem 
18. Lebensjahre ein. Die weiblichen Zahlen bleiben infolge der kiirzeren

Relative Spannweite wahrend des Wachstums

Alter

Jahre

Ziircher Russische
Juden

WeiBe
Ameri- 
kaner

Neger
Amerikas

Philip
pinos Chinesen Japaner

? $ <? ? ? $

Neugeb. — — 95,7 96,0 — — — — — — — —
2 — 99.3 — — — — — — — — —
3 — — 99,5 — — — — — — — —
4 ■— — 99,4 — — — — — — — — —
5 — — 100.0 — — — — — — — — —
6 — — 100,2 98.7 — — — — — — — —
7 — — 99,9 99,5 — — — — 98,7 97,4 — —
8 — — 100,1 99,6 — — — — 98,8 99,2 — —
9 101.0 100,3 97,6 100,2 99,1 98,7 100,1 98,6 98,4 100,0 97,6 —

10 101,4 100,4 100,1 100,0 100,2 99,1 102,8 101,9 99,2 98,5 98,5 —
11 101,6 101,0 100,6 100,1 100,3 99.5 101,8 101,0 100,0 99,1 98,5 —
12 101,8 100,3 101,3 100,1 100,1 99,8 101,2 105,0 100,4 99,8 99,3 —
13 101,7 101,7 101,3 101,2 100.8 100,4 104,1 — 101,4 100,3 98,6 80.0
14 102,5 101.3 101,4 101,6 100.6 100,7 104.5 105,5 101,4 101,0 100,0 97,2
15 103,3 101,0 102,5 101,7 101.3 102,2 105,5 102,1 102,5 101,8 102,5 99,2
16 — — 103,1 103,4 — — — — 102,3 101,5 103,0 99,8
17 — — 104,1 102,0 — — — — 102,8 102,3 — 99,3
18 — — 103,0 102,5 — — — — 103,3 102,0 — 99,7
19 — — 103,9 102,0 — — — — 103,4 101,7 — 100,8
20 — — 103,6 102,2 — — — — 103,5 101,7 — 102,2

21—25 — — 103,9 102,4 — — -1- — — — — —
26—30 — — 104,1 102,2 — — — — — — — —
31—40 — — 104,2 102 9 — — - —. — — — —
41—50 — — 104,0 103,3 — — — —. — — — —
51—60 — — 105,2 103,8 — — — — — — — —
61—75 — — 104,8 104,4 — — — — — — —
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Armlange der Frau immer unter den mannlichen. Bei Wolhyniern fand bei- 
spielsweise H. Póch (bezw. Kyrle) beiMannern eine Spannweite von 173,8 cm, 
bei Frauen von nur 162,0 cm. Die individuelle Yariabilitat ist sehr groB.

Relatiye Spannweite.
Europa. 3 $ Afrika. ?

Albaner 101,6 — Kabylen 101,5 —
Polnische Juden 103,2 101,0 Buschmanner 102,1 100,8
Russische „ 103,3 100,0 Somali 103,2 —
Lapplander 103,5 103,1 Fiot 104,0 —
GroBrussen 103,6 103.4 Babinga 104,0 107,2
Norweger (Bryn, Schreiner) 103,6 101,1 Batwa 104,0 102,3
Badener — 103,4 JFBaka 105,0 104,1
Norweger 103,7 — Massai 105,0 —
Sudrussische Juden 103,8 102,9 Batanga 105,0 —
Schweden 104,0 — Fan 105,0 105,0
Franzosen (Collignon) 104,4 — Mawambi-Pygmaen 105,2 107,3
Liven 104,5 — Jakoma 105,6 —
Zigeuner 104,6 — Togo 105,9 —
Litauer (Baronas) 104,7 104,6 Lobi 105,9 104,5
Belgier 104,8 101,6 Bugu 106,2 —
Franzosen (Godin) 106,1 — Duala 108,0 —
Litauer (Waebek) 106,6 — Dschagga 108,6 106,4
Esten 108,0 —

Ozeanien.
Asien. Pygmaen v. Goliathberg 104,4 —

Lolo 99,1 — Australier 104,9 —
Nordchinesen 102,1 — Meraukó 106,5 104,8
Chinesen 102,1 101,5 Jakumul D.-Neuguinea 106,9 —
Japaner 102,6 100,5 Toricelligeb. ,. 107,4 —
Perak-Malayen 102,8 — Arup D.-Neuguinea 108,8 —
Siidchinesen (Girard) 102,9 —
Senoi 103,0 102,6 Amerika.
Formosaner 103,7 — Polar-Eskimo 99,3 97,9
Koreaner 104,0 — Colorado-Indianer 100,7 —
Toda 104,1 — Feuerlander 101,4 —
Brahmanen 104,4 — Koukpagmiut 102,5 100,3
Dajak 104,5 — Numatagmiut 103,1 102,4
Tibetaner 104,7 105,2 Athapasken (Tahltan) 103,5 101,0
Burjaten 104,8 — Shoshoni 104,3 —
Menangkabau-Malayen 104,9 — Brasilian. Indianer 104,5 103,2
Tataren 105,0 103,0 Bororo 104,7 —
Aino 105,9 104,6 Nahuąua 105,0 104,7
Kurumbar 106,3 — Trumai 105,3 104,6
Irular 106,3 — Aueto 106,1 105,1
Kadir 107,0 — Bella-Cola -Indianer 106.2 104,8
Annami ten — 101,9 Irokesen 108,9 —
Cambodschaner — 104,5

Die Unterschiede, welche die Rassenmittel Erwachsener zeigen., be-
ruhen natiirlicłi ebenfalls vorwiegend auf der relatiy verschiedenen Langen- 
entwicklung der oberen Extremitat, zum Teil auch auf der Verschieden- 
heit der Schulterbreite. So ist zweifellos die groBe Spannweite der negroiden 
Formen durch das erstere Moment, diejenigen der Esten aber vermutlich 
mehr durch die bedeutende Schulterbreite bedingt. Die Langarmigkeit 
der Negerkinder macht sich schon wahrend des Wachstums geltend. Be- 
achtenswert sind die sehr geringen Spannweiten der Eskimo, der Mongoloiden 
und der Juden und die sehr groBen bei den Papua von Deutsch-Neuguinea 
(s. die obige Tabelle). Nach Gould besitzen die nicht arbeitenden Stande 
der WeiBen Nordamerikas geringere Spannweite ais die arbeitenden, und nach 
Manouvrier ist die Spannweite bei Stadterinnen in hohem Prozentsatz 
kleiner ais die KorpergróBe
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Bei Gorilla uncl Schimpanse betragt die relative Spannweite im Durch- 
schnitt 150.

g) Umfange. Wie fiir das allgemeine Kórperwachstum gezeigt wurde, 
wechselt auch bei der Entwicklung der Extremitaten Langen- und Dicken- 
wachstum der einzelnen Abschnitte miteinander ab. Die Extremitaten 
gewinnen alternierend an Dicke und Lange; in Ruhepausen des Langen- 
wachstums findet die Dickenzunahme statt und umgekehrt. Diese Perioden 
folgen sich ganz regelmaBig. Dabei besteht wahrend der Wachstumsperiode 
europaischer Kinder wenigstens in den absoluten Werten kaum eine sexuelle 
Differenz, weil im mannlichen Geschlecht die Muskelentwicklung, im weib
lichen der starkere Fettansatz ungefahr die gleichen Mafie heryorruft. (Vgl. 
untenstehende Tabelle.)

Die aus den Umfangenund den ExtremitatenlangenberechnetenLangen- 
Umfang-Indices zeigen bei Ziircher Kindern wahrend des Wachstums 
keine sehr grofien Anderungen. Fiir 14—15-jahrige Kinder ergeben sich bei 
gestrecktem Arme fiir den Oberarm die Werte 30,9 bezw. 32, l,bei gebeugtem 
Arme 34,1 fiir beide Geschlechter, fiir den Unterarm 34,1 bezw. 31,2. Was 
den Oberarm betrifft, so spricht sich im Index die bessere Rundung des 
weiblichenArmes aus; der hóhereWertfiir denUnterarmindexbeiden Knaben 
gibt einen Ausdruck fiir die bessere Entwicklung der Muskulatur bei diesen. 
Bei Pariser Knaben betragt der grbfite Unterarmumfang relatiy zur Kbrper- 
grófie 14, im 17. Jahre 15; das Verhaltnis des grófiten Oberarmumfanges 
zum grófiten Unterarmumfang sinkt von 94 im 13. auf 92 im 17. Jahre, weil 
der Unterarm nicht gleichen Schritt halt mit der Massenzunahme des Ober
arms (Godin).

Der Oberarmumfang ist durchaus nicht ein direktes Mafi zur Be- 
urteilung der Muskelstarke. Es gibt unter Europaern geniigend jungę Manner, 
die einen relatiy grofien Oberarmumfang aufweisen bei schwacher Muskel
entwicklung: er ist in solchen Fallen durch eine grófiere Fettschicht bedingt. 
Zur Beurteilung der Muskelstarke ist stets auch auf das Heryortreten 
der Muskelwiilste des M. deltoides und biceps bei der Kontraktion zu achten.

Ziircher Kinder Franzósische Knaben

Armumfange schweizer und franzósischer Kinder.

Alter

Jahre

GróBter Oberarm
umfang

bei ge- bei ge-

GróBter 
Unterarm

umfang 
bei ge

strecktem
Arm

GróBter 
Oberarm
umfang

GróBter 
Unterarm

umfang

Kleinster 
Unterarm

umfang 
(am Hand- 

gelenk)
strecktem

Ann
beugtem

Arm
<? ? <? 9 $

8—9 173 177 187 186 181 175 _ _ _
9—10 173 174 187 185 182 173 — — . —

10—11 175 187 189 202 182 185 — —
11—12 185 194 204 204 193 190 — — —
12—13 194 192 212 207 198 191 — — —
13—14 202 209 222 222 205 205 216 205 140
14—15 202 211 223 224 208 205 226 214 147
15—16 — .— — — — — 243 227 155
16—17 .— — — — — — 260 238 160
17—18 — — — — — — 267 247 163

Bedeutende Rassenunterschiede in den Umfangen der oberen Extremi- 
tat diirften kaum yorhanden sein, weil diese Mafie, wie schon erwahnt,
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durchaus von der Entwicklung der Muskulatur und des Panniculus adiposus 
abhangig sind.

Rei. GróBter Ober- Rei. GróBter Unter- Rei. Kleinster Unter-
armumfang armumfang armumfang
3 $ <5 ? 3 ?

Batwa 14,2 15,1 14,0 14,1 8,9 8,9
M’Baka 15,3 14,7 15,0 13,9 9,1 8,7
Babinga 15,8 15,7 15,8 14,6 9,7 9,2
Meraukó 15,9 16.6 — — 10,5 10,5
Colorado-Indianer 16,1 17,2 15,4 15,5 9,7 9,7
Deutsche 17,0 16,5 16,2 14,6 8,3

bei Miinchner Yolksschulkindern.Oberarmumfang bei gebeugtem Arm

Alter 
in Jahren

3 ?
In- 

dividuen- 
zahl

Mittel
cm

Yariations- 
breite 

cm

In- 
dividuen- 

zahl
Mittel

cm

Vatiations- 
breite 

cm

6 80 15,7 13,0—17,5 93 15,5 13,0—18,5
6>/2 174 15,4 13,5—18,5 126 15.7 13,0—19,0
7 143 15,7 13,0—21,0 120 15,7 13,0—19,0
7/2 145 16,0 13,0—18,0 147 16,0 13,0—19,5
8 132 16,6 14,0—21,0 153 16,4 13,5—21,0
8/2 158 16,9 14,0—20,5 132 16,5 13,5—20,5
9 133 17,1 13,5—20.0 155 16,7 14,0—22,0
9/2 140 17,2 14,5—22,5 140 17,4 14,5—23,0

10 108 17,2 14,5—21,5 138 17,2 14,5—21,0
IO/2 106 17,6 15,5—21,0 127 17,5 14,5—22,5
11 122 18,0 15,0—22,0 124 17,7 14,5—23.0
II/2 129 18,0 15,5—23,0 129 17,9 14,5—21,5
12 123 18,2 15,5—21,0 159 18,4 15,5—22,5
12>/2 112 18,5 15.5—22,0 130 18,8 16,0—24,0
13 122 19,0 16,5—23,0 152 19,3 15,5—24,0
13/2 64 18,9 15,5—23,5 102 19,5 16,0—25,0

Oberarmumfang bei gestrecktem Arm mit steigender KórpergróBe (nach Bach).

3 ?
Kórper. a absolute Werte relative Werte absolute Werte relative Werte

<u
gróBe -g3

'U
Mittel Variations- 

breite Mittel Variations- 
breite di

vi
du

 
za

hl Mittel Variations- 
breite Mittel Variations- 

breite
cm a h—( cm cm 0/ /o 0/ /o £ cm cm 0/ /o 0/ 

/o

144 — _ _ _ _ 20 23,8 23,0—24 5 16,2 15,6—16,7
147 3 26,3 25,5—27,0 17,9 17,3—18,4 42 23,8 21,0—24,5 15.9 14,0—17,7
150 9 27,6 24,5—29,5 18,4 16,3—19,7 102 24,0 22,0—27,0 15,7 14.4—17,6
153 33 27,5 23.0—31,0 18,0 15,0—20,3 183 24,6 22,0—32,5 15,7 13,5—20,8
156 86 27,8 23.5—32,5 17,8 15,1—20,8 280 24,4 20,0—29,5 15,3 12,6—18,6
159 211 27,7 23.5—32,0 17.4 14,8—20,1 288 24.4 20,5—28,0 15,1 12,7—17,3
162 381 28,0 22,5—32,0 17,3 13,9—19,8 282 24,8 21,0—28,5 15,0 12,7—17,3
165 509 28,2 23,5—33,5 17,1 14.2—20,3 159 25,0 20,5—28,5 14,9 12,2—17,0
168 559 28,5 24,0—39,0 17,0 14,3—23,2 101 24,7 22,5—27,5 14,4 13,2—16,1
171 576 28,7 23,5—36,0 16,8 13,7—21,1 41 23.4 21,0—25,5 13,4 12,1—14,7
174_j 485 28,8 22,5—35,5 16,6 12,9—20,4 12 — — — —
177 331 28,5 23,5—37,0 16,1 13,3—209 — — — — —
180 162 28,7 24,0—32,5 15,9 13,3—18,1 — — — — —
183 67 29.6 25,0—32,5 16,2 13,7—17,8 — — — — —
186 29 30,3 26,0—31,5 16,3 14,0—16,9 — — — — _
189 12 28,8 28,0—30,5 15.2 14,8—16,1 ■— — — — —
192 3 30.5 29,0—32,0 15.9 15,1—16,7 — — — — —
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h) Untere Extremitat. Wie oben S. 384 schon erwahnt, hat die 
untere Extremitat des Menschen infolge der Aufrichtung eine wesentliche 
Umgestaltung erfahren, denn die Hominiden sind unter allen Primaten 
die spezifischen Sohlenganger, die einzigen wirklichen Bipeden. Diese 
charakteristische Veranderung besteht in der aufierordentlichen Langen- 
entwicklung der menschlichen unteren Extremitat, durch welche die not- 
wendige Stiitze fiir die Rumpflast und die Leichtigkeit und Geschwindigkeit 
der Fortbewegung erreicht wird. Es stellt sich in diesem Merkmal der Mensch 
also an die Spitze der Primatenreihe.
Lange der unteren Extremitat (Ober- + Unterschenkel) in Prozenten der 

Rumpflange.
Mensch (Badener <J) 

„ ( ,, ?)
Hylobates
Sehimpanse
Gorilla
Orang-Utan

158,5 (136—185)
159.1 (135—197)
130,7 (113—149)
113.2 (104—120)
113,0 (111 u. 115)
111.2 (95—131)

Cercocebus fulliginosus 
Andere Cercopitheken 
Makaken
Cynocephalen
Plytrrhinen

(Ateles
Prosimier

105,7 (104—108)
99,7— 93,2

110.2— 96,2
119,0—111,0

94,5— 91,4
139)

110.3— 85.0

Fast in allen Gruppen der niederen Primaten finden sich Arten, bei 
welchen individuelle Werte unter und iiber 100 yorkommen.

Ein ahnliches Verhaltnis der unteren Extremitaten zum Rumpf wie 
die Anthropomorphen besitzen auch die Cynocephalen, wahrend bei den 
Cercopitheken die Beine meist kiirzer sind ais der Rumpf. Die Sonderstellung 
des Ateles erklart sich aus der Lebensweise des Tieres; er ist ein ausgesproche- 
ner Schwingkletterer. Man iibersehe aber nicht, dafi bei ihm, wie bei allen 
Affen die hintere Extremitat dauernd im Kniegelenk gebeugt gehalten wird. 
Die meisten Affen sind eben ąuadrupede Kletterer, und dies kommt in den 
Dimensionen ihrer Extremitaten deutlich zum Ausdruck.

Die spezifisch menschliche grofie Beinlange bildet sich aber erst 
ontogenetisch aus, was dafiir spricht, daB der Mensch von baumlebenden 
Formen abstammt und erst allmahlich wieder plantigrad geworden ist. 
Im fetalen Leben wachst die untere Extremitat viel langsamer ais die obere 
und bleibt daher vom 2. bis zum 7. Fetalmonat hinter der letzteren zuriick. 
Erst nach dieser Zeit werden beide Extremitaten gleichlang und kurz vor 
der Geburt iiberholt die Beinlange die Armlange (vgl. auch den Intermembral- 
Index S. 427 ff. und Fig. 97, S. 270). Relatiy zur Kórpergrófie erreicht das 
Bein sein fetales Maximum im 5., der Ann dagegen schon im 4. Monat.

Intrauterin steigt die relatiye Beinlange (Trochanterhóhe) von 30,3 
im 7. auf 39,2 im 9. Monat an (Michaelis), bei der Geburt betragt sie etwa 
40 Proz. der Kórpergrófie und 96 Proz. der Rumpflange (MaB Nr. 25 (1), 
wie aus den Zahlen Weissenbergs fiir die Juden heryorgeht. Von da an 
nimmt die Beinlange kontinuierlich zu bis ca. zum 15. Lebensjahre bei 
Knaben und bis zum 12. oder 13. bei Madchen. Auf diese Altersstufen 
fallen die Maxima. Das Bein wachst im Zusammenhang mit dem allgemeinen 
Wachstumsrhythmus bei den Madchen intensiver und erreicht zeitlich 
friiher seine absolute und relatiye definitive Lange (vgl. die Tabelle S. 410).

Eine relatiy gróBere Beinlange im weiblichen Geschlecht, die bei Schaff
hauser Kindern fast auf allen Altersstufen bis zum 15. Jahre yorkommt, 
besteht fiir die Juden Weissenbergs nur in der Periode voni 3. bis zum
10. Lebensjahre ahnlich wie fiir die Ziiricher Kinder. Nach dieser Zeit ist 
die Beinlange im Vergleich zum Rumpf bei der jiidischen Frau dauernd 
geringer ais beim Mannę. Von der Pubertatsperiode an bleiben die relativen 
Beinlangen konstant; erst im hóheren Alter zeigt sich eine kleine Abnahme.
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Eine so groBe Wachstumszunahme der Beinlange im Verhaltnis zur 
Rumpflange wie bei den Hominiden findet sich bei keinem Anthropomorphen 
in ahnlichem Grade und ist daher ein spezifisch menschliches Merkmal.

Zu gleichen Resultaten fiihrt natiirlich auch ein Vergleich von Bein
lange mit Stammlange * 100 j, Der s0 gebildcte Index sinkt

von 165 beim neugeborenen Juden auf 96 beim 15-jahrigen Knaben, um durch 
langsame Zunahme im hóheren Alter wieder 102 zu erreichen. Die Frau 
hat ihrer langeren Stammentwicklung entsprechend durchgehend die hóheren 
Zahlen, die in keiner Altersstufe unter 100 sinken, was bei dem mannlichen 
Index in den Jahren 12—17 der Fali ist. Fiir Badener wird ein Index von 
108,8 fiir $ und 109,2 fiir $ angegeben, fiir siidafrikanische Bastards betragt er 
sogar 115,5 bezw. 113,9.

Relative Beinlange (Hóhe des Iliospinale — 4 cm).
Europa. <J 9 <? ?

Litauer 60,7 50,2 Sikh 54,3 —
GroBrussen 51,1 50,6 Wedda 54,8 —
Polnische Juden 52,2 52,0 Jakuten — 52,8
Liven 52,8 — Tungusen und Jukagiren — 53.0
Wolhynier 53,1 53,0
Schweizer (Schaffhauser) 53,3 — Afrika.
Deutsche 53,8 54,1 Jakoma 48,7 —
Norweger 54,3 52.9 Bugu 50,1 —

Mawambi-Pygmaen 50,8 52,2
Asien. Kabylen 52,4 —

Japaner 48,5 49,0 Araber 53,7 —
Kalmiicken 50,8 —
Igorroten 51,6 50,5 Ozeanien.
Senoi 52,1 52,6 Meraukó 55; 7 54,6
Annamiten 52,2 —
Tataren 52,3 51,3 Amerika.
Tenggerescn 52,8 — Eskimo 54.0 —
Moi 53,1 —
Menangkabau-Malayen 53,6 —
Jakuten 53,7 54,1

Relatiye Bein lange (Trochanterhóhe).
Europa. <5 9 <5 ?

Lapplander 46,2 46,0 Siidchinesen 51,8 —
WeiBrussen 50,6 — Jayanen 52,2 —
Russische Juden 50,7 — Araber 52,6 —
Franzosen der Normandie 50,7 — Tamilen 53,8 —.
Franzosen (Collignon) 51,7 — Sikh 54,3 —
Belgier 52,0 50,8 Cambodschaner — 53.3
Siidrussische Juden 52,1 52,2

Afrika.
Asien. Ilottentotten 50,5 —

Japaner (mittlere) 48,5 49.0 Babinga 52,3 52.0
„ (feine) 49,6 50,9 Kongo-Neger 52,6 — i

(plumpe) 50,0 49,2 Agypter 52,9
Cochinchinesen 49,7 — Batwa 53,0 53,0
Chinesen 50,0 52,9 Dahome 63,1 _
Annamiten 50,2 51,3 Berber 53,4 —
Kubu 50,9 51,5 Fiot, 54,0
Tscheremissen 50,9 — M’Baka 54,1 52,8
Zirjanen 51,0 — Fan 54,5 55,1
Tataren 51,3 — Aschanti 54,8 54,0
Armenier 51,5 — Bari 55,8 _
Aino 51,5 50,6 Kru 56,0 52,2
Battak 51,7 — Lobi 56,5 58,5
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Ozeanien. <? $ <? $
Neu-Mecklenburger 51,6 — Feuerlander 50,9 50,4
Buka 51,7 — Colorado-Indian er 51,0 52,3
Merauke 52,1 — Bororó 51,2 —
Papua 52,2 — Arowaken 51,2 —
Australier 52,7 — Tupi 51,3 —

Bella-Cola-Indianer 51,8 —
Amerika. Bakairi 52,0 —

Botokuden 49,8 50,0 Omaha 52,4 —
Eskimo 50,7 —

Relative Beinlange (Differenz von KórpergróBe und Sitzhóhe).
Europa. <? ? Afrika. <5 $

Esten 46,3 — Babinga 47,2 48,0
Albaner 47,2 Batwa 48,2 47,6
Franzosen (Godin) 47,6 — Kabylen 48,6 —
Englander 47,6 — M’Baka 49,7 49,4
Zigeuner 47.9 47,1
Kurden 48.2 — Ozeanien.
Juden 48,5 — Australier 49,2 —
Liven 48,6 —
Deutsche (Bach) 48,0 47,1 Amerika.

Colorado-Indianer 47,3 47,9
Asien. Nahuąua 48,2 48,7

Armenier 46,9 — Auetó 48,6 48,7
Tataren 47,4 46,6

Relative Beinlange (Ober- + 1Unterschenkel).
$

Neger 41,0 42,2
Senoi 48,0 48,9
Igorroten 48,1 —
Menangkabau-Malayen 49,2 —
Europaer (Badener) 49,4 49,5

Die Rassendifferenzen der relativen Beinlange sind infolge der Ver- 
schiedenheit der MeBtechnik heute noch schwer zu erkennen. Immerhin 
geht aus den zusammengestellten Tabellen hervor, daB die relative Bein
lange bei Negern, Wedda, einigen Vorderindern und Australiern besonders 
groB ist. Bei letzteren wird sie durch die groBe Lange des Unterschenkels 
verursacht (Klaatsch). Durch kurze relative Beinlangen fallen besonders 
die Japaner, Annamiten und verschiedene siidostasiatische Formen auf. 
Bei einzelnen Individuen dieser Gruppen kann die relative Trochanterhóhe 
auf 42 sinken. Es scheint im ubrigen, daB die relative Beinlange innerhalb 
der einzelnen Gruppen mit steigender KórpergróBe regelmaBig zunimmt, 
d. h. daB die untere Extremitat mehr wachst ais der Stamm.

Manouvrier (1902) hat im Hinblick auf die verschiedene Langen- 
entwicklung von Stamm und Extremitaten bei beiden Geschlechtern zwei 
typische Formen unterschieden, die ais Makroskelie und Brachyskelie be- 
zeichnet werden und bei jeder KórpergróBe vorkommen kónnen. Bei der 
ersteren sind die unteren und oberen Extremitaten im Verhaltnis zum Stamme 
langer ais bei der letzteren. Die Frau ist brachyskel im Verhaltnis zum 
Mannę.

Neuerdings (1912) hat Manouvrier die folgende Einteilung und Ter
minologie gegeben und fiir je 100 mannliche und weibliche Franzosen die 
Yerteilung berechnet:
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Franzosen.
<? ?

hyperbrachyskel x—74,9 0 Proz. 4 Proz.
brachyskel 75,0—79.9 3 „ 7 „

subbrachyskel 80,0—84,9 33 „ 33 „
mesatiskel 85,0—89.9 41 „ 41 „

submakroskel 90,0—94*9 27 „ 13 „
makroskel 95,0—99,9 3 „ 2 »>
liypermakroskel 100,0—x 2 „ 0 „

Es ist daran festzuhalten, dafi der obige Index nicht die gemessene
Beinlange, sondern die durch Abzug der Stammlange (Sitzhóhe) von der 
Kórpergrófie gewonnene Zahl mit ersterer in Beziehung bringt.

Wachstum der Beinlange bei Miinchner Yolksschulkindern.

Mittel

absolute Werte relatiye Werte
in

Jahren

<D
ct Mittel yariations

breite Mittel yariations
breite J> N

H-< cm cm 0/ 
/o

0/ 
/o

S

6 736 57,3 48,0—69.0 51.5 47,1—57,6 674
6% 1108 58,6 44,0—69,5 51,8 45,3—56,7 1015
7 1031 60,4 48,5—71,5 52,0 47,0—56,4 924
7% 956 62,4 49,5—75,5 52,4 47,5—58,2 942
8 860 63,9 50,0—75,5 52,7 47,5—57,3 803
s% 791 65,5 51,5-80.5 52,9 48,5—57,0 673
9 697 67,4 55,0—80,5 53,2 48,5—57,5 679
9% 533 67,9 55,5—81,0 53,3 49,0—57,0 553

10 212 67,9 55,5—83,0 53,7 49,0—57,0 258
io% 163 70,5 60,0—83,5 53,9 50,4—57,3 179
ii 121 72,4 60,0—82,5 54,9 51,9—60,0 125
n% 123 74,7 66,0—84,0 54,2 51,0—57,3 128
12 115 75,7 66,0—87,0 54,9 51.0—57,9 155
12% 111 77,0 64,0—86,0 55,0 51,0—59,5 128
13 121 78,4 63,0—88,0 55,1 50,4—58,2 151
13% 67 78,8 67,5—88,5 55,0 52,2—58,2 103

cm

___________ ? 
absolute Werte relatiye Werte

yariations
breite

cm

Mittel

°/I

Yariations
breite

o/
/o

44,7—56,0
47,0—56,1
47,5—56,7 
48,0—57,0
47.4— 57.6 
48,0—57^6
49.5— 58,0 
48,0—58,0 
49,0—58,2
51.5— 57,5 
51,3—57,9
48.6— 57,9
50.7— 58,2 
49,2—58,8
50.7— 59,4 
51.9—59,1

Yeranderungen der Beinlange mit steigender KórpergróBe (nach Bach).

CD
<? ?

:C
clfi<D
s- :C

absolute Werte relatiye Werte absolute Werte relatiye Werte

iy
id

ue
: 

za
hl Mittel yariations

breite Mittel yariations
breite

CD

> 8 Mittel yariations
breite Mittel Yariations

breiteW — rO
cm £ cm cm 0/ 

/o
0/
/o cm cm % 0/ 

/o

144 _ 20 77.9 72—82 54.1 50,0—56,9
147 3 79,3 76—84 53,9 51,7—57,1 42 78,5 74—82 53,4 50,3—55,8
150 9 79,9 77—82 53,3 51,3—54,7 102 80,7 75—84 53,8 50,0—56,0
153 33 80,8 75—88 52,8 49,0—57,5 103 82,5 78—88 53,9 51,0—57,5
156 86 83,2 78—87 53,3 50,0—55,8 280 84,4 80—90 54,1 51,3—57,7
159 211 85,0 79—91 53,5 49,7—57,2 288 86,2 80-96 54,2 50,3—60,4
162 381 86,2 80—92 53,2 49,4—56,8 282 87,5 80—94 54,0 49,4—58,0
165 509 88,3 81—94 53,5 49,5—57,0 159 89,4 81—95 54,2 49,1—57,6
168 559 90,5 82—96 53,9 48.8—58,3 101 91,9 86—97 54,7 51,2—57,7
171 576 92,3 85—99 54,0 49,7—57,9 41 93,4 88—97 54,6 51,5—56,7
174 485 94,3 87—101 54,2 50,0—58,0 12 95,4 91—101 54,8 52,3—-58,0
177 331 95,6 89—104 54,0 51,1—58,8 — — — — —
180 162 97,4 92—104 54,1 51,7—57,8 — — •— — —
183 67 99,2 94—103 54,2 51,4—56,3 — — — ■— —
186 29 101,0 96—107 54.3 51,6—57,5 — — — — —
189 12 104,3 99—109 55,2 52,4—57,7 Jhi ■— — — —
192 3 106.3 104—109 55,4 54.2—56,8 — — — —
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i) Oberschenkel. Auch an der unteren Extremitat beteiligen sich 
die beiden Komponenten ziemlich gleichmaBig an der Langenentwicklung, 
wenn auch der proximale Teil fast in allen Fallen ein Ubergewicht zeigt. 
Die FuBhóhe ist so gering im Verhaltnis zur Lange der beiden anderen Kom- 
ponenten, daB sie auBer Rechnung bleiben kann. Die Lange von Ober- 
und Unterschenkel, fur sich getrennt im Verhaltnis zur Rumpflange be- 
trachtet, ergibt die nachstehende Reihenfolge:

Lange des Ober- und Unterschenkels in Prozenten der Rumpflange.

Mensch (Badener <J)
„ ( .. ?)

Hylobates
Gorilla
Schimpanse
Orang-Utan
Cercocebus fulliginosus 
Andere Cercopitheken 
Makaken
Cynocephalen
Plytyrrhinen

(Ateles
Prosimier

Oberschenkellange 
85,0 (74—98)
91.1 (73—114)
70,5 (60—82) 
62,0 (61 u. 63)
60.7 (56—64)
58.8 (52—68) 
55,0 (54—56) 
50,0—47,2 
57,9—49,8 
62,3—58,5 
47,2—44,9

72
56,7—43,7

Unterschenkellange
73,5 (62—88)
68,0 (54—87)
60.4 (53—71)
51,0 (50 u. 52)
52.5 (48—56)
52,4 (43—63)
50,7 (50—52)
50.1— 45,7
52,3—46,4
56.7— 52,5
47.2— 46,5

67)
53.7— 41,3

Von den fiir die Badener $ gegebenen Werten weichen diejenigen fiir 
Chinesen von Setschuan mitgeteilten nur wenig ab; sie betragen fiir den Ober
schenkel 81,1, fiir den Unterschenkel 72,0.

Der menschliche Oberschenkel zeigt also die relativ groBte Langen
entwicklung. Die Anthropomorphen verhalten sich ziemlich gleich. Da 
Orang-Utan aber die starkste Rumpfreduktion erfahren hat, muB auch sein 
Oberschenkel sich sekundar verkiirzt haben. Ebenso lang wie bei den Anthro
pomorphen ist auch der Oberschenkel der meisten Cynocephaliden, wahrend 
die kleinen Platyrrhinen neben einigen Prosimiern die kiirzesten Ober
schenkel aufweisen. Ateles stellt sieli wieder neben die Hylobatiden.

Die gleichcn Unterschiede ergeben sich im groBen und ganzen fiir die 
relative Unterschenkellange, hinsichtlich dereń der Mensch wieder deutlich 
von den iibrigen Primatenformen getrennt ist.

Entsprecliend der kontinuierlichen Zunahme der relativen Beinlange 
beim Menschen wahrend des Wachstums zeigen auch Ober- und Unter
schenkel steigende Zahlen bis zum 14. bezw. 12. Lebensjahre.

Schaffhauser Kinder (nach Schwerz).

Alter

Oberschenkel Unterschenkel

? ?

abs. rei.
z. Kgr.

rei. 
z. R. abs. rei.

z. Kgr.

■N
 H, abs. rei.

z. Kgr.
rei. 

z. R. abs. rei.
z. Kgr.

rei. 
z. R.

6 293 25,6 86,6 295 25,9 87,8 232 20,2 68,7 237 20,8 70,5
7 298 25,5 86,4 302 25,9 87,8 238 20,5 69,0 248 21,2 72,3
8 310 25,6 86,8 322 26,0 89,2 252 20,8 70,6 269 21,7 74,5
9 330 25,7 88,2 332 26,3 92,0 270 21,0 72,2 269 21,3 74,5

10 341 25,8 87,9 334 25,5 87,5 281 21,2 72,5 275 21,0 72,0
11 363 26,7 92,8 353 25,9 89,6 293 21,6 74,9 299 22,0 75,9
12 375 26,8 95,4 393 27,6 98,2 300 21,5 76,3 326 22,9 81,5
13 421 29,0 100,7 406 27,8 97,4 334 23,0 79,9 337 23,1 80,8
14 426 28,1 97,7 418 27,5 95,0 335 22,1 76,8 345 22,7 78,4
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Im Verhaltnis zum Rumpf betragt der Oberschenkel beim 6-jahrigen 
Knaben 86,6, beim Madchen 87,8. Im 13. Jahre bei ersterem und im 12. 
bei letzterem sind Oberschenkel und vordere Rumpfwand annahemd gleich- 
lang. Bis zu dieser Zeit ist der weibliche Oberschenkel relativ etwas langer, 
nachher scheint sich dieses Verhaltnis aber umzukehren. Bei Pariser Knaben 
steigt der Index bis zum 15. Jahre, um nachher wieder etwas abzunehmen.

Auch im Verhaltnis zur KórpergróBe driickt sich dieses Wachstum 
des Oberschenkels aus; nach ca. 25,5 bezw. 26,0 im 6. Jahre erreicht der Index 
29,0 bezw. 28,0 im 13. Jahre.

Relative Oberschenkellange.
MaB Nr. 55. MaB Nr. 55 (1) u. (la).

Europa. <? ? Europa. <5 $
Badener 27,1 28,4 Franzosen (Godin) 25,4 —
Juden — 27,0 Badener 26,0 —
Deutsche 27,1 29,0
Norweger 27,2 27,1 Asien.

Japaner (mittlere) 22,5 23,2
Asien. „ (feine) 23,3 24,2

Kalmiicken 23,3 — „ (plumpe) 23,7 23,2
Sikh 26,0 — Kubu 24,2 24,5
Senoi 26,3 25,6 Menangkabau-Malayen 24,5 —
Menangkabau-Malayen 26,5 — Battak 24,6 —
Wedda 27,8 — Jayanen 24,6 —
Jakuten — 26,6 Igorroten 24,7 23,1
Tungusen und Jukagiren — 27,1 Sud-Chinesen 24,9 —

Kling 25,8 —
Afrika.

Fiot 25,6 — Afrika.
Mawambi-Pygmaen 26,7 28,6 Jakoma 22,9 —
Fan 26,8 27,5 Bugu 23,1 —
Buschmanner 27,2 27,4 Batwa 25,8 25,9
Lobi 29,9 30,8 Babinga 25,9 24,7

M’Baka 26,2 25,4
Ozeanien.

Meraukś 26,7 25,8 Ozeanien.
Neu-Mecklenburger 24,1 —
Buka 24,2 —
Jabim 25,0 —

Amerika.
Colorado-Indian er 24,3 25,3

Die Rassenunterschiede in der relativen Oberschenkellange sind den-
jenigen der ganzen Beinlange gleichsinnig. Im Verhaltnis zur letzteren zeigt 
die Oberschenkellange wahrend des Wachstums kein konstantes Verhalten; 
im Mittel betragt sie ca. 50 Proz. der ersteren.

Schaffhauser Kinder (nach Schwerz).
Die beiden Abschnitte des Beines relatiy zur ganzen Beinlange.

Oberschenkel Unterschenkel
Alter <? ? <? $

6 51,0 51,3 40,4 41,2
7 50,1 50,6 40,0 41,5
8 50,3 50,6 40,9 42,3
9 49,6 50,3 40,6 40,8

10 48,9 48,1 40,3 39,6
11 50,6 48,6 40,8 41,1
12 50,3 51,0 40,2 42,5
13 53,4 51,2 42,3 42,5
14 51,7 50,2 40,6 41,5
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Yeranderungen der Oberschenkellange mit steigender Kórpergrófie (nach Bach).

Kórper- 
Grófie 

cm

<? ?

In
di

vi
du

en
- 

za
hl

absolute Werte relatiye Werte

In
di

yi
du

en
- 

za
hl

absolute Werte relatiye Werte

Mittel

cm

Yariations
breite 

cm

Mittel
0//o

yariations
breite

%

Mittel

cm

yariations
breite 

cm

Mittel

%

yariations
breite

%

147 3 40,0 37,5—42,0 27,2 25,5—28,6 7 40,9 38,5—43.0 27,8 26,2—29,3
150 7 39,8 37,0—42,0 26,5 24,7—28,0 20 43,3 38,0—48,5 28,9 25,3—32,3
153 25 41,0 36.0—45,0 26,8 23,5—29,4 22 43,5 36,0—19,5 28,4 23,5—32,4
156 56 42,5 38,0—48,0 27,2 24,4—30,8 24 46,1 41,0—50,0 29,6 26,3—32,1
159 139 43,0 37,0-47,5 27,0 23,3—29,9 24 47,0 42,0—51,0 29,6 26,4—32,1
162 240 43,5 38,5—49,0 26,9 23,8—30,2 16 48,6 42,5—52,5 30,0 26,2—32,4
165 307 44,5 39,0—49,5 27,0 23,6—30,0 4 47,2 45,0—50,0 28,6 27,3—30,3
168 265 45,3 38,5—51,0 27,0 22,9—30,4 8 49,8 47,0—54,0 29,6 28,0—32,1
171 228 46,3 41,0—52,5 27,1 24,0—30,7 5 50,5 48,5—55,0 29,5 28,4—32,2
174 155 47.8 42,5—53,0 27,5 24 4—30,5 — — — —
177 106 48,1 42,0—54,0 27,2 23,7—30,5 — — — —
180 40 49,0 45,5—52,5 27,2 25,3—29,2 — — U- —
183 13 49,8 44,5—53,0 27,2 24,3—29,0 — — — —
186 13 50,3 47,0—53,5 27,0 25,3—28,8 _ — — —
189 4 54,1 49,5—60,5 28,6 26,2—32,0 — — —
192 2 54,5 53,5—55,5 28,4 27,9—28,9 — — —

Legendre gibt fiir Chinesen von Setschuan fiir den Oberschenkel 
nur 48,2, fiir den Unterschenkel dagegen 42,7 Proz. der ganzen Beinlange 
an. Die restlichen 9,1 Proz. fallen auf die FuBhóhe, was einem Ober-Unter- 
schenkel-Index von 88,6 entspricht, wahrend z. B. fiir Islander (Hannesson, 
1925) fiir den gleichen Index ein Mittelwert von 83,2 gefunden wurde.

Relative Unterschenkellange.
MaB Nr. 56.

Europa. ? $
Juden — 20,0 Fan 27,4 27,2
Deutsche 22,2 22,4 Fiot 28,0 —
Badener 22,4 21,2
Norweger 24,5 22,0 Amerika.

Colorado-Indianer 22,2 22,6
Asien.

Japaner 21,9 22,5 MaB Nr. 56 (1) u. (la).
Toda 22,1 — Europa. <? ?
Irular 22,2 — Franzosen (Godin) 22,6
Kurumbar 22,3 —
Brahmanen 22,3 — Asien.
Senoi 22,4 22,7 Japaner (mittlere) 21,2 23,8
Menangkabau-Malayen 22,7 — „ (feine) 21,9 23,4
Kalmucken 23,1 — „ (plurape) 22,0 22,5
Wedda 23,3 — Javanen 22,8 —
Sikh 24,1 — Battak 23,0 —
Tungusen und Jukagiren — 20,3 Menangkabau-Malayen 23,0 —
Jakuten — 20,9 Siid-Chinesen 23,1 —

Igorroten 23,4 —
Afrika. Kubu 23,4 23,4

Jacoma 21,8 — Tamilen 24,3 —
Babinga 22,4 23,4
Mawambi-Pygmaen 22,7 23,4 Ozeanien.
Bugu 23,1 — Buka 23,4 —
Batwa 23,4 23,5 Neu-Mecklenburger 23,5 —
Buschmanner 23,8 23,9 Jabim 24,0 —
M’Baka 23,9 23,8
Lobi 25,7 25,2
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k) Die Unterschenkellange zeigt ein analoges, wenn auch viel- 
leicht etwas geringeres Wachstum ais der Oberschenkel. Relativ zum Rumpf 
steigt das MaB in der Zeit vom 6.—14. Jahre bei Schaffhauser Kindern von 
68,7 bezw. 70,5 auf 76,8 bezw. 78,4. DieMaxima mit 79,9 und 81,5 fallen aber, 
wie fiir den Oberschenkel, 1 oder 2 Jahre friiher. Relativ zur KórpergróBe 
zeigt sich ein Ansteigen der Zahlen von 20 bezw. 21 auf 23. Bei Pariser Knaben 
nimmt die Lange des Unterschenkels im Verhaltnis zum Rumpf vom 15. Jahre 
an etwas ab. Der Unterschenkel macht ungefahr 40—42 Proz. der ganzen 
Beinlange aus und ist in der Regel im weiblichen Geschlecht etwas langer 
ais im mannlichen.

Auch fiir die Unterschenkellange sind die Rassenunterschiede nicht 
betrachtlich und stehen natiirlich im Zusammenhang mit den Unterschieden 
der ganzen Beinlange, wenn sich hier auch vielleicht deutlicher ais beim 
Oberschenkel die Yerschiedenheit einiger groBwiichsiger Gruppen, wie z. B. 
der Vorderinder, im Vergleich zu kleinwiichsigen, wie Japaner, ausdriickt. 
Es scheint also der Unterschenkel der etwas variablere Teil zu sein.

Yeranderungen der Unterschenkellange mit steigender KórpergróBe (nach Bach).

Kórper
gróBe 

cm

<5

In
di

vi
du

en
- 

za
hl

absolute Werte relative Werte

Mittel

cm

Variations- 
breite 

cm

Mittel

°/o

Variations- 
breite

°/o

147 3 32,8 31,5—34,0 22,3 21,4—23,3
150 7 34,9 33,0—35,5 23,3 22,0—23,7
153 25 33,4 30,5—36,5 21,8 19,9—23,9
156 56 34,5 30,5—38,0 22,1 19,6—24,4
159 139 34,7 30,5—38,0 21,8 19,2—23,9
162 240 35,5 29,5—42,5 21,9 18,2—26,2
165 307 36,7 31,5—44,0 22,2 19,1—26,7
168 265 37,4 33,0—43,5 22,3 19,6—25,9
171 228 38,1 33,5—42,5 22,3 19,6—24,9
174 155 38,8 34,5—44,0 22,3 19,8—25,3
177 106 39,0 32,5—42,5 22,0 18,4—24,0
180 40 40,4 38,0—42,5 22,4 21,1—23,6
183 13 41,4 39,0—43,0 22,6 21,3—23,5
186 13 41,9 39,5—45,0 22,5 21,2—24,2
189 4 40,9 39,0—43,5 21,6 20,6—23,0
192 • 2 41,7 40,5-43,5 21,7 21,1—22,7

9

In
di

vi
du

en
-

za
hl

absolute Werte relative Werte

Mittel

cm

Variations- 
breite 

cm

Mittel

%

Variations- 
breite

%

7 35,1 29,0—38,0 23,9 19,7—25,9
20 33,6 28,5—38,0 22,4 19,0—25,3
22 34,0 29,5—38,5 22,2 19,3—25,2
23 34,3 30,5—38,0 22,0 19,6—24,4
24 35,4 32,5—39,0 22,3 20,4—24,5
16 37,1 33,0—40,5 22,9 20,4—25,0

4 37,2 35,5—38,0 22,5 21,5—23,0
8 38,7 35,0-41,5 23,0 20,8—24,7
5 38,2 35,0-41,0 22,3 20,5—24,0

— — — —

— — — —
— — — —

Deutlicher ais in den vorstehenden Zahlen kommt das Langenverhaltnis 
der beiden Komponenten der unteren Extremitat in dem Ober-Unter- 
schenkel- oder Crural-Index zum Ausdruck. Leider liegen infolge der 
verschiedenen MeBtechnik noch wenig brauchbare und yergleichbare Zahlen 
fiir den Lebenden vor und sind wir hier noch mehr ais bei dem Armindex 
genótigt, auch die Skelettmessung, d. h. den Femoro-Tibial-Index, 
beizuziehen. Innerhalb der ganzen Primatengruppe zeigen sich naturgemaB 
ziemliche Unterschiede. Es ist oben schon erwahnt worden, daB bei allen 
Formen, bei welchen die hintere (untere) Extremitat eine besonders starkę 
Langenentwicklung im Verhaltnis zum Rumpf zeigt, dies im wesentlichen 
der Entfaltung des Oberschenkels zuzuschreiben ist. Infolgedessen besitzen 
alle Formen mit einer relativ langen hinteren Extremitat niedrige Crural- 
Indices und umgekehrt.

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 27
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Ober-Unterschenkel-Index Femoro-Tibial-Index
Gorilla
Hylobates
Schimpanse
Orang-Utan
Mensch (Badener) 
Cercopitheken 
Makaken
Cynocephalen 
Platyrrhinen 
Prosimier

83,0 (83 u. 83)
85.7 (79—96)
85.8 (78—90)
89,7 (84—93)
86,5 (79—97) 
93,0—101,5
90.2— 95,6
86.2— 91,4 
91,0—103,2
92.3— 96,3

80,2 (77—85) 80,5 (76,9—85,9) D
85’8 (84—90) 85,9 (82,3—91,5)
84,0 (80—86) 82,5 (78,7—86,0)
91,1 (87—94) 87,2 (83(3—89,5)
(vgl. Rassentabelle)
89.5— 101,0
89,0— 93,7
86,0— 90,6
91,0—101,5
84.5— 98,3

Den kiirzesten Unterschenkel im Verhaltnis zum Oberschenkel hat 
Gorilla. dem Hylobates und Schimpanse nahestehen; Orang-Utan geht 
in seinen Mittelwerten noch iiber das menschliche Verhalten hinaus. Durch- 
aus hbhere Indices besitzen alle niederen Affen, und bei einigen Arten, wie 
bei Erythrocebus pates (101,2), und bei den kleinen Plytyrrhinen, wie Calli- 
thrix jacchus (103,2), ist der Unterschenkel sogar langer ais der Oberschenkel.

Ober-Unterschenkel-Index.
3 $ $

Deutsche 82,0 77,0 Badener 86,5 75,0
Tungusen und Jukagiren — 74,7 Senoi 86,6 89,3
Jakuten — 77,6 Malayen von Zentral-Sumatra 87,0 —
Islander 83,2 — Franzosen (Papillault) 87,7 89,4
Schweizer (Aargau) 84.2 — Chinesen von Setschuan 88,6 —
Italiener (Bologna, Peli) 85,0 85,0 Juden (Jakowenko) 88,7 86,9
Menangkabau-Malayen 85,8 — Norweger 88,9 81,1

Wird der Index aus der Trochanterhóhe berechnet, so ergeben sich Werte zwischen 
84 und 97.

Femoro-Tibial-Index2).
Europa. $ Afrika. <? ?

Spy 77,0 —. Alt-Agypter 82,4 —
Lapplander 77,3 — Neger (Topinard) 82,9 84,4
Bajuvaren 80,5 79,2 Berber 83,0 —
Alamannen der Schweiz 80,6 81,7 Neger (Bello) 84,1 85,6
Merowinger 80,8 81,5 Buschmanner 84,1 —
Franzosen (Topinard) 81,1 80,8 Canarier 84,4 —
Cro-Magnon 81,3 — Kongo-Neger 84,8 —
Franzosen (Rollet) 81,6 80,8 Massai 85,3 85,0
Neolithiker Frankreichs 81,6 —
Schwaben und Alamannen 81,3 82,8 Ozeanien.
Gallier 82,2 — Polynesier 83,3 —
Bronzezeit 82,2 — Australier 84,4 —
Tiroler 82,2 79,0 Melanesier 85,6 —
Mittelalterl. Franzosen 82,4 —
Franzosen (Bello) 82,7 81,7 Amerika.
Neolithiker Bóhmens 83,4 83,3 Eskimo 78,9 —

Feuerlander 83,0 81,5
Asien. Californier 84,0 —

Japaner (Bello) 80,4 79,8 Paltacalo-Indianer 84,1 83,7
Indochinesen 82,4 — Alt-Peruaner 84,7 85,1
Negrito 84,3 — Patagonier 84,8 —
Andamanen 84,5 — Salado-Indianer 85,0 83,1
Malayen 84,9 — Nieder-Californier 86,6 84,2
Wedda 85,2 83,8
Chinesen __ 83,5
Annamiten .— 89,6
Cambodschaner — 90,7

1) Die Zahlen dieser Kolonne nach Bello y Rodriguez (1909).
2) Die meisten Zahlen nach Bello y Rodriguez (1909). Weltere Zahlen finden sich 

bei Soularue (1899), Turner (1880), Topinard (1885), Flower (1880) u. a.
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Innerhalb der menschlichen Rassen finden sich sowohl so niedrige 
Werte, wie sie fiir den Gorilla, ais auch so hohe, wie sie fiir die Hylobatiden 
charkateristisch sind (s. Tabelle S. 418). Im Vergleich mit den einzelnen 
Primatenfamilien zeigen sich innerhalb der Hominiden aber umgekehrte 
Verhaltnisse. Wahrend dort die Gruppen mit langer hinterer Extremitat 
(im Verhaltnis zum Rumpf) niedrige Indices zeigen, haben die relatiy kurz- 
beinigen menschlichen Rassen ebenfalls niedrige Indices, die relatiy lang- 
beinigen dagegen hohe. Den relatiy langsten Unterschenkel haben namlich 
Melanesier, Wedda, Australier und die Negroiden (dolichokneme Gruppen); 
kurz ist dagegen der Unterschenkel im Vergleich zum Oberschenkel bei 
Lapplandern, Eskimo, Japanern und yermutlich den meisten Mongoloiden 
(brachykneme Gruppen). Die Europaer stehen ungefahr in der Mitte, aber 
eher etwas naher der Brachy- ais der Dolychoknemie. Niedriger ais bei 
irgendeiner rezenten menschlichen Form ist der Index bei Homo primigenius; 
er hat unter allen Hominiden den kiirzesten Unterschenkel im Vergleich 
zum Oberschenkel. Die Cro-Magnon-Rasse, die bronzezeitlichen Typen 
Europas und die Gallier hatten etwas hbhere Indices ais die rezenten Fran
zosen.

Es ist bemerkenswert, dafi sich auch bei Riesen- und Zwergwuchs das 
Verhaltnis von Ober- zu Unterschenkel in keiner Weise andert (Giuffrida- 
Ruggeri). Im weiblichen Geschlecht ist der Unterschenkel im Verhaltnis 
zum Oberschenkel in fast allen menschlichen Gruppen ein wenig kiirzer ais 
im mannlichen (Bello y Rodriguez).

Wahrend des Wachstums steigt der Femoro-Tibial-Index bei allen 
Rassen, d. h. der Unterschenkel nimmt in hóherem Mafie an Lange zu ais 
der Oberschenkel. Auch fiir Hylobates ist dies nachgewiesen worden 
(Molłison), wahrend bei Orang-Utan und Schimpanse das Gegenteil statt- 
findet.

Der Ober-Unterschenkel-Index der Schaffhauser Kinder lafit dieses 
Wachstumsgesetz nicht immer deutlich erkennen; zwar steigt der Index 
von 79,2 bezw. 80,3 im 6. Jahre auf 82,5 bezw. 84,7 im 10. und 11. Jahre, 
sinkt aber von da an wieder auf 78,6 und 82,5 im 14. Lebensjahre. Der 
sexuelle Unterschied ist deutlich ausgesprochen. Es finden also an der 
unteren Extremitat keine so charakteristischen und bedeutenden Ver- 
schiebungen im Wachstum der beiden proximalen Komponenten und damit 
Proportionsanderungen statt, wie sie an der oberen konstatiert werden 
konnten.

1) Fufi. Ais dritter und letzter Abschnitt der ganzen Beinlange kommt 
noch die Fu fi hohe (senkrechte Entfernung des Malleolus intemus vom 
Boden) in Betracht, die aber nur geringen Schwankungen unterliegt. Relatiy 
zur Kórpergrófie betragt sie in den Rassenmitteln zwischen 3,0 und 4,7 
(erstere Zahl bei Lobi, letztere bei Franzosen nach Godin) und ist im weib
lichen Geschlecht immer etwas geringer ais im mannlichen.

Wichtiger ist die Fufilange, die infolge der Winkelstellung des Fufies 
zur Langsachse der unteren Extremitat nicht in die Langenproportionen 
der letzteren einbezogen werden kann.

Trotz der starken Entfaltung der Fufiwurzel besitzt der Mensch im 
Zusammenhang mit der bedeutenden Reduktion der Zehen einen relatiy 
kurzeń Fufi. Ihm gegeniiber haben die Anthropomorphen langere Fiifie, 
die sie ja in hohem Mafie zum Greifen beniitzen und die wohl noch eine sekun- 
dare Entfaltung erfahren haben. Bedeutend geringer ist die Fufilange im 
Verhaltnis zur Rumpflange bei allen iibrigen Affen mit Ausnahme einiger 

27*
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Cynocephalen und besonders des Ateles, der sich in diesem Merkmal direkt 
an Orang-Utan anschlieBt.

Lange des FuBes in Prozenten der Rumpflange.

Orang-Utan
Gorilla
Schimpanse
Hylobates
Mensch (Badener <J) 

„ ( .. ?)

71.6 (62—87)
58.6 (68u.69)
67.6 (52—62)
54,2 (49—66)
52,0 (46—60)
49,8 (41—66)

Cercopitheken
Makaken 
Cynocephalen
Platyrrhinen

(Ateles 
Prosimier

47,0—41,6
52,0—47,6
53,3—48,4
45,2—45,0

69) .
43,0—34,6

Vergleicht man die Lange des FuBes mit derjenigen des Unterschenkels, 
so ergibt sich fiir die Anthrpomorphen eine ganz gleiche, fiir die niederen 
Primaten eine sehr ahnliche Reihenfolge; nur die Abstande sind infolge der 
verschiedenen Langenentwicklung des Unterschenkels nicht immer dieselben. 
Fiir den Menschen betragt das Verhaltnis im Mittel 71, schwankt aber bei 
badischen Frauen z. B. zwischen 64 und 109.

Die menschliche FuBlange nimmt mit der KórpergroBe absolut zu, 
aber relatiy zur Stammlange in geringerem MaBe ais die proximalen Abschnitte 
der unteren Extremitat (Manouvrier). Die zur Kuppe der zweiten Zehe 
gemessene FuBlange ist bei den meisten Rassen und Indiyiduen gróBer ais 
diejenige zur Kuppe der GroBzehe gemessene, woraus aber nicht der SchluB 
auf eine gróBere Lange der zweiten Zehe gezogen werden darf (siehe S. 423).

Europa.
Relative FuBlange.

?<5 $ <?
Litauer 14.6 14,4 Tungusen und Jakugiren — 14,6
Letten 14.6 14,8 Jakuten — 14.9
Pariser 14,8 — Annamiten — 15j0
GroBrussen 16,0 —
Norweger 16,5 15,0 Afrika.
Franzosen der Normandie 15,6 — Buschmanner 14,6 14,4
Siidrussische Juden 16,7 — Suaheli 14,8 —
Belgier 15.7 14,9 Fiot 14,8 .—.
Juden 15,9 — Duala 15,0 —
Badener 16,0 15,5 Fan 15,4 14,7

Bugu 16,4 —
Asien. Togo 15,4 —

Japaner (mittlere) 13,8 14,9 Lobi 16,4 15,0
„ (feine) 14,5 14,6 Massai 15,5 —
„ (plumpe) 14,6 15,6 Agypter der Kharga Oase 15,5 —

Malser 15,0 — Batwa 15,6 14,8
Chinesen von Setschuan 15,0 — Babinga 15,6 15,2
Chinesen 15.1 15,2 M’Baka 15,6 15,0
Kalmiicken 16.1 — Dschagga 15,6 16,0
Toda 16.2 — Mawambi-Pygmaen 15,6 15,6
Irular 16,3 — Jakoma 15,6 —
Brahmanen 15,4 —
Javanen 15,4 — Ozeanien.
Siamesen 15,5 — Buka 15,9 —
Battak 16,5 — Merauke 15,9 15,8
Sikh 15,6 — N eu-Mecklenburger 16,0 —
Aino 15,6 14,8
Cambodschaner 15,5 — • Amerika.
Senoi 15,6 — Galibi 13,7 —
Tamilen 15,8 — Colorado-Indianer 15,0 14,6

Schingu-Indianer 15.1 —
Brasilianische Indianer 15,2 14,8
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Wachstum der FuBlange siidrussischer 
Juden (nach Weissenbebg).

Alter Individuen- 
zahl

Mittel
cm

Variations- 
breite 

cm
Neugeborene 15 7,8 7,3— 8,3

2 Jahre 38 12,8 12,5—14,5
3 36 13,9 13,0—15,0
4 38 15,1 13,5—17,0
5 46 16,0 13,5—18,0
6 40 17,1 15,5—18,5
7 50 17,8 16,0—19,0
8 50 18,5 16,5—20,5
9 51 19,7 16,5—22,0

10 82 20,2 18,5—22,0
11 62 21,1 18,5—23,2
12 51 22,1 19,0—25,5
13 53 22,7 20,8—27,0
14 57 23,7 21,0—26,5
15 50 24,2 21,5—27,5
16 50 25,3 22,5—27,5
17 50 25,7 24,0—28,0
18 60 25,6 23,0—27,8
19 60 25,8 23,2—29,0
20 75 25,8 23,2—29,0

21—25 100 25,8 22,0—29,0
26—30 66 25,8 22,5—29,5
31—40 60 25,7 23,0—30,0
41-50 24 25,7 23,5—27,5
51—60 15 25,7 23,0—29,5
61—x — — —

Die FuBlange relativ zur KórpergróBe zeigt innerhalb der mensch- 
lichen Rassen keine groBen Schwankungen, sie betragt im Mittel 15 Proz. 
derselben. Auffallend klein ist der FuB bei Japanern, Galibi, Letten und Liven; 
derjenige der Papua scheint besonders Jang zu sein.

Auch fiir die relative FuBbreite seien hier einige wenige Zahlen mit- 
geteilt.

Relatiye FuBbreite.
Europa. <? ? <? $

Belgier 5,7 5,4 Suaheli 5,0
Letten 5,9 5,8 Duala 5,3 _
Litauer 5,9 6,1 Jakoma 5,3 _

Buschmanner 5,4 5,2
Asien. Mawambi-Pygmaen 6,1 5,7

Japaner (mittlere) 5,5 5,9 Agypter der Kharga Oase 6,1 —
„ (feine) 5,7 5,9
„ (plumpe) 6,0 6,5 Ozeanien.

Aino 6,5 6,1 Meraukó 5,1 6,1
Afrika. Amerika.

Bugu 4,4 — Schingu-Indianer 6,0 _
Togo 4,9 — Brasilianische Indianer 6,0 5,7

Die FuBbreite ist in der Regeł gróBer ais die Handbreite. Vergleicht 
man die FuBbreite mit der FuBlange, so zeigt es sich, daB die Juden einen 
schmalen, aber langen FuB haben. Der FuBindex betragt bei Merauke 
<S 38,4 $ 38,5, bei den Dschagga ca. 40, bei M’Baka $ 39,2 $ 37,1, bei Ba- 
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binga $ 39,6 $ 38,6, bei Agyptern der Kharga Oase 39,4, dagegen bei Colo- 
rado-Indianern $ 44,8 $ 44,6.

Besser ais durch Mafie wird die Konfiguration des Fufies durch die 
Umrifizeichnung wiedergegeben. Bei den meisten Naturvdlkern zeigt der 
FuB nach vorn eine facherfórmige Verbreiterung, so daB die Breitenent- 
wicklung im Niveau der Zehenbasis viel betrachtlicher ist ais im Niveau 
des Naviculare und der Tuberositas ossis metatarsi V. Auch sind bei derartig 
gestalteten Fiifien innerer und auBerer Fufirand nur sehr wenig konkav. 
Bei Negern pflegt die Ferse stark nach hinten ausgeladen zu sein.

Besonders grofi pflegt das Interstitium zwischen 1. und 2. Zehe zu sein 
und es kann durch willkurliches Spreizen der Zehen noch vergrófiert werden, 
so daB die Distanz am vorderen Ende der Zehenseitenrander gemessen bis 

Fig. 150. FuBumrisse von Senoi-Mannein.

zu 30 mm (nach Regnault bis zu 49 mm) zu betragen vermag. Es unterliegt 
keinem Zweifel, daB durch Ubung und durch haufigen Gebrauch diese Distanz, 
sowie die Beweglichkeit der beiden ersten Zehen bedeutend gesteigert wird; 
man hat diese daher haufig ais ein konstantes Merkmal gewisser Vólker be- 
trachtet. Auch der FuB des europaischen Kindes zeigt im iibrigen noch die 
urspriinglichen Spaltbildungen zwischen den Zehen. Bei Buschmannern 
ist die Distanz zwischen 1. und 2. Zehe nur gering.

Der sogenannte PlattfuB des Negers beruht auf einer Tauschung. Es 
handelt sich bei ihm nicht um ein Pes planus, bei welchem die Tuberositas 
ossis navicularis den tiefsten Punkt des medialen FuBrandes bildet und 
dem Boden aufliegt, sondern sein FuB ist ebenfalls gewolbt wie derjenige 
des WeiBen im Durchschnitt. Die Wolbung ist aber durch die stark ent- 
wickelte Muskulatur, vor allem durch die Ab- und Adduktoren des Hallux
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verdeckt, gleichsam maskiert. Meist tragt auch der stark nach hinten vor- 
stehende Tuber calcanei und die fast vertikal gericlitete Achillessehne des 
Negers dazu bei, den Eindruck eines besonders platten FuBes hervor- 
zurufen.

Bei den meisten menschlichen Gruppen ist die gro Be Zehe in mehr 
ais der Halfte der Falle gróBer ais die zweite, am ausgesprochensten bei den 
europaischen und negroiden, etwas weniger bei den mongolischen Yarietaten 
(Maurel). Die haufig langere zweite Zehe antiker Statuen scheint mehr 
einem Schónheitsideal ais der Wirklichkeit entsprochen zu haben. Nur bei 
den Aino ist in ca. 90 Proz. die zweite Zehe die langere. Die gróBere Lange 
der ersten Zehe ist in der Tat also eine [spezifisch menschliche Bil
dung.

Fig. 151. Untere Extremitaten eines Butam-Mannes mit abstehender Grofizehe. 
(Nach Schlaginhaufen, Deutsche Marine-Expedition.) Phot. Schilling.

Lange der Zehen in den Spaltraumen gemessen (nach Gruning)1’
I. II. III. IV. V.

Spaltraum 1 1 2 2 3 3 4 4
Litauer 48 51 38 30 38 29 36 28

„ $ 44 45 36 29 35 27 35 26
Letten 48 50 39 35 40 33 39 32

„ ? 44 46 36 31 35 29 34 28

1) Weitere Angaben uber Zehenlangen vergleiche unter Skelet.

Die zweite Zehe ist im zweiten Spaltraum gemessen immer bedeutend 
kiirzer ais im ersten.
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m) Hinsichtlich der Umfange der unteren Extremitat, be
sonders derjenigen des Unterschenkels, lassen sieli deutliche sexuelle und 
Rassendifferenzen nachweisen. Zunachst zeige eine Listę das Ansteigen 
der absoluten Werte.

Veranderungen des Oberschenkelumfanges bei steigender KórpergroBe 
(nach Bach).

O 
ca <? $»© uEb fi absolute Werte relatiye Werte 1 fi absolute Werte relatiye Werte
Sz.
:O
W di

vi
du

e 
za

hl Mittel Variations- 
breite Mittel Variations- 

bieite
S3 Mitte] Variations- 

breite Mittel Variations- 
breite

cm £ cm cm o//o 0//o fi t—1 cm cm % 0//o

147 3 47,0 45—50 32,0 30,6—34,0 4 54,7 54—56 37,2 36,7—38,1
150 9 48.0 43—53 32,0 28,7—35,3 8 53,2 46—57 35,4 30,7—38,0
153 33 48,9 44—53 32,9 28,8—34,6 27 52,9 46—61 34,6 30,1—39,3
156 86 49,0 41—55 31,4 26,3—35.3 46 54.2 46-63 34,7 29,5—40,4
159 211 49,1 43—56 30.9 27,0—35,2 66 53,6 45—66 33,7 28,3-41,5
162 381 49,7 42—60 30.7 25.9—37,0 75 54,3 45—66 33,5 27,8—40,7
165 509 50,4 42—60 31.0 25,5—36,4 50 55,3 48—63 33,5 29,1—38,2
168 559 51,1 43—69 30,4 25,6—41,1 40 55.5 48—62 33,0 29,6—36,9
171 576 51,8 44—63 30,3 25,7—36,8 15 55,6 50—63 32,5 29,2—36,8
174 485 52,6 44—66 30,2 25.3—37.9 4 52,5 44—63 30,2 25.2—36,2
177 331 53,0 46—63 29,9 26,0—35,6 — — —- —
180 162 54,1 45—59 30,1 25,0—32,8 — — — — __
183 67 54,8 50—59 29,9 27,3—32,2 — — — — _
186 29 57,2 50—65 30,8 26.9—34,9 — — — _
189 12 54,8 51—58 29,0 27,0—30,7 — — — — _
192 3 57,0 53—61 29,7 27.6—31,8 — —

Beinumfange Ziircher und franzbsischer Kinder.

Alter

Jahre

Zurcher Franzosen

Oberschenkel- 
umfang

GróBter
Unterschenkel- 

umfang
Oberschenkel- 

umfang

GróBter
Unter- 

schenkel- 
umfang

Kleinster
Unter- 

schenkel- 
umfang

<? $ ? Ś <J

8— 9 346 358 244 243
9—10 355 353 247 242 _ — _

10—11 355 387 255 256 _ — _
11—12 375 391 266 266 — — —
12—13 385 401 269 272 — — —
13—14 406 424 284 296 410 284 187
14—15 405 435 283 297 427 300 195
15—16 — — — 446 314 203
16—17 — — — — 470 327 210
17—18 — — — — 481 336 213
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Oberschenkelumfang wahrend des Wachstums bei Miinchner Volks 
schulkindern.

Alter 
in Jahren

<J $
Individuen- 

zahl
Mittel

cm

Variations- 
breite 

cm
Indiyiduen- 

zahl
Mittel

cm

Yariations- 
breite 

cm

6 80 31,9 28,0—39,5 93 32,3 26,5—39,0
6K 174 31,4 27,5—37,5 126 32,8 27,0—41,0
7 143 32,3 27,5—41,0 120 32,9 27,5—41,0
7% 145 32,7 28,0—40,0 147 33,6 26,0—41,5
8 132 34,0 28,5—40,0 153 34,7 26,0—42,0
8% 158 34,7 28,0—41,0 132 35,2 29,0—43,5
9 133 35,3 29,0-42,0 155 35,7 28,5-47,0
9K 140 35,2 30,0—42,0 140 37,1 30,0—51,0

10 108 35,7 29,5—43,5 138 36,9 31,6—51,0
10 K 106 36,5 32,0—43,0 127 37,7 30,5—48,0
11 122 37,0 31,0—43,0 124 38,1 32,5—48,5
HK 129 37,4 30,5—44,0 129 38.6 31,0—48,0
12 123 38,1 31,0-45,5 159 39,8 33,5—50,0
12/2 112 38,8 32,0—45,0 130 41,0 32,5—52,0
13 122 39,7 35,0—48,0 152 42,1 34,0—52,5
1372 64 39,1 32,0—46,0 102 42,5 34,5—53,5

Veranderungen des Unterschenkelumfanges (Wadenumfanges) mit steigen 
der KórpergróBe (nach Bach).

Kórper
gróBe 

cm

<? ?

In
di

vi
du

en
-

za
hl

absolute Werte relatiye Werte

In
di

yi
du

en
-

za
hl

absolute Werte relatiye Werte

Mittel

cm

Variations- 
breite 

cm

Mittel

%

Variations- 
breite

°//o

Mittel

cm

Variations- 
breite 

cm

Mittel

%

Variations- 
breite

%

144 __ 14 31,1 29,5—34,0 21,6 20.5—23,6
147 3 32,2 31,5—33,5 21,9 21,4—22,8 28 31,8 29,0—34,0 21.6 19,7—23,1
150 7 32,4 29,0—35,0 21,6 19,3—23,3 62 32,3 28,0—37,0 21,5 18,7—24,7
153 25 32,4 30,0—36.0 21,2 19,6—23,5 110 32,3 28,0—37,0 21,1 18,3—24,2
156 56 32,9 29,0—35,5 21,1 18,6—22.8 147 33,0 29,0—39,0 21,2 18,6—25,(»
159 139 33,0 29,0—39,5 20,8 18,2-24,8 139 33,3 29,5—38,0 20,9 18,6—23,9
162 240 33,6 29,5—40,5 20,7 18,2—25,0 116 33,3 28,0—38,5 20,6 17,3—23,8
165 307 33,8 30,0—38,5 20,5 18,2—23,0 60 33,5 30,0—38,5 20,3 18,2—23,3
168 265 34,2 30,0—42,5 20,4 17,9—25.3 39 34,2 29,5—39,0 20,4 17,6—23,2
171 223 34,4 29,0—40,0 20,1 17,0—23,4 4 35,0 31,5—39,0 20,5 18,4—22,8
174 155 35.0 30,0—40,0 20,1 17,2—23,0 2 35.0 34,5—35,5 20,1 19,8—20,4
177 106 35,2 31.0—40,5 19,9 17,5—22,9 — — — — —
180 40 36,5 32,5—40,5 20,3 18,1—22,5 — — — •— —
183 13 37,3 35,0^0,0 20,4 19,1—21,9 — — — — —
186 13 37,5 35.0—42.0 20,2 18,8—22,6 — — — — —
189 4 37,6 34,0—37,0 19,9 18,0—19,6 — — — — —•
192 2 37,8 36,0—38,5 19,7 18,8—20,1 — — — — —

Schon wahrend des Wachstums macht sich im weiblichen Geschlecht 
bereits friih die gróBere Rundung und Fulle des Oberschenkels und etwas 
spater auch des Unterschenkels geltend. Das gleiche Resultat ergeben auch 
die Langen-Umfang-Indices 14—15-jahriger Kinder.

Oberschenkel-Langen-Umfang-Index
Unterschenkel- „ „ „
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Das Verhaltnis zwischen Oberschenkel- und grófitem Unterschenkel
umfang schwankt zwischen 69 und 70; bei Merauke ć? betragt es 69,4, $ 64,5, 
bei Togo £ 66,3.

Relatiy zur Kórpergrófie schwankt wohl der Oberschenkelumfang 
ais auch der grófite Unterschenkelumfang in ziemlichen Grenzen.

GróBter Oberschenkel- und Unterschenkelumfang.
Relativer gróBter

Oberschenkelumfang
Relativer gróBter

Unterschenkelumfang

Buschmanner
<?

26,8
9 <3

18,4
9

17,7
Batwa 28,2 33,0 17,8 18,3
Suaheli 28,6 — 19,3
M’Baka 28,9 29,7 20,2 19,0
Togoleute 30,6 — 20,2 _
Deutsche 30,6 32.0 20,4 20,9
Babinga 31,2 32,3 20,2 19,3
Colorado- Indianer — 21,2 21,3
Wedda — — 18,8 —.
Europaer — — 20,6 22,2
Duala — — 20,4 —
Annamiten — — — 20,2
Chinesen — — _ 21,0
Cambodschaner — — — 26,2

Wichtig ist es auch, den grófiten (Waden-) und den kleinsten (supramal- 
leolaren) Umfang des Unterschenkels in Beziehung zu bringen, weil in einem 
solchen Index die Entwicklung der Wadę zum Ausdruck kommt.

Unterschenkelumfang-Index.
9 3 9

Mai-Darat 60,2 — Galibi 63,1 _
Colorado-Indianer 61,4 64,6 Duala 63,4 _
Togo 61,9 — Annamiten _ 64,6
Perak-Malayen 62,2 — Chinesen _ 63,6
Suaheli 62.8 — Cambodschaner '_ 63,6
Belgier 62.9 62,1 M’Baka 64,3 64,3
Lobi 62,9 46,5 Batwa 68,8 67,4

Die starkere oder schwachere Entwicklung der Wadę riihrt allerdings 
entweder von der kraftigeren Entfaltung des M. triceps surae oder von der 
starkeren Ausbildung des Panniculus adiposus her. Das letztere Moment 
tragt im weiblichen, das erstere im mannlichen Geschlecht mehr zur Rundung 
der Wadę bei. Trotzdem besteht eine sexuelle Differenz. Nach Messungen 
an Leichen (Zurich) betragt der Wadenumfang der Frau 86 Proz., derjenige 
des Mannes 79 Proz. der Tibialange (Frey). Auffallend ist der sehr niedrige 
Unterschenkelumfang-Index der Lobifrauen, dereń Diinnwadigkeit Ruelle 
mit der sitzenden Lebensweise in Zusammenhang bringt. Die Lobimanner 
sind Trager und Laufer und haben daher eine weit besser entwickelte Bein- 
muskulatur.

Stark muskulóse Waden pflegen einen hochsitzenden Bauch des M. 
gastrocnemius zu zeigen, wahrend Waden von geringem Umfang durch 
einen M. gastrocnemius mit langeren Muskelfasern, aber geringerem Quer- 
schnitt ausgezeichnet sind. Auch besteht eine Korrelation zur Lange der 
Tibia, denn bei kurzerem Schienbein findet sich vorwiegend ein M. gastro
cnemius mit kurzem Muskelbauch und langerer Sehne, bei langem Knochen 
dagegen umgekehrt, ein Muskel mit langem Bauch und kurzer Sehne (Frey). 
Schlanke, diinne Waden von geringerem Umfang, d. h. einer geringen 
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Breiten- und Dickenentwicklung des M. triceps surae und mit tiefliegendem 
Ubergang des Muskels in die Endsehne finden sich vor allem bei vielen 
Negergruppen, bei Agyptern, Australiern, Dravida und Wedda, wahrend 
dickere und kiirzere Waden fiir die meisten europaischen Gruppen, fiir die 
Mongoloiden und malayischen Varietaten charakteristisch sind.

n) Intermembral-Index. Ein Vergleich der oberen und unteren 
Extremitat (ohne die distalen Endglieder) ergibt die durch die Aufrichtung 
bedingte auBerordentliche Langenentwicklung der unteren Extremitat 
des Menschen gegeniiber allen anderen Primaten. Einen umgekehrten Ent- 
wicklungsgang haben die Anthropomorphen, besonders die beiden extremen 
Hangeler Hylobates und Orang-Utan eingeschlagen, bei welchen entgegen- 
gesetzt zum Menschen die obere Extremitat eine machtige Entfaltung erfuhr.

Leichen Skelete
Intermembral-Index.

Hylobates 144,5 (134—152) 148,2 (146—1551
Orang-Utan 143,8 (138—150) 144,6 (136—149)
Gorilla 118,5 (116—121) 116.9 (112—121) 115,7 (Rollet)
Schimpanse 109,0 (105—113) 107,2 (104—111) 106,3 (Rollet)
Mensch (Badener 73,2 (65—81)i) 69,0 (Rollet)

„ ( ?)
Cercopitheken

67,9 (58—82)
87,6—82,2 84,2—78,0

Makaken 93,7—87,4 94,0—85,3
Cynocephalen 96.7—89,4 94,8—90,3
Platyrrhinen 79.0—74,5 81,7—75,2

(Ateles 101 104)
Prosimier 89.0—67,7 91,3—56,0

Unter den kleinen Plathyrrhinen finden sich also Formen, die ein mensch- 
liches Langenverhaltnis der Extremitaten zeigen, nur Ateles zeichnet sich 
durch lange Arme aus.

DaB beim Menschen der Intermembral-Index, d. h. das Verhaltnis 
der oberen zur unteren Extremitat im Laufe der Ontogenie Verschiebungen 
erfahren muB, geht schon aus den oben getrennt behandelten Wachstums- 
veranderungen der beiden GliedmaBen hervor. Intrauterin ist die Armlange 
ja stets gróBer ais die Beinlange. Im allgemeinen vermindert sich der Index 
mit zunehmendem Alter, wenn auch infolge des bekannten Wachstums- 
rhythmus in nicht ganz kontinuierlicher Weise. Schaffhauser Kinder haben 
im 6. Jahr einen Index von 69,9 bezw. 66,8, der im 13. Jahr bis auf 64,2 
sinkt. Berechnet man den Index aus den ganzen Langen der Extremitat, 
so ergeben sich folgende Zahlen:

bergs an Juden (Beinlange = Trochanterenhóhe) AufschluB:

?
6-jahrige 85,5 . 82,8

13- „ 81,4 79,8
20- „ 81,2 —

Fiir die friiheren Altersstufen geben die Untersuchungen Weissen-

1) Die Messungen an Badener sind an Lebenden ausgefuhrt.

<? $

Neugeborene 104,4 103,4
2-iahrige 93,3 —
4- „ 90,2 —
6- „ 87,6 85,4
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Im extrauterinen Leben wachst das Bein zunachst also viel intensiver 
ais der Arm. Der niedrigste Wert von 84,1 wird von den judischen Knaben 
mit dem 16. Jahr erreicht, von wo an der Index wieder bis 86,7 im 21.—25. 
und bis 88,3 im 31.—40. Lebensjahr steigt. Mit Ausnahme einer bestimmten 
Wachstumsperiode (15.—18. Jahr) liegt die weibliche Zahl immer unter der 
mannlichen. Der Arm ist also nicht nur im Verhaltnis zur Kórpergrófie, 
sondern auch zur Beinlange beim Weibe kiirzer ais beim Mannę.

Intermembral-Index (am Lebenden ohne Endglieder).
Europa. <J $ $

Badener 73,2 67.9 Javanen 72,2 —
Deutsche 68,0 64,0 Battak 73,3 —

Asien. Ozeanien.
Wedda 67,1 — Merauke 70.9 71,7
Malayen 69,1 64,4 Jabim 71b —
Igorroten 70,0 — Neu-Mecklenburger 71.0 69,5
Tamilen 70,1 — Buka 72,2 —
Menangkabau-Malayen 70,2 —
Sikh 70,8 — Amerika.
Siid-Chinesen 71,6 — Brasilianische Indianer 74,4 74,9

Intermembral-Index (Skelet).
Europa. <? $ 3 $

Tiroler 68,6 69,4 Neger (Turner) 68,9 —
Europaer (Soularue) 69,1 68 7 „ (Broca)1) 68,4 68,1
Neolithiker Bóhmens 69,3 68,8 Agypter (Naqada) 69,5 68,6
Schwaben und Alamannen 69,5 71,4
Bajuvaren 69,7 71,1 Ozeanien.
Europaer (Broca)1) 70,0 69,3 Australier (Turner) 68,7 —

„ (Soularue) 68,7 —
Asien. Neu-Ćaledonier (Soularue) 701 70,1

Chinesen (Soularue) 68,5 68,4
Wedda (Sarasin) 68,7 — Amerika.
Senoi und Semang 68,9 — Nieder-Califomier 68,6 68,0
Negrito 69,0 — Eskimo (Soularue) 68.7 —
Andamanen (Turner) 69,5 — Paltacalo- Indianer 68,9 69,7

Amerik. Indianer 68,9 69,7
Afrika. (Soularue) 69.0 69,0

Buschmanner (Shrubsall) 68,1 —- Feuerlander 69,5 68.6
Neger (Soularue) 68,3 67,7 Salado-Indianer 71,3 70,5

1) Broca hat die Tibia mit AusschluB des Malleolus gemessen.

Nach Stratz betragt der Intermembral-Index beim Europaer 80, 
beim Japaner 88, beim Eskimo 92. Fischer (1913) gibt den Index, aus 
der ganzen Beinlange berechnet, fiir Badener $ mit 87,2 und $ mit 82,8, 
fiir siidafrikanische Bastards mit 81,7 und 80,5 an. Es machen sich in jedem 
Falle betrachtliche Rassenunterschiede geltend, die zum Teil auf die Kurze 
der oberen Extremitat zuriickzufiihren sind.

Ein Vergleich je der proximalen und der mittleren Komponenten 
der Extremitaten miteinander lehrt, welche Teile am meisten zur Ver- 
langerung oder Yerkiirzung der Extremitat gefiihrt haben.
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Oberschenkel- Femoro-Hume- Unterschenkel- Tibio-Radial- 
Oberarm-Index ral-Index Unterarm-Index Index

Orang-Utan 
Hylobates 
Gorilla

Schimpanse

Mensch 
Cercopitheken 
Makaken
Cynocephalen
Platyrrhinen

(Ateles
Prosimier

139,0
128.7
117.7

104,6

76,5
86.4— 77,4
90,0—85,4
88.4— 80,2
83,0—81,5

100
90,0—63,5

139,0 (128—147)
130.3 (127—135)
116.5 (109—122)
115.6 (Rollet)
102.4 (98—110)
101.6 (Rollet)
71.9 (Rollet)

82.5— 70,5
87,8—81,3
88.6— 81,7

100,7—80,5

84,0—52,0

149.5
162,0
118.6

112,6

69.3
83.6—87,2
97,5—88,4

107.5—100,4
90,0—67,2

101
86,4—68,0

149.5 (142—156)
169,2 (162—180)
117.5 (111—122)
116.5 (Rollet)
113.5 (110—118)
112,0 (Rollet)

65,4 (Rollet) 
88,0—80,5

102.5— 90,2
103.5— 89,0 
108,3—69.7

—1
98,5—67,5

Was die menschlichen Variationen betrifft, so sei auf die folgenden 
Rassentabellen verwiesen.

Fe moro-Humerał-In de x.
Europa. <5 $ <5 ?

Ba.juvaren 71.0 73,1 Fan 69,8 68,8
Alamannen der Schweiz 714 70.9 Buschmanner (Siirub-
Tiroler 71,6 70,4 sall) 70,0 —
Neolithiker Bóhmens 71,8 71,9 Massai, Jaunde etc. 71,0 69,0
Schwaben und Alamannen 72,2 73,8 Agypter (Naąada) 71,0 70,1
Europaer (Broca) 72,5 71,9 Neger (Humphrey) 71,2 —
Italiener 72,9 72,1 „ (Turner) 71,6 —

Fiot 72,6 —
Asien.

Andamanen (Flower) 68,8 — Ozeanien.
Senoi (Martin) 69,9 — Australier (Turner) 71,4 —
Hindu (Turner) 70,5 —
Wedda 71,2 69,1 Amerika.
Aino 72,4 71,7 Feuerlander (Martin) 69,8 —

Nieder-Californier 70.6 71,1
Afrika. Paltacalo-Indianer 72.0 73,2

Neger (Broca) 69,0 68,9 Salado-Indianer 72.6 72,2

Tibio-Radial-Index.
<? ? $

Pariser (St. Germain) 63,5 — Nieder-Californier 66,4 64,3
,, (St. Marcel) 64,6 66,2 Wedda 66,5 65,1

Tiroler 64,9 68,1 Aino 67,7 66,2
Australier 64,9 65,2 Andamanen 67,8 65.4
Neger 65,4 65,7 Bajuvaren 68,1 68,4
Schwaben und Alamannen 66,0 68.4 Salado-Indianer 69.9 68.5
Massai, Jaunde etc. 66,1 62,2 Feuerlander 70.9 —
Paltacalo-Indianer 66,1 66,8

Bei neugeborenen Individuen fand Mollison einen Oberschenkel-
Oberarm-Index von 86,3, bei erwachsenen Badenern von 76,5, worin sich 
die Tatsache ausgedriickt findet, daB der Oberschenkel starker an Lange 
zunimmt ais der Oberarm. Der Unterschenkel-Unterarni-Index sinkt sogar 
von 83,7 beim Neugeborenen auf 69,3 beim Erwachsenen. Die Wachstums- 
zunahme des Unterschenkels im Verhaltnis zum Unterarm ist also noch 
intensiver ais diejenige des Oberschenkels im Yerhaltnis zum Oberarm.

Auf das gegenseitig verschiedene Langenwachstum der beiden End- 
glieder ist gelegentlich schon hingewiesen worden. Nach Weissenbergs 
Beobachtungen nimmt die Hand in den ersten Lebensjahren relativ ab, 
der FuB relativ zu, infolgedessen sinkt der FuB-Handindex von 82,0 beim
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neugeborenen Juden bis auf 67,9 beim 12-jahrigen Knaben. Von diesem 
Alter an aber steigt der Index bis ca. 72.0, da das FuBwachstum friiher 
beendet ist ais dasjenige der Hand.

Es besteht ferner zwischen den Proportionen der yorderen und hinteren 
Extremitat eine Ubereinstimmung, d. h. ein Zusammenhang, der nicht 
aus funktioneller Anpassung yerstandlich ist und innere Ursachen haben 
muB (Homotypie der Extremitaten nach Mollison). Erfahrt ein Abschnitt 
der oberen Extremitat eine Verkiirzung bezw. Verlangerung, so tritt dieselbe 
Erscheinung an der unteren Extremitat auf. So sind z. B. Wedda, die einen 
langen Unterarm im Verhaltnis zum Oberarm besitzen, auch durch einen 
langen Unterschenkel im Yerhaltnis zum Oberschenkel ausgezeichnet.

10. Uberbliek iiber die Proportionen.
Es ist bei der Besprechung der einzelnen Abschnitte des Kórpers soweit 

wie móglich ein Vergleich der Hominidenform mit derjenigen der andereń 
Primaten gegeben worden. FaBt man die gewonnenen Resultate zusammen, 
so zeigt es sich, daB es keine menschliche Rasse gibt, bei welcher sich bei 
erwachsenen Individuen pithekoide Proportionen erhalten haben. Wohl 
bestehen Annaherungen in einzelnen Proportionen an diese oder jene Primaten- 
form, aber im ganzen yerhalt sich der Mensch in seinen Proportionen durch- 
aus spezifisch. Dies lehren auch die nebenstehenden Proportionsschemata 
(Fig. 152).

In denjenigen Merkmalen, die mit der Breitenentwicklung des Rumpfes 
zusammenhangen, steht unter den Anthropomorphen der Orang-Utan dem 
Menschen am nachsten. Hinsichtlich der Verhaltnisse der oberen Extremitat 
nahert sich die menschliche Form am meisten derjenigen des Schimpansen, 
in bezug auf die Proportion des Beines am meisten derjenigen des Hylobates. 
In der Gesamtheit der Proportionsmerkmale ist jedoch der Schimpanse 
am wenigsten weit von den Hominiden entfernt.

Die heute yorhandenen Unterschiede an den Proportionen sind in 
hohem Grade von der Funktion, d. h. der Lebensweise abhangig und durch 
diese bedingt. Daneben spielt aber auch die Abstammung eine Rolle, d. h. 
die Vererbungstendenzen friiherer Ahnenformen machen noch mehr oder 
weniger ihren EinfluB geltend. Sucht man vor allem auf Grund der onto- 
genetischen Anderungen in den einzelnen Gruppen nach den mutmafilichen 
Extremitatenproportionen der Ausgangsform fiir Anthropomorphen und 
Mensch, so kommt man zu folgenden Zahlen:

Humero-Radial-Index 
Femoro-Tibial-Index 
Intermembralindex 
Femoro-Humeralindex 
Tibio-Radialindex

Ausgangsform 
ca. 90
„ 95
„ Ul
„ 114
„ 108

Rezenter Mensch
78
86
73
76
69

Die in die zweite Kolonne gestellten Indices des rezenten Menschen 
betreffen den Badener und sollen nur kurz anzeigen, in welcher Richtung 
sich die Umwandlungen yollzogen haben.

Homo Neandertalensis ist von dieser hypothetischen Ausgangsform 
schon weit entfernt und stellt sich ganz an die Seite des Homo sapiens. 
Aus den yorhandenen langen Knochen des Homo Neandertalensis lassen 
sich folgende Zahlen gewinnen: Humerus + Radius = 546 mm, Femur 
+ Tibia = 750 mm (nach Mollison). Daraus ergibt sich nach den all- 
gemein menschlichen Proportionen berechnet, eine wahrscheinliche Kórper-
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Fig. 152. Proportionsfiguren des Menschen und einiger Affen1). Nach Mollison.

1) Diese Figuren sind nur unter sich, nicht mit den auf S. 328 gegebenen vergleich- 
bar.’’ Hier ist die Kopfhalslange unberiicksichtigt geblieben, die Beckenlinie wurde durch 
die grófite Cristalbreite bestimmt, an diese die Trochanterlange und an das Ende des Unter- 
schenkels die ganze Fufilange angesetzt.
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gróBe von 1600 mm und eine wahrscheinliche Rumpflange von 473 mm. 
Es sind dann:

Rumpflange
Ober- + Unterarmlange
Oberarmlange
Unterarmlange
Ober- + Unterschenkellange
Oberschenkellange (Troch.) 
Unterschenkellange

ferner:

relatiy zur 
Kórpergrófie
29.5 (30,3)
34.1 (35,4)
19.5 (19,8)
14.6 (15,5)
46,8 (49,4)
26.2 (27,1)
20.6 (22,4)

relatiy zur 
Rumpflange

115,4 (115,9)
66,1 (65,0)
49,5 (50,9)

158,6 (158,5)
88.8 (85,0)
69.8 (73,5)

Humero-Radial-Index 
Femoro-Tibial-Index 
Intermembralindex

75,0 (78,4)
78,6 (86,5)
72,8 (73,2)

Die in Klammern beigefiigten Zahlen beziehen sich wieder auf den 
rezenten Badener.

Homo Neandertalensis besaB daher einen kurzeń, gedrungenen Rumpf, 
und kurze, robuste Extremitaten. Der Unterschenkel war auffallend kurz 
im Vergleich zum Oberschenkel, auch die Endglieder der Extremitaten 
waren kurz im Vergleich zu den proximalen Abschnitten. Dazu kam ein 
relativ zum Korper groBer Kopf mit flachem Scheitel.

DaB die Proportionen des Menschen durch die Aufrichtung bedingt 
sind, ist wiederholt gezeigt worden. Es wird aber auch angenommen, daB 
die kleinen Unterschiede innerhalb der rezenten Menschenrassen durch die 
Lebensweise hervorgerufen wurden und immer wieder hervorgerufen werden 
und insofern ais spezifische Anpassungen zu deuten sind. Zweifellos kónnen 
Anderungen der Proportionen durch die Funktion, speziell auch durch den 
EinfluB gewisser Leibesiibungen hervorgerufen werden. Kohlrausch 
(briefl. Mitteilung 1924) behauptet z. B., daB bei Holsteinischen Bossel- 
werfern Verlangerung des Wurfarmes bis zu 4 cm beobachtet wurden (vgl. 
hierzu auch S.441). Manouvrier(1902, S.195) spricht von einer „Rusticite 
des proportions“, Rankę von „Natur- und Kulturformen". Die bauerische 
Form (Naturform) wird durch die Muskelarbeit bedingt. Das Stadtleben 
das eine Herabsetzung der anstrengenden Muskelarbeit mit sich bringt, 
yerkiirzt die Endglieder der Extremitaten, verkiirzt ferner die obere Extremi- 
tat im Verhaltnis zum Stamm und zur unteren GliedmaBe (Gould, Manou- 
vrier, Pfitzner). Dieser letztere Effekt ist um so deutlicher, ais die untere 
Extremitat bei Verminderung der Muskelarbeit sich zu yerlangern strebt 
(Manouvrier). So fiihrt das Stadtleben zu einer Verscharfung und Steige- 
rung der in der menschlichen Entwicklung sich herausgebildeten spezifisch 
menschlichen Proportionsverhaltnisse, besonders zu einer Verkiirzung der 
Arme. Langarmigkeit, Langbeinigkeit und GroBfiiBigkeit sind dagegen 
die Merkmale der Rustizitat. Dieselben Merkmale charakterisieren im all- 
gemeinen auch den Mann gegeniiber dem Weibe. Auch Rankę halt einen 
relatiy kurzeń Rumpf, lange Arme und lange Beine fiir die typischen Pro
portionen der erwachsenen Menschengestalt, die nur bei dem Mann der 
mechanisch arbeitenden Stande zur vollen Entwicklung kommen. Zwischen 
ihm und dem europaischen Weibe, das die Kulturform in besonders extremer 
Weise zeigt, steht der Mann nicht mechanisch arbeitender Stande, dessen 
Proportionen mehr dem weiblichen und kindlichen Typus angenahert sind. 
Die sogenannte Kulturform aber (kurze Extremitaten relatiy zum Rumpf) 
faBt Rankę ais ein Stehenbleiben auf einer indiyiduell unentwickelteren 
und daher niedrigeren Entwicklungsstufe auf. Im Widerspruch dazu steht 
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allerdings die Tatsache, daB sowohl zivilisierte ais auch primitive Formen 
Ostasiens, wie Japaner und Senoi diese sogenannte Kulturform des Menschen 
zeigen.

Abgesehen von den funktionellen Anderungen mógen auch Einwirkungen 
auf biologisch chemischem Wege zu bestimmten Anpassungen gefiihrt haben, 
doch fehlen dariiber noch beweisende Untersuchungen.

DaB die menschlichen Proportionen sich wahrend des extrauterinen 
Lebens vollstandig umgestalten, ist oben im einzelnen nachgewiesen worden. 
Beim Neugeborenen kombiniert sich mit langem Stamm und Rumpf relativ 
kurzer Arm und relativ noch kiirzeres Bein. Stellt man daneben die Pro
portionen des Erwachsenen, so ergibt sich eine vollstandige Umkehr der 
Yerhaltnisse (vgl. auch Fig. 128—131, S. 332—335):

Neugeborener:
Rumpf und Stamm relativ 

langer ais Arm und Bein,
Arm langer ais Bein,
Spannweite kleiner ais Kórper

gróBe.

Erwachsener:
Rumpf und Stamm relativ 

kurzer ais Arm und Bein,
Arm kurzer ais Bein,
Spannweite gróBer ais Kórper

gróBe.
In welchem Lebensalter die definitive GróBe der einzelnen Dimensionen 

erreicht, d. h. das Wachstum abgeschlossen ist, geht am schbnsten aus der 
folgenden Tabelle hervor (vgl. S. 434).

Auch die KórpergróBe ais solche soli einen EinfluB auf die Kórper- 
gliederung ausiiben, insofern bei kleinem Wuchs sich mehr kindliche Formen 
(langer Rumpf, kurze Extremitaten), bei hohem Wuchs mehr fortgeschritte- 
nere Formen (kurzer Rumpf, lange Extremitaten) finden (Weissenberg). 
Die bis jetzt vorliegenden Beobachtungen an afrikanischen und ozeanischen 
Pygmaen scheinen diese Annahme zu bestatigen. Vergleiche auch das 
Wachstumsgesetz S. 331. Die sexuellen Differenzen bleiben dabei aber be- 
stehen. Nimmt die KórpergróBe zu, so halt das Wachstum des Rumpfes 
mit demjenigen der Extremitaten annahernd gleichen Schritt. Die Glied- 
maBen, besonders die unteren, nehmen aber relativ mehr zu.

Es ist ferner auch versucht worden, auf Grund der Kórperproportionen 
die menschlichen Rassen zu klassifizieren. So unterscheidet Stratz:

1. Primare Form: obere Extremitat iiberlang, untere Extremitat 
normal, d. h. dem FRiTSCH-ScHMiDTsehen Schliissel entsprechend.

2. Negroide Form: obere und untere Extremitat iiberlang.
3. Mongoloide Form: obere und untere Extremitat iiberkurz.
4. Europaische Form: variabel, jedoch beide Extremitaten meist dem 

FRiTSCHschen Schliissel entsprechend.
Aus den oben gegebenen Listen geht hervor, daB eine solche Einteilung 

nur im groben giiltig ist und viele Ausnahmen auBer Betracht laBt. Das 
bisherige Studium der Kórperproportionen der einzelnen Gruppen laBt die 
Frage noch offen, ob sie fiir eine Systematik der Menschenrassen diejenige 
Bedeutung haben, die von einigen Autoren angenommen wird. Es bestehen 
zweifellos Unterschiede unter den Rassen der einzelnen Erdteile (vgl. die 
Tabellen), aber es ist keine durchgehende Korrelation bestimmter Kórper
proportionen mit bestimmten anderen Merkmalen (Haarform, Haarfarbe, 
Kopfform usw.) nachweisbar. Dies resultiert wohl aus dem Umstande, 
daB die hauptsachlichste Funktion der einzelnen Kórperabschnitte, von 
kleinen sekundaren Anpassungen abgesehen, bei allen menschlichen Gruppen 
in erwachsenem Zustande eine durchaus gleichartige ist. Viel mógen zu den

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. i. Bd. 28
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I—1 4— 
ęDOOCD^COCOCDęOCDCfiOOOOOOKJKi^KIOOJGiOCHC^Oit© 
CD O O CD CDCO X a] O. Oi M ©4- -a CD Cl H LO CD <1 ©i H H Oi O X 
r0OOWOWlCOHOHWW^WCDWHClO«JCDOC'HO Hiiftbreite

4-A
CDC0tDCDCDOCDCDCDCDCDCDXXX<lA]OCJClOiCJiOOHtO 
CDCDOOCDO>OO>CD*JCDCnH01WO^WOiCDCnCDCO4».OaiOO 
HCD'< CDOiOO - OLC H HCOCCrC'0iCD'O<iM W4^ AHCO Spannweite

H n t— 4-a
1 COOOOO'O ©OOOCDOCDH^KHIClOClClOiOiW
1 OOC©OC0XOH1H]4a.OH103OX0i03Hac©HJ03OC103Ha.

CCO’OCiCDOX01C100ClCDClO01HOiCDAih4C0 4A[0H Handlange

H MHH
1 cc o o o o ©'co cd co coxx x ai ai-j o o o oi o> n w
1 OCDCOOOOCOCD^WHOOOiHCOOlHŁ CO Cl (O CO 03 CO O 

Cl Cl Cl O O O O CO Cl CO GO C© o HI GO CC 4-a H) 003 O Cl CD Cl CO FuBlange

CD CD CD CO CO O CD CD O CD C© CD CO CD CO CO CO -O -<] -O Cl Cl Ol Oi Ol 03 
Cl X CD C© CO O CO CO O CD X H) Cl 03 O Oi CO CD Ol 03 C© H-C© H] 4-a to ■ OCOOiOiGOOCOGOO^hP*.ODCOOi4HGO-<l03-JOH*ODCD0003 KórpergroBe

40

4-a
CO CD O CO CO CO CO CO CD CO C© CO GO CO ^3 ^3 ^3 Cl Cl Cl Cl i i i i 03 
ęiC10C1034^03COC000^34HH^-<lCO—‘COClOiCO 03
Ol Ol O CO GO H- H) CO CO 03 4- CO CO 03 H* 4-a H) Oi CO 4- CO 1 1 1 1 CO Brustumfang

4-a H
COCOCOCOCOCOOCOOCOCOCOCOCOCOGOCOHIHIHJHJCICICIOiHa H- aJ C0 Co CC CO O CO Q CO X a] H a] H 03 CD Cl H H X H a] O 
IO H O CD' Oi H O H O 03 03 CO CD 4- CD CO C Oi H H X O: < O' H Sitzhóhe

4-a H^ I-i 4-1
OOOCOCOOOCOOCOCOCOCDOOCDOOKJKIOClCli I I I 03 
03ClQCDCDOOCDOXC10itOXO'HCDOitOCDCl CCCl Ol O i—1 00 O O HA o CO Ol 03 O C© O CO C© O 03 C© O 1 1 ' 1 H] Rumpflange

HA Ha ha 4-a Ha
OC O 0'0 0 CO O CC O CO OC© CCCDa < < C1O. I , , , 03
CO Q O O C© O C© CD O CO CO Cl Cl CO ~3 03 O HI CO CD Ol 4-a
00 O O O H] O 03 03 O Oi 4-a CC O CO Cl 03 X O Cl 03 03 ' 1 ‘ 1 O Armlange

HA
CO CO CD CO CO CO CD CO O CO CO CO CO C© CO CO GO H) —J Cl Cl Cl Oi O* Ha CO 
Cl X CO CO c© CO CD CD CD X a] X 4— O Cd tO X 4- CO Oi O 4- O 4- Qi 
ClCO^COOiOiHA-OOCOCDClL—ŁCOH^OiClCOOGOH‘LOCDC003C© Beinlange

M
CO CO O CO CO CO CO CO CO CD CO CO CO X X X X H] H] HI Cl > ■ , , 03 
GO GO O GO GO HJ H) Cl CD -J Oi 4- CO C© Oi H O H) 03 H HJ O
O0iO0iC0H>^3C0C0HAC0C04HG04HClC0 0<G04H03l 1 1 1 OO

Schulter
breite

HA
5252Q$O<^^$©C©C©C©C©C©XXH1HJH1C1C3C3C3| | l | CO
52 S2 O CD Cl Cl Ol Ol 4^ 03 r© ° H) 03 CO 4H 03 CO Cl 4-a Ht ClO Cl O 03 Ol CO CO CO GO CO 4^ H) CO 4H CO H) o CO 4^-4^. CO -<j Hiiftbreite

HA
ę252$2S2S2S§52S2SS$ęo<:c>?c,<:ooococoH)HiHJC3i i i i 03

S G? ?£ S 00 0 Cl M H 03 H w 0 Cl 0Ha u- co H) HA 4^ to CO O Cl I—1 Ol Cl CO Cl 03 Ha H] 03 CO 4-a 03 Spannweite

Siidrussische Juden (nach W
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heutigen Verhaltnissen auch die mannigfachen Kreuzungen beigetragen 
haben1).

1) Vgl. hierzu auch Weidenreich (1927).

Dagegen sind die sexuellen Differenzen, auf die im obigen stets 
hingewiesen wurde, bei allen menschlichen Gruppen deutlich und gleich- 
sinnig. Sie sind bei der Geburt noch nicht vorhanden, sondern bilden sich 
erst wahrend des extrauterinen Lebens aus. Dabei ist die weibliche Form 
friiher ausgebildet ais die mannliche. Siehe fiir den WachstumsabschluB 
der einzelnen Dimensionen die Tabelle auf S. 434. Vergleicht man die Mittel- 
werte der Langen der wichtigsten Kórperabschnitte der beiden Geschlechter 
(Erwachsener) miteinander, so ergibt sich zusammenfassend folgendes:

Weibliche Mittelwerte in Prozenten der mannlichen.
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KórpergróBe 93,6 93.4 94,0 91.4 93,9 93,2 93,9
■

91,7 96,4 93,7 92,0 93,5
Sitzhóhe 94,3 — 95.2 94 4 — 94,0 95,1 91,6 98,2 94,2 94,0 95.0
Rumpflange — 95,4 — — — 96,6 — — — — — —
Akromialbreite — — — 85.6 81,0 92,8 — — 96,5 — 92,0 90,5
Cristalbreite — 99.8 — — — 101,5 — — 95,4 — 92,0 99.0
Spinalbreite — 99,7 — — — — — — 96,2 — — —
Trochanterenbreite — 98,0 — — — — — 97,6 99.5 — 100,0 —
Brustumfang — — — 87.4 — 94,8 — —- — — — 90,0
Armlange 91.5 89.8 — — — 91,0 — 91,2 — 93.8 91,0 93.0
Oberarmlange 90,0 — — 95,0 —
Unterarmlange 88,0 — — — — — — — — — 86,0 —
Handlange — 91,9 — — 89,3 — — 92.2 97,6 — — 92,4
Handbreite — 88.0 — — — — — — 95,6 — —
Spannweite — — 92,5 — — 92,5 — — 95,3 — —
Beinlange 92,5 91,9 92.4 88,0 — 91,6 92.2 — — 93,2 92,0 94,0
Oberschenkellange — — — 92,7 — — — — — 100,5
Unterschenkellange — — — 92,1 — — — — — 96,0
FuBlange — 92.3 — 87.3 — — 92,7 98,6 — — —
Gewicht — — — 85,7 — — — — — — 83,0

Nicht wahrend des ganzen extrauterinen Lebens sind die sexuellen 
Differenzen aber dieselben, sondern es machen sich groBe Umpragungen 
in den Proportionen, besonders im 10.—15. Lebensjahr geltend, die in der 
folgenden Tabelle (S. 437) zutage treten.

Danach hat die Frau einen langeren Stamm bezw. Rumpf, eine breitere 
Hiiftregion, dagegen kurzere Extremitaten ais der Mann (Fig. 153 u. 154,
S. 436). Diese sexuellen Unterschiede in den Kórperproportionen des Weibes 
gegeniiber dem Mannę sind weder ais ein Stehenbleiben auf einer jugendlichen 
Entwicklungsstufe, noch ais eine Folgę des friiheren Wachstumsabschlusses 
aufzufassen, sondern sie gehóren zu den spezifischen, sich wahrend des Wachs
tums herausbildenden weiblichen Eigenschaften im Sinne sekundarer Ge- 
schlechtsmerkmale.

28'
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Fig. 153. Kórperproportionen des 
Mannes (Mittelwert fiir Siiddeutsche).

Fig. 154. Kórperproportionen des 
Weibes (Mittelwert fiir Siiddeutsche).
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Siidrussische Juden (nach Wetssenberg). 
Weibliches MaB mit Beziehung auf das mannliche = 1000.

Alter Kórper
grófie

Brust
umfang Sitzhóhe Rumpf

lange
Arm- 
lange

Bein
lange

Schulter
breite

Hiift- 
breite

Spann
weite

Neug. 984 _ 985 __ 990 -
2 974 — 968 — .— 975 — — _
3 1007 _ 986 — — 1013 — — —
4 979 — 974 — — 945 — — _
5 991 — 993 — 1015 — — —
6 984 957 977 971 963 983 958 973 1045
7 997 986 987 992 977 989 988 984 982
8 1000 969 991 997 986 1005 988 985 991
9 1001 975 994 981 987 1008 1019 1000 1023

10 1016 992 1016 1028 1001 1019 1007 1014 1015
11 1016 973 1009 1025 1000 985 1000 1005 992
12 1022 1017 1022 1042 998 989 1014 1018 996
13 1032 1031 1035 1054 1021 1001 1034 1057 1022
14 1028 1023 1048 1059 1006 1006 1033 1068 1024
15 1010 1027 1029 1046 994 946 997 1048 971
16 965 1012 998 1013 962 932 973 1034 959
17 949 976 972 989 925 921 960 1019 924
18 951 977 972 989 936 932 966 1015 946
19 941 954 964 988 910 927 922 1004 927
20 937 973 962 986 912 916 933 1000 923

21—25 932 966 945 966 906 913 928 1014 915
26—30 933 925 948 965 906 919 931 1007 915
31—40 936 956 953 961 911 932 934 1029 928
41—50 932 976 948 966 915 931 940 1032 931
51—60 933 942 936 936 920 928 929 1029 922
61—75 907 956 912 911 898 902 928 993 904

11. Veranderung der Kórperproportionen und Kóperentwicklung 
durch kiinstliche Eingriffe.

Es ist bei Behandlung der Kórpergrófie schon auf die Wichtigkeit einer 
normalen Funktion der innersekretorischen Driisen fiir die normale Kórper- 
entwicklung hingewiesen worden, und es ist daher selbstverstandlich, dafi 
eine kiinstliche Entfernung der Keimdriisen im jugendlichen Alter bestimmte 
Veranderungen im Kórperbau hervorrufen wird. Die bei einigen Neger- 
stammen, bei den Skopzen Rufilands und Rumaniens und in Peking am 
kaiserlichen Hof-gebrauchliche Kastration mannlicher Individuen liefert 
dafiir die Beweise. Die Verschneidung besteht entweder nur in der Ent
fernung der Hoden, oder es wird aufier diesen auch der Penis bis auf einen 
kleinen Wurzelrest entfernt. Die Verschneidung in spateren Lebensjahren 
(Spatkastration) fiihrt nicht mehr zu tiefgreifenden Anderungen1).

1) Vgl. Wagenseils (1926) Untersuchungen an zwischen dem 6.—12. Lebensjahr 
Kastrierten.

Das auffallendste durch den Wegfall der Keimdriisen in der Zeit vor 
dem Yerstreichen der Epiphysenfugen bedingte Merkmal ist ein gesteigertes 
Langenwachstum. Daher erreichen die kastrierten Individuen einer ethnischen 
Gruppe im Vergleich zu den nichtkastrierten eine relatiy betrachtlichere 
Kórpergrófie, die jedoch fast ausschliefilich durch eine gróBere Lange der 
unteren Extremitat, nicht des Stammes bedingt wird. Da auch an der oberen 
Extremitat die Epiphysenfugen langer offen bleiben und sie sich aufierdem 
korrelativ mit der unteren entwickelt, so zeigt auch der Arm ein iiber die 
Norm hinausgehendes Langenwachstum1).
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10 Skopzen (ohne Kórperhaar) mit mittlerer KórpergróBe von 168 cni 
haben eine Beinlange von 93,8 cm,

10 Skopzen (ohne Kórperhaar) mit mittlerer KórpergróBe von 178 cm 
haben eine Beinlange von 101,9 cm,

wahrend die entsprechenden Beinlangen fiir Franzosen gleicher Kórper- 
gróBen 88,0 bezw. 91,8 cm betragen (Pittard, 1903).

30 Skopzen hatten eine mittlere KórpergróBe von 182,1 cm (166—196 cm) 
gegeniiber einem Mittel von 164,2 cm fiir die europaischen Russen, aus 
denen sie hervorgegangen. Ihre mittlere Sitzhóhe betrug 89,0 cm, ihre Bein
lange 93,2 cm (Pittard, 1910).

Das Verhaltnis der Lange der unteren Extremitat zum Staninie schwankt 
bei der gleichen Gruppe zwischen 89,3 und 108,2 und liegt bei allen Indi- 
viduen von 170 cm aufwarts iiber 92, ein bei normalen Europaern nur selten 
erreichter Index.

AuBer dieser typischen Proportionsanderung zeigt der Kórper der 
Kastrierten gewóhnlich noch eine gróBere Fettentwicklung, meist im Gebiet 
der Hiiften und Nates. Ein Gleiches tritt auch bei der Kastration von Tieren 
zu Mastzwecken und bei Frauen im Klimakterium ein. Haufig sind auch 
Genua valga. Von anderen Folgen der Kastration seien noch hervorgehoben: 
die mangelhafte und oft ganz fehlende Kórper- und Bartbehaarung, die spar- 
liche Behaarung der Regio pubis, die weiche Haut, die fahle Gesichtsfarbe, 
eine gewisse Grazilitat, Glatte und Schlankheit der Extremitatenknochen, 
kindlicher Typus des Beckens, Yerkleinerung des Schadels und Abflachung 
der Hinterhauptwólbung und der typische Kinderkehlkopf. Wenn diese 
Eigentiimlichkeiten nur schwach ausgebildet sind, spricht man von einem 
„eunuchoiden“ Kórperhabitus (Tandler und Gross). Der menschliche Friih- 
kastrat bleibt also auf einer jugendlichen Entwicklungsstufe stehen und zeigt 
daher nur eine Annaherung an, nicht ein Umschlagen in den weiblichen Typus. 
So nimmt das Becken kastrierter Menschen und Tiere mannlichen Geschlechts 
nicht weibliche Form an, sondern bleibt auf einer infantilen asexuellen Ent
wicklungsstufe stehen. Bei kastrierten Tieren (z. B. beim Hahn) ist selbst 
eine Reduktion des Herzgewichtes, vielleicht mit einer Verlangsamung 
im Stoffwechsel im Zusammenhang stehend, nachgewiesen worden (Sei.l- 
heim, 1896).

Von den Yeranderungen der Proportionen durch pathologische Prozesse 
(Rachitis, Achondroplasie, Periosterkrankungen usw.) muB hier abgesehen

Indices
Zwerg

Cerposka

<s

Deutscher
Mittel

<?

Zwergin 
Schell

$

Deutsche 
Mittel

?

Relative Lange der vorderen Rumpfwand 32,8 30,0 39,6 31,5
., Schulterbreite 21.4 23,0 27,1 21,0

Brustwarzenbreite 12.8 12,2 15,9 13,1
,, gróBte Beckenbreite 17,2 16,8 22,9 18.4

ganze Armlange 42,2 45,0 39,8 43,7
Oberarmlange 17,4 19.0 15,0 18,8

„ Unterarmlange 13,9 15,0 13,1 14,3
,, Handlange 10.9 11.2 11,6 10,8
,. ganze Beinlange 48,2 53,8 41,7 52.9
., Oberschenkellange 25,7 27,0 21,5 26,6
,, Unterschenkellange 17.8 22.4 14,7 22,0
,, FuBhohe 4,5 4,4 5,4 4,3
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werden. Nur die Umgestaltung der Proportionen beim Zwergwuchs seien 
hier kurz erwahnt. Die vorstehende Tabelle (S. 438) gibt die Proportionen 
der zwei oben S. 248 u. 249 abgebildeten Zwerge und zum Vergleich daneben 
die mittleren Verhaltnisse beim erwachsenen Deutschen. Die Unterschiede 
zwischen echtem (Zwerg Cerposka) und pathologischem Zwergwuchs (Zwergin 
Schell) sind hier deutlich.

12. Asymmetrie des Kbrpers.
Der menschliche Kórper zeigt weder im ganzen noch in seinen Teilen 

eine formale Symmetrie. Wenn man dennoch von symmetrischen Kbrper- 
halften, von bilateral symmetrischen Organen usw. spricht, so ist diese Sym
metrie nur relatiy zu der MaBeinheit zu verstehen, die wir in Anwendung zu 
bringen pflegen. Neben diesen feinen, nur schwer meBbaren Asymmetrien 
besitzt der menschliche Kórper aber, ganz abgesehen von der asymmetri- 
schen Anordnung der Organe des vegetativen Lebens, auch deutliche Asym
metrien, die sich leicht in Langen- und Gewichtsunterschieden ausdrucken 
lassem Mit diesen morphologischen Asymmetrien gehen yielfach (aber nicht 
notwendig immer) auch funktionelle, die sich in der gróBeren oder geringeren 
Intensitat des Gebrauches eines Organs manifestieren, Hand in Hand. Man 
spricht daher von Rechtshandern (Rechtsern) und Linkshandern 
(Linksern). Der weitaus haufigere asymmetrische Typus ist derjenige der 
Rechtser. Er ist nicht nur durch eine gróBere Gewandtheit im Gebrauch 
der rechten Hand ausgezeichnet, sondern es sind auch seine Sinnesorgane 
auf der rechten Seite besser ausgebildet und leistungsfahiger (Verhaltnis 
ca. 10:9), ais auf der linken (von Bieryliet). Bei den Linksern pflegen 
die Verhaltnisse umgekehrt zu liegen. Der Prozentsatz der letzteren diirfte 
zwischen 2 und 5 Proz. betragen1). An 5000 Soldaten des Gardekorps wurden 
4,6 Proz. nachgewiesen (Stier, 1911). Im iibrigen ist die Zahl der Skelet- 
linkser gróBer ais diejenige der Funktionslinkser (Gaupp, 1909 a).

1) v. Bardeleben (1911) halt diese Zahlen fiir zu niedrig und gibt den Prozentsatz 
der Linkser in einigen Schulen Jenas auf 9,5—20 Proz. an. In vielen dieser Falle handelt 
es sich aber um eine „partielle Linksheit“, da die Asymmetrie nur am Gesicht oder Kopf, 
aber nicht an den Armen oder anderen Teilen des Kbrpers ausgebildet war.

Die Asymmetrien (Dissymmetrien) der auBeren Kórperform sind 
natiirlich wesentlich durch solche des Skelet- und Muskelsystems bedingt; 
sie sind also am besten an diesen beiden Organsystemen, aber auch auBerlich 
am Kórper des Lebenden festzustellen. Diese Dissymmetrien kónnen kaum 
ais ein Mangel, ais eine Degeneration oder ais ein „effet social“ (Bichet) 
aufgefaBt werden, sondern sie verdanken ihre Entstehungsweise eher der 
Erwerbung des aufrechten Ganges, der die vorderen Extremitaten von der 
Ortsbewegung ausschliefit und ihnen die Anpassung an neue Funktionen 
und eine Steigerung der schon bei den niederen Saugern und den iibrigen 
Primaten yorhandenen Ungleichheiten der beiderseitigen Extremitaten 
gestattet.

An den oberen Extremitaten sind daher auch die Dissymmetrien 
am deutlichsten nachweisbar. Messungen an 5141 Soldaten (Hassę und 
Dehner) ergaben:

gleichlange Arme in 18 Proz. 
ungleichlange „ „ 82 „

Die letzteren 82 Proz. yerteilen sich folgendermaBen: 
langere Arnie rechts 75 Proz.

„ „ links 7 „
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Am unregelmaBigsten sind diese Verhaltnisse zwischen dem 13. und 
18. Lebensjahr (Godin); nach dieser Zeit sind die Asymmetrien in dem 
oben angegebenen Sinne ausgepragt.

Noch genauere Resultate liefern diese Messungen der beiden langen 
Knochen der oberen Extremitat bei Europaern (Rollet).

50 mannliche Skelete: Humerus + Radius gleichlang in 0 Proz.
50 + rechts langer ., 98
50 links „ „ 2 „
50 weibliche .. „ + gleichlang „ 2 „
50 •J 5ł ,• + 5 rechts langer „ 94 ,.
50 !ł 5J + links „ „ 4 „

Fig. 155. Arm- und Beinlange. (Nach Mollison.)

Die durchschnittliche absolute Langendifferenz betragt 8 mm, am 
haufigsten 10 mm, kann aber bis auf 22 mm ansteigen. Dieselben oder ahn- 
liche Differenzen scheinen auch bei anderen Rassen zu bestehen.

Mit der gróBeren Lange der Knochen der rechten oberen Extremitat 
kombiniert sich auch eine gróBere Massigkeit, die sich in den Umfangen 
und dem Gewicht ausspricht. Auch das Gewicht der Muskeln ist gróBer 
und dementsprechend sind die Armumfange des Lebenden, sowie die Leistungs- 
fahigkeit, d. h. die Kraftentfaltung des rechten Armes ebenfalls bedeutender 
ais diejenigen des linken. Die gleichen, an rezenten Rassen festgestellten
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Agypter,Naqada-Rasse (nach Warren, 1902) und Alamannen 
(nach Schwerz, 1912).

Anzahł 
der Knochenpaare gleichlang ungleich-

lang

davon

M
itt

el
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ch

ts 
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ng
er

 
ai

s li
nk

s

rechts 
langer

links 
langer

| Humerus 33 12,1 Proz. 87.9 Proz. 81,8 Proz. 18,2 Proz. 4,5 mm
Sgypter Radius $ 

cJ
52
21

3.8
4.8

96.2
95.2

94,2 .,
71,4 ,.

5,8
23,8 „

6,1 „
3,4 „

1 ? 27 22,2 77.8 85,1 „ 11,1 „ 3,6 „
( Humerus 91 4,4 Proz. 95,6 Proz. 89,0 Proz. 6,6 Proz. —

Alamannen < Radius 44 15,9 84,1 70,5 ,. 13.6 ,, —
| Ulna 31 9,7 ł, 91,3 >5 77,4 12,9 „ —

Langen- und Dickenunterschiede der Knochen der oberen Extremitat zeigen 
sich schon bei prahistorischen und fruhhistorischen Typen (Neolithiker, 
Bajuvaren, Alamannen), und selbst einige Skelete des Homo Neander- 
talensis (Neandertal, La Chapelle-aux-Saints, La Ferrassie I) besitzen einen 
schwacheren linken ais rechten Humerus (Boule).

An den Knochen der Hand besteht ebenfalls eine verschiedene Langen- 
entwicklung, aber nicht deutlich zugunsten der rechten GliedmaBe (Pfitzner, 
1893); nurLEWENZ und Whiteley (1902) fanden an 551 Paaren die Knochen 
der rechten Hand im ganzen etwas langer ais an der linken.

Diese ungleichlange Entwicklung der Knochen der beidseitigen oberen 
Extremitaten besteht aber noch nicht bei F eten und bei Neugeborenen (Gaupp). 
Selbst in der Jugend ist der fiir den erwachsenen Menschen (Europaer) 
charakteristische hohe Prozentsatz des langeren rechten Armes noch nicht 
Yorhanden, sondern bildet sich erst allmahlich wahrend des Wachstums her- 
aus. Nach Matiegka bestand bei 26 jugendlichen (12—21-jahrigen) mann
lichen Skeleten

30.3 Proz.
64.4 ,.
5,3 „

20,0 Proz.
70,0 „
10,0 „

Gleichheit der beiden Arme in 
gróBere Lange des rechten Armes in 

„ „ „ linken „ „
bei 7 jugendlichen (9—19-jahrigen) weiblichen Skeleten

Gleichheit der beiden Arme in 
gróBere Lange des rechten Armes in 

„ „ „ linken „ „
Auch bei den iibrigen Saugern (Perissodactylen, Artiodactylen usw.) 

bestehen Asymmetrien der vorderenExtremitat (Heuss, Guldberg, Weber), 
aber es zeigt sich keine konstantę GesetzmaBigkeit.
Gleichheit bezw. gróBere Lange der Knochen der oberen Extremitat einer 

Seite in Prozenten (nach Mołłison, 1910).

Humerus Radius Ulna

gleich rechts 
langer

links 
langer gleich rechts 

langer
links 

langer gleich rechts 
langer

links 
langer

Prosimier 46 31 23 71 14 14 69 23 8
Platyrrhinen 47 29 23 56 17 28 44 22 33
Cercopitheken 43 29 29 36 26 38 34 30 36
Hylobatiden 15 50 35 11 78 11 20 55 25
Schimpanse 27 36 36 42 17 42 17 33 50
Gorilla 20 47 33 44 25 31 13 27 60
Orang-Utan 29 50 21 5 68 26 11 67 22
Mensch 6 89 6 6 81 12 6 87 6
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Bei den Prosimiern, ahnlich wie bei den Platyrrhinen und auch noch 
bei den Cercopitheken ist also eine Langengleichheit der beidseitigen 
vorderen Extremitaten vorherrschend. Bei Schimpanse iiberwiegt die Lange 
der linken oberen Extremitat, bei Gorilla ist der rechte Humerus haufig langer, 
in viel hóherem Grade aber die linkę Ulna. (Vgl. die Tabelle S. 441.) Ahnlich 
wie bei Menschen liegen die Yerhaltnisse nur bei Orang-Utan und Hylobates, 
bei welchen der Langenunterschied am deutlichsten im Unterarm aus- 
gesprochen ist.

Von 60 Messungen an Studierenden (Ausbildung zu Berufssportlehrern) der Deutschen 
Hochschule fiir Leibesiibungen betrugen die Mafie im Durchschnitt am Anfang und 

Schlufi des I. Studienjahres (nach Kohlbausch, 1924):

Armlange Spannweite Unterschenkel
Anfang Schlufi Anfang Schlufi Anfang Schlufi

76,6 76,84 177,4 178,7 46,1 46,7

Ein besonders lehrreiches Beispiel der Knochenverlangerung unter funktionellem Einflufi 
erwahnt Kohlbausch (1924). Er hat bei dem bedeutendsten zurzeit lebenden Kontrabafi- 
spieler L. G. die Mafie der linken mit den Mafien der rechten Hand verglichen.

L. G. Grbfie 173 cm. Gewicht 111 kg.

Mafie der Hand in mm: 
rechts links

Handlange (Griffelfortsatz bis Mrttetfingerspitze) .... 207,0 212,0
Handbreite iiber den Grundgelenken  ........................... 89,0 92,0
Grundgelenk II — Fingerspitze ..................................... 97,0 103,0
Grundgelenk III — Fingerspitze..................................... 107,0 112,0
Grundgelenk IV — Fingerspitze..................................... 105,0 106,0
Grundgelenk V — Fingerspitze......................................... 83,0 87,0

Nicht so konstant sind die Asymmetrien der unteren bezw. hinteren 
Extremitat (Fig. 155, S. 440). Auch fehlt die morphologisch funktionelle 
Korrelation, denn die Mehrzahl der Menschen sind Rechtsbeiner, obwohl 
das linkę Bein die gróBere Langenausdehnung zeigt. Dies beweisen wieder 
die Messungen an den oben erwahnten 5141 Soldaten (Hassę und Dehner).

Es besaBen gleichlange Beine 32 Proz. 
„ „ ungleichlange „ 68 Proz.

Diese letzteren 68 Proz. verteilen sich folgendermaBen:
langere Beine rechts 15 Proz. 

„ ,, links 52 Proz.
An 70 Skeleten hat Garson (1879) folgende Prozentsatze festgestellt:

Femur und Tibia rechts und links gleichlang in
„ langer 

links ,,

10 Proz.1)

1) Nur in zwei Fallen waren wirklich Femur und Tibia beiderseits gleichlang, in 
5 weiteren wurde die Gleichheit durch Kompensation erreicht.

35,8 „
54,3 „

5,

,5

Eine geschlechtliche Differenz konnte bis jetzt an Europaern, Negern 
und Australiern nicht nachgewiesen werden, nur bei den Agyptern (Naqada- 
Rasse) scheint sie zu bestehen:
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Aegypter, Naqada-Rasse (nach Warren 1902) und Alamannen (nach 
Schwerz 1912).

Anzahl
der Knochenpaare gleichlang ungleich-

lang

davon

M
itt

el
, 

lin
ks

 lan
ge

r 
ai

s r
ec

ht
s

rechts 
langer

links 
langer

Femur 47
Agypter Tibia J 5?

? too
Alamannen { P?^aur

21.3 Proz.
18.1
22,8 „
25,0 .,
16.9 Proz.
10.4 „

78.7 Proz.
9L9 .,
77,2 „
75,0 „
83,1 Proz.
896 „

36.2 Proz.
27.3 „
35.1 „
35,0 „
30,7 Proz.
26.1 „

59.6 Proz.
69.6 „
61.4 „
62,0 „
52.4 Proz.
63.5 „

3.4 mm
3,3 ,.
2,7 ,.
2.5 „

Die absolute Differenz, die bald mehr auf das Femur, bald mehr auf 
die Tibia fallt, ist geringer ais an der oberen Extremitat und betragt am 
Skelet im Mittel 6 mm, im Maximum 13 mm. am Lebenden 20 mm. Mit 
den Langendifferenzen kombinieren sich an der unteren Extremitat, wie an 
der oberen auch gleichsinnige Unterschiede im Gewicht und in den Um- 
fangen. Der Wadenumfang des linken Beines ist bei jungen Leuten im Mittel 
um 5 mm gróBer ais derjenige des rechten (Godin).

Die Asymmetrien der unteren Extremitat sind bei der Geburt noch 
nicht vorhanden; langer ais bei der oberen erhalt sich die Gleichheit, um 
dann der Dissymmetrie im erwahnten Grade Platz zu machen. Sie ist aber 
niemals so deutlich ausgesprochen wie an der oberen Extremitat.

Auch bei Saugetieren finden sich Asymmetrien, aber wieder mit der 
gleichen UnregelmaBigkeit in der Bevorzugung einer Seite, wie dies schon 
bei der oberen Extremitat erwahnt wurde (Guldberg). Fiir die Primaten 
sei auf folgende Listę verwiesen:

Gleichheit bezw. gróBere Lange der Knochen der unteren Extremitat einer 
Seite in Prozenten (nach Mollison, 1910).

Femur Tibia Fibula

gleich rechts 
langer

links 
langer gleich rechts ! links gleich rechts 

langer
links 

langerlanger langer
Prosimier 57 21 21 64 14 21 54 15 31
Platyrrhinen 41 35 24 35 29 35 59 23 17
Cercopitheken 28 32 40 33 35 33 34 36 30
Hylobatiden 35 35 30 45 35 20 35 40 25
Schimpanse 17 25 58 21 50 30 50 30 20
Gorilla 19 37 44 29 12 59 7 33 60
Orang-Utan 35 35 29 41 35 24 43 36 21
Mensch 3 29 69 14 51 34 16 32 53

Nach dieser Tabelle ist die Gleichheit der beidseitigen unteren Extremitaten 
wieder am ausgesprochensten vorhanden bei Prosimier, dann folgen Pla- 
tyrrhinen und Cercopitheken. Bei Schimpanse ist nur das Femur meist 
links langer, wahrend bei Hylobatiden und Orang-Utan neben einem hohen 
Prozentsatz von Gleichheit ein leichtes Uberwiegen der rechten Extremitat 
konstatiert werden kann. Gorilla zeigt in allen drei Knochen eine gróBere 
Lange links, ant meisten im Unterschenkel. Beim Menschen kommt die 
gróBere Lange links am haufigsten vor, aber sie ist (nach Mollison) 
nur an Femur und Tibia nachweisbar.
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Schema der
Asymmetrie. Riickenansicht.

Bemerkenswert ist aber immerhin, daB die linkę untere Extremitat 
in einer Reihe von Merkmalen (haufigeres Fehlen des M. plantaris, geringere 
Verwachsung des M. gastrocnemius lat. mit dem M. soleus usw.) ein pro- 
gressiveres Verhalten zeigt ais die rechte (Frey).

Die funktionelle Dissymmetrie der unteren Extremitat, d. h. die iiber- 
wiegende Linksbeinigkeit beim Menschen macht sich bei gewissen Turn- 
iibungen geltend und wird durch die eigentiimlichen Ringwanderungen 
bewiesen, welche bei Ausschaltung der Sinnesorgane, besonders des Auges, 
ausgefiihrt werden (Guldberg).

Betrachtet man beide Extremitaten zusammen, so zeigt sich beim Men
schen also ais haufigstes Vorkommen eine gekreuzte Asymmetrie, 

d. h. langerer rechter Arm in Kombination mit 
langerem linken Bein. Vielleicht spiegelt sich 
hierin noch ein altes Yerhaltnis, die gekreuzte Ver- 
wendung der Extremitaten beim Gehen, wie sie 
den meisten VierfuBlern eigen ist. Auch der 
Mensch schwingt beim Gehen noch den rechten 
Arm mit dem linken Bein vor und umgekehrt 
(Gaupp, 1909 a).

In Verbindung mit diesen Dissymmetrien der 
Extremitaten stehen auch Asymmetrien in der 
Wirbelsaule, am Thorax, im Schultergiirtel und 
ani Becken, ohne daB damit direkt ein Kausal- 
zusammenhang behauptet werden soli.

Was das typische Verhalten der Wirbelsaule 
anlangt, so ist es aus nebenstehender Figur er- 
sichtlich. Danach besteht bei langerem rechten 
Arm und linkem Bein am haufigsten eine leichte 
linkskonvexe Lumbal- und eine rechtskonvexe 
Dorsal-Skoliose geringen Grades. Diese Lateral- 
krummungen (von pathologischen Fallen abge- 
sehen) fehlen in der ersten Kindheit und bilden 
sich gewóhnlich erst zwischen dem 7. und 
10. Lebensjahr aus, und zwar tritt entweder zu- 
nachst eine Totalskoliose oder die Lendenskoliose, 
die beide meist nach links konvex sind, auf. Sie 
scheinen also das primare zu sein, obwohl beim 
Erwachsenen die Dorsalskoliose gewóhnlich mar- 
kanter ist. Die Entstehung dieser Lateral- 
krummungen wird auf verschiedene in ihrer 
schwer festzustellenden Ursachen zuriickgefuhrt. 
dabei die haufig gróBere Lange des linken 

Bedeutung im einzelnen 
Wahrscheinlich kommen
Beines, der intensive Gebrauch des rechten Armes, gewisse Sitzhaltungen 
beim Schreiben in den Schulbanken und bestimmte Berufsarten in erster 
Linie in Betracht. Beobachtungen bei Naturvolkern, die noch ausstehen, 
miiBten dariiber naheren AufschluB geben. Auch an endogene Ursachen, 
die z. T. durch die verschiedene Ausbildung der beiden Halften jedes einzelnen 
Wirbels erklart werden, hat man gedacht (Stieve, 1920).

Die ursachlichen Momente, welche die Extremitatenasymmetrie 
hervorrufen, sind noch nicht sicher festgestellt, und doch bedarf die heute 
und wohl von jeher fiir den Menschen charakteristische Rechtshandigkeit 
einer Erklarung. Den Mehrgebrauch der rechten Hand selbst ais Ursache
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anzufiihren, ist unzulassig, ebenso wenig kann man auf Erziehung, (vererbte) 
Gewohnheiten und dergleichen Einfliisse abstellen. DaB die gelegentlich 
auftretende Linkshandigkeit angeboren ist und daB das Kind wahrend 
des ersten Lebensjahres aus einer zuerst bestehenden Anibidextrie selbstandig 
zu einer immer ausgesprocheneren Rechtshandigkeit iibergeht (Robinson, 
Voelkel), beweist, daB auch die Ursachen dieser letzteren in der mensch
lichen Organisation zu suchen sind.

Am meisten Wahrscheinlichkeit fiir sich hat die Annahme, welche 
die direkte Ursache der Rechtshandigkeit in einem Ubergewicht der linken 
Hirnhemisphare iiber die rechte sucht. Zwar konnte diese bessere Aus- 
bildung weder durch Wagung noch durch das Studium der auBeren Topo- 
graphie des Gehirnes bis jetzt sicher festgestellt werden, aber das Uberwiegen 
der linken Hemisphare kann auf einer besseren Blutversorgung beruhen. 
Die Lagę des Herzens und die asymmetrische Anordnung der gro Ben GefaBe, 
bei welcher die linkę Carotis unter giinstigerem Winkel entspringt, ais die 
rechte, geben dieser Annahme eine gewisse Stiitze. Auch pathologische Zu- 
stande (Embolien usw.) und das Experiment sind zur Unterstutzung der- 
selben herbeigezogen worden (Ocle, Lueddeckers, Bolk). Das meB- und 
wagbare Uberwiegen der rechten oberen Extremitat iiber die linkę ist, von 
einer Ungleichheit in den Entwicklungstendenzen abgesehen, also eine 
sekundare Folgę der ungleichen Inanspruchnahme (funktionelle Hyper- 
trophie), die sich wahrend des postembryonalen Lebens immer mehr ak- 
zentuiert. Wenn diese Anschauung richtig ist, so muB die Linkshandigkeit 
durch eine Transpositio cerebralis, d. h. durch bestimmte Arterienvarietaten 
bedingt sein, Die asymmetrische Lagę des Herzens und die Dissymmetrien 
in der Aortenverastelung, speziell der Carotiden, aber darf wohl ais eine Folge- 
erscheinung des aufrechten Ganges bezeichnet werden (Bolk). Umgekehrt 
ist allerdings auch die Rechtshandigkeit ais das Primare und die hóhere 
Organisation der linken Hirnhalfte ais dereń Folgen aufgefaBt worden (v. Bar- 
deleben, 1909). Eine auBerlich leicht feststellbare Asymmetrie innerer 
Organe zeigt der Hodensack, indem bei der Mehrzahl der Manner, und zwar 
nicht nur unter Kultur-, sondern auch unter Naturvólkern der linkę Hoden 
tiefer steht ais der rechte. Diese Senkung scheint bedingt durch eine ein- 
fache Stauung in den Hodenvenen und eine dadurch hervorgerufene Yolum- 
und Gewichtszunahme (Eberth x), (1904), zitiert beiEBSTEiN, (1921), S. 43. 
Ein Zusammenhang des selteneren umgekehrten Verhaltens mit der Links
handigkeit ist ebenso wenig erwiesen, wie mit dem Situs viscerum 
inversus. Unter 31 Fallen der letztgenannten Anomalie bestand 23mal 
Rechtshandigkeit und nur 8mal Linkshandigkeit (Ebstein, 1921).

Gegen die ganze eben entwickelte Annahme spricht aber der Befund 
bei Affen. Zwar wissen wir noch zu wenig iiber die funktionelle Asymmetrie 
der oberen Extremitat bei den Anthropomorphen, aber Orang-Utan und die 
Hylobatiden, die nach dem Menschen am ausgesprochensten eine gróBere 
Lange der rechten oberen Extremitat aufweisen, besitzen jedenfalls einen 
anderen Typus der Aortenverzweigung ais der Mensch. Dagegen iiberwiegt 
bei Schimpanse, obwohl er dieselbe Aortenverastelung wie der Mensch zeigt, 
die gróBere Lange der linken oberen Extremitat. Allerdings sind die Varie- 
taten in der Form der Aortenverastelung bei den Anthropomorphen wie beim 
Menschen sehr groB und mannigfach, und ein genaueres Studium derselben 
an groBem Materiał im Zusammenhang mit der funktionellen morpho- 
logischen Asymmetrie diirfte yielleicht manche Widerspriiche beseitigen.

1) Eberth, G. J., 1904, Die mannlichen Geschlechtsorgane, Jena, S. 10 ff.
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Zur Erklarung der gróBeren Lange des linken Beines werden vorwiegend 
statische Momente beigezogen. Da es meist ais Standbein benutzt wird, 
so kann seine gróBere Lange ais eine Wachstumsreaktion auf den Reiz liaufi- 
gerer Belastung aufgefaBt werden (Mollison). Dareste (1885) und Brandt 
(1913) verlegen die Ursache der ungleichen Ausbildung der beiderseitigen 
Extremitaten und Kórperhalften schon in die intrauterine Entwicklung, 
indem sie sie mit der Seitenkriimmung des Embryo in Zusammenhang 
bringen (vgl. hierzu die Figuren S. 267 ff).

DaB auch am Kopfe Asymmetrien bestehen, sei nur nebenbei bemerkt. 
Am deutlichsten sind wohl diejenigen des Gesichtes und besonders der Nase, 
die meist auf Asymmetrien des Schadels beruhen (Hassę, Liebreich). 
(Vgl. auch unter Schadelasymmetrie.) Die bis jetzt untersuchten Rassen 
verhalten sich darin allerdings etwas verschieden. Einen nur geringen Grad 
von Gesichtssaymmetrien besitzen Neger und Berber, einen etwas hóheren 
die Fellachen; ani haufigsten sind diese Dissymmetrien beim Europaer 
gefunden worden.

D. Integument und Integumentalorgane.
I. Haut.

1. Hautfarbe.
Unter allen Eigenschaften, welche die auBere Bedeckung des mensch

lichen Kórpers darbietet, ist die Hautfarbe am friihesten ais Rassen- 
merkmal beachtet und beschrieben worden. Schon auf den Wandgemalden 
agyptischer Graber, z. B. des Rekhmara-Grabes in Theben aus der 18. Dy
nastie, erscheinen die einzelnen Rassen scharf durch ilire verschiedene Farbung 
charakterisiert. Neben dem rotbraunen Ludu oder Rudu (Agypter) sind 
der schwarze Nasi (Neger), der gelbliche Aniu (semitischer Asiate) und der 
lielifarbige Tamahu (Nord-Afrikaner) dargestellt. Yiele Yólkerbezeichnungen 
gehen auf die Hautfarbe zuriick und verhangnisvolle Urteile und Vorurteile 
kniipfen sich noch heute an die Begriffe des „WeiBen“ und „Farbigen“. 
Auch in allen Klassifikationsversuchen der Menschheit seit Linne, Blumen- 
bach, Kant und Cuvier bildet die Hautfarbe eines der wichtigsten Unter- 
scheidungsmerkmale. Allerdings ist mit einer Trennung in eine weiBe euro- 
paische (poikiloderme), braune asiatische (xanthoderme), schwarze afrika- 
nische (melanoderme) Rasse heute nichts mehr anzufangen, weil die Ver- 
haltnisse der Hautpigmentierung sehr komplizierte sind und feinere Grup- 
pierungen nótig machen (vgl. die Klassifikation Denikers, S. 24 ff.). Will 
man nur die Hauptunterschiede festhalten, so kann man von weiBen, gelb- 
braunen und braunschwarzen Varietaten reden (Topinard) ; die rotę Yarietat 
ist dabei in Wegfall gekommen, weil in der Tat die Hautfarbe der Indianer 
ein Gelbbraun darstellt. Auch die Bezeichnung ,,weiB“ sollte in Zukunft 
vermieden, d. h. durch „schwach pigmentiert“ oder „hellfarbig“ ersetzt 
werden. Bei der groBen individuellen Yariabilitat der Pigmentierung und 
dem Mangel einer Korrelation mit anderen Kórpermerkmalen ist iiberhaupt 
der systematische oder klassifikatorische Wert der Hautfarbung lange nicht 
so groB, wie friiher angenommen wurde.

Die Hautfarbe des Menschen beruht auf zwei Momenten: 1) auf der 
Anwesenheit eines kórnigen Farbstoffes, der teils in den Zellen der Epidermis 
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(epidermale Hiille), teils im Corium (dermale Hiille). meistens in beiden Schich- 
ten zugleich eingelagert ist, und 2) in dem Durchschimmern des roten 
Blutfarbstoffes der feinen HautgefaBe durch die relatiy durchsichtige und 
an manchen Kórperstellen sehr diinne Epidermis. Aus der Kombination 
dieser beiden sehr yerschieden entwickelten Elemente entsteht die reiche 
Skala der menschlichen Hautfarben. Unter Umstanden kann auch der 
Serumgehalt der Hautbedeckung eine Rolle spielen. Bei Naturvólkern 
kommt gelegentlich ais weiteres Moment noch die absichtliche oder un- 
beabsichtigte Verunreinigung der Hautoberflache (auflagernder Sehmutz, 
Driisensekrete, aufgetragene Farbstoffe usw.), die die Hautfarbe sehr ver- 
andern kónnen, in Betracht. Selbstverstandlich ist dieses Moment bei der 
Beurteilung der wahren Hautfarbe auszuschalten. Durch pathologische 
Prozesse hervorgerufene Veranderungen der normalen Hautfarbe, z. B. die 
diffuse Farbung durch Gallenfarbstoff usw., sind naturlich ais solche zu 
beriicksichtigen. Uber die Feststellung der Hautfarbe yergleiche man die 
somatoskopische Technik, S. 205.

Wahrend das kórnige Pigment bei gesunden, erwachsenen Indiyiduen 
keine wesentliche Veranderung erfahrt, kann die Hautfarbe einzelner Kórper
stellen, besonders des Gesichtes, durch verschiedenen Blutreichtum Modi- 
fikationen erfahren. So entsteht die mehr oder weniger starkę Rótung der 
Europaerhaut infolge einer reichlicheren Blutzufuhr in die feinen Haut
gefaBe, die ihrerseits durch irgendeinen Kalte- oder psychischen Reiz her- 
yorgerufen werden kann. Bei stark pigmentierter Haut erzeugt die gleiche 
Ursache keine Rótung, sondern ein Abblassen, ein Fahlerwerden der Haut. 
Umgekehrt wird eine geringere Blutzufuhr oder ein geringerer Hamoglobin- 
gehalt des Blutes, wie bei Anamie, bei Europaern die Haut blasser, bei 
pigmentierten Rassen intensiver gefarbt erscheinen lassem

Das wichtigste Element aber ist das Pigment, iiber dessen Herkunft 
immer noch yerschiedene Hypothesen bestehen. Meist wird ein hamatogener 
Ursprung angenommen. d. h. man laBt das Pigment aus der farbigen Kom
ponentę des Hamoglobins beim Zerfall der Erythrocyten heryorgehen. 
Der diffundierte Blutfarbstoff wird von den Zellen angenommen und in 
kórniges Pigment umgewandelt. Da sich aber nun Pigment sowclil im 
Bindegewebe ais auch, und zwar yorwiegend und schon friih embryonal 
in Epithelzellen (Haare, Netzhaut) findet, so wird entweder eine selbstandige 
Entstehung im Epithel oder eine Bildung im Bindegewebe und spatere 
Ubertragung in die Epidermiszellen (sogenannte Migrations- oder Ein- 
schleppungstheorie) behauptet. Die letztere Annahme hat aber wenig Wahr- 
scheinlichkeit fiir sich.

Neuerdings ist auf Grund chemischer Untersuchungen auch die Ab- 
stammung des epidermalen Pigmentes vom Hamoglobin geleugnet worden. 
Die Zusammensetzung des menschlichen Pigmentes — C 56,14 Proz., H 7,57 
Proz., N 8,5 Proz., S 4,10 Proz. (der Schwefelgehalt kann iibrigens schwanken) 
— laBt eine solche Entstehung ausgeschlossen erscheinen (Sieber, Spiegler). 
Vermutlich wird das Materiał zur Bildung normaler und pathologischer 
Melanine nicht durch die genuinen EiweiBstoffe unmittelbar dargestellt, 
sondern yielmehr durch Spaltungsprodukte derselben, und zwar unter sehr 
yariierenden Verhaltnissen (Schmiedeberg). Nach dieser Auffassung ist 
die Pigmentbildung also eine Funktion bestimmter Kórperzellen. In der Tat 
wandelt sich unter Lichtwirkung die Substanz der Kernkórperchen der 
Epithelzellen in Pigment um, und zwar im Protoplasma der Zelle, nach- 
dem die yergróBerten und yermehrten Nukleolen aus dem Kern ausgetreten 
sind. Es stellt also die Nukleolarsubstanz das farblose Yorstadium des 
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Pigmentes dar (Meirowsky, 1906 und 1908, Staffel, 1908). Das spater 
zu behandelnde Coriumpigment soli nach den genannten Autoren von 
dem aus Nuklearsubstanz entstandenen Pigment verschieden sein und aus 
dem Blute stammen. Durch neuere Untersuchungen ist die autogene Ent- 
stehung des Pigmentes in der Epidermis sichergestellt; ebenso kann sich 
in den tiefer eingelagerten Zellen des Coriums selbstandig Pigment bilden 
(Meirowsky, 1922).

Es sei hier nur der Vollstandigkeit halber daran erinnert, daB beim 
Menschen auBer dem kutanen auch noch ein perineurales Pigment vor- 
kommt (Weidenreich), das sich in der Pia, und zwar vorwiegend im Gebiet 
der Medulla oblongata, an Hals- und Lendenanschwellung und an der Basis 
des Vorderhirns, ferner in der Chorioidea, im Labyrinth und in der Riech- 
schleimhaut findet. Nach Beobachtungen Symmers kommt das Piapigment, 
das iibrigens bei Affen fehlt oder nur sparlich auftritt, bei hellbraunen Agyp- 
tern haufiger ais bei dunkelhautigen Sudannegern vor. Von pathologischen 
Pigmenten, wie sie im Herzmuskel, im Wurmfortsatz usw. vorkommen 
kónnen, muB hier abgesehen werden.

In erster Linie wird die menschliche Hautfarbung bedingt durch die 
Einlagerung des Pigmentes, ganz vorwiegend in den Zellen des Stratum 
germinativum der Epidermis (Fig. 157), und die individuellen und Rassen- 
unterschiede beruhen nicht auf einer verschiedenen Qualitat, sondern aus- 
schlieBlich auf einer verschiedenen Quantitat des angesammelten Materials. 
Es handelt sich also nur um die mehr oder weniger dichte Anhaufung oder 
Ablagerung ein und desselben Farbstoffesx). Bei starker gefarbter Haut 
pflegen die Intercelhdarraume frei von Pigment zu sein, wahrend sich beim 
Neugeborenen und an hellen Hautstellen Erwachsener die Pigmentkórnchen 
mehr zwischen den Zellen (also inter-, nicht intracellular) finden. In der 
schwach pigmentierten Europaerhaut liegen nur wenige Pigmentkórnchen, 
meist dicht um den stets pigmentfreien Kern der tiefsten Zellen des Stratum 
germinativum, wahrend bei dunkelfarbigen Rassen, besonders bei den Ne- 
groiden, alle Zellen der Keimschicht strotzend mit Pigment angefiillt sind, 
so daB selbst der Kern nicht mehr sichtbar ist. Bei dunkelgefarbten Rassen 
und an den starker pigmentierten Kórperstellen der Europaer sind auch 
in den Zellen des Stratum corneum noch reichlich Pigmentkórner angehauft. 
Diffuses Pigment in der Haut, z. B. bei lange in Alkohol geharteten Haut- 
stiicken, ist ais ein Kunstprodukt aufzufassen (Breuł, 1896)1 2).

1) Sorby (1878) nimmt drei verschiedene Arten von Pigment, ein gelbes, ein rót- 
lichbraunes und ein schwarzes, an, die in verschiedener Verteilung bei den einzelnen Men- 
schenrassen vorkommen sollen.

2) Voerner(1905) halt das Pigment der Sommersprossen fur fliissig und glaubt, daB 
das komige Pigment aus dem fliissigen hervorgehe.

Die Farbę der einzelnen feinen Pigmentkórner yariiert vom hellsten 
Gelb bis zum dunkelsten Braun, was aber nur von der mehr oder weniger 
clichten Ausscheidung desselben Farbstoffes herriihrt.

Das epitheliale Pigment bildet sich in der Hauptsache erst extra- 
uterin aus; es finden sich aber auch schon bei neugeborenen Europaern, 
Japanern und Singhalesen in der tiefsten Schicht der Epidermis, besonders, 
an denjenigen Stellen, die auch beim Erwachsenen starker gefarbt sind, 
meist intercellular minimale Mengen von feinen und blassen Pigmentkórn
chen (Adachi), so daB es unrichtig ist, den Neugeborenen ais pigmentlos zu 
bezeichnen. Das europaische Kind ist bei der Geburt infolge der Kongestion 
der Haut bekanntlich rot. wie iibrigens auch das japanische (daher „Akambo“ 
— „rotes Kind“— genannt), bei Papua und Ńegern sogar dunkelrot. DaB 
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die Pigmentbildung schon intrauterin, und zwar im 5. Fetalmonat beginnt, 
lehrt die Beobachtung an Negerfeten (Thomson, Morison). Nach der Geburt 
setzt dann eine intensive Pigmentbildung ein, und zwar tritt die erste tiefere 
Farbung um Mund, Augen, Nagel und an den Geschlechtsteilen auf. Bald 
dunkeln auch Riicken und Stirne nach (Australier, Kamerunneger). In 
Afrika erkennt man europaisch negroide Mischlinge schon bei der Geburt 
an dem starker gefarbten Hodensack. Bei Negern, Papua, Australiern, 
Feuerlandern, Singhalesen wird die definitive Hautfarbe schon nach wenigen 
Tagen oder Wochen, bei den brasilianischen Indianern erst im 5.—6. Jahre 
erreicht.

Tela sub- 
cutanea

Epidermis

Corium

Kutanes GefaBnetz

Subpapillares Gefafi- 
netz

Fett

Stratum corneum

Stratum granulosum
Str. germinativum

Pigment

Fig. 157. Senkrechter Schnitt durch die Haut eines Europaers. I20mal vergróBert.

Ferner zeigt das Pigment in der Epidermis eine fleckenartige Anordnung 
(Yirchow), d. h. es wechseln bei schwach pigmentierter Haut Stellen pigment- 
freien Gewebes mit pigmentierten Bezirken ab, bei dunkelfarbigen Rassen 
dagegen heller und dunkler gefarbte Strecken. Die einzelnen Bezirke konnen 
nur wenige Zellen, aber auch eine Gruppe von Papillen umfassen, und die 
Begrenzungen sind entweder scharf oder verwischt. Ein Zusammenhang 
dieser fleckenweisen Yerteilung des Pigmentes mit bestimmten Struktur- 
verhaltnissen der Haut konnte bis jetzt nicht nachgewiesen werden. Am 
meisten Pigment findet sich in den Vertiefungen zwischen den Papillen.

Aul.ier dem Epidermispigment finden sich aber auch Einlagerungen 
von Farbkórnern im Corium, und zwar sowohl vorwiegend intracellular 
in den Bindegewebszellen, ais seltener intercellular in Form von freien Kórn- 
chenanhaufungen in den engen Spaltraumen (sogenannte Chromatophoren).

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Auli. I. Bd. 29 
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Die ersteren kommen wieder in doppelter Form vor: kleine hochliegende 
und wenig hervortretende und viel gróBere tiefliegende und scharf aus- 
gepragte Zellen (Adachi, 1903). Die ersteren sind beim Menschen und allen 
Affen mehr oder weniger zahlreich vorhanden, bei briinetten Europaern 
an fast allen Korperstellen; die letzteren fehlen bisweilen beim Menschen 
oder sind meist nur wahrend einer bestimmten Lebensperiode und an be- 
stinnnten Kórperregionen nachweisbar.

In der Regel ist die Menge des Epidermis- und des Coriumpigmentes 
einander direkt proportional, d. h. starker gefarbte Korperstellen und starker 
gefarbte Indiyiduen zeigen gleichzeitig in Epidermis und Corium eine 
Pigmentyermehrung. Im allgemeinen ist aber die Verteilung des Corium
pigmentes unregelmaBiger ais diejenige des- Epidermispigmentes und bei 
sehr hellen Indiyiduen kann das erstere ganz fehlen, wahrend das letztere 
yorhanden ist. Es tritt die dermale Pigmenthiille also gegeniiber der epi- 
dermalen stark zuriick und kommt fiir die eigentliche Hautfarbung daher 
nur wenig in Betracht.

Die erstgenannten kleinen Pigmentzellen des Coriums sind spindel- 
oder sternfórmig, oder auch rundlich mit einem Durchmesser von 5—20 p. 
Mit Ausnahme des Augenlides und der Ohrmuschel finden sie sich nur in 
den hóheren Lagen des Coriums, besonders im Stratum papillare, meist 
in der Nahe der GefaBwande, und zwar in auBerst wechsehider Menge. 
Gegen die Epidermisgrenze zu ist stets eine helle Schicht, in welche die 
pigmentierten Bindegewebszellen nicht eindringen (Fig. 158).

Die Pigmentkórnchen sind dieselben wie beim Epidermispigment; 
sie sind entweder sparlich im Zelleib enthalten oder fiillen denselben voll- 
standig an. Die ebenfalls erwahnten Chromatophoren (Pigmentfiguren, 
keine Zellen), die immer dadurch charakterisiert sind, daB sie an der Epithel- 
grenze, also jenseits der hellen Schicht sitzen und langere Auslaufer in die 
Zwischenraume der Epithelzellen hineinsenden, sind beim Europaer be
sonders in der Haut der Geschlechtsteile (Yagina, Praeputium) nachgewiesen 
worden. In der Haut des Hylobates sind sie besonders reichlich vertreten 
(Adachi).

Die zweitgenannten Pigmentzellen des Coriums sind groBe, schóne, 
an die Pigmentzellen der Chorioidea erinnernde Gebilde, meist ausgesprochen 
spindelfórmig und verastelt, 40—80 p, gelegentlich bis zu 130 p lang und 
4—10 p dick. Sie liegen ausnahmslos in den unteren zwei Dritteln der Corium- 
schicht und ordnen sich horizontal oft in langen Streifen aneinandergereiht 
an. Der Zelleib ist gleichmaBig bis in seine Auslaufer hinein mit sehr feinen 
gelblichbraunen Kórnchen erfiillt und der Kern ais mehr oder weniger heller 
Fleck sichtbar.

Bei vielen Affen finden sich diese Zellen an fast allen Hautstellen des 
Kórpers in gróBer Menge vor.

Diese letztgenannten Zellen bedingen auch die sogenannten dunkel- 
blauen ,,Geburtsf lecke“ (Mongolenfleck, blauer Pigmentfleck der Neu
geborenen nach Baelz). Sie finden sich entweder in konzentrierter oder in 
disseminierter Form. Die erstere ist meist beschrankt auf die Kreuz-SteiB- 
Glutaeal-Region (daher auch „SteiBfleck" genannt) — bei Japanern in 
89 Proz. auf der Mitte des Kreuzbeines gelegen (Kato, 1905) —, die letztere 
zeigt sich yorwiegend auf dem Riicken, kann sich aber auch iiber andere 
Korperstellen, wie Scheitel, Gesicht, Hals, Ober- und Unterschenkel er- 
strecken. Ob die sogenannten Blutflecken der Eskimo und die gelegentlich 
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auch bei erwachsenen Japanern vorkommenden kleinen blauen Pigment- 
flecke im Gesicht in die Kategorie der Geburtsflecke gehbren, ist noch nicht 
sichergestellt. Die aut der Stirne neugeborener Europaer hin und wieder be- 
obachteten Flecke sind durch das durchschimmernde Geflecht der Stirn-
venen hervorgerufen.

In der Regel sind die Flecken schon bei der Geburt vorhanden (daher 
der Name), sind also intrauterin — nach 
Wateff im 5. Fetalmonat — entstanden; 
sie kbnnen aber auch, wenigstens bei Ja- 
panerkindern erst nach Wochen oder Mo- 
naten nach der Geburt auftreten, um dann 
in den ersten Lebensjahren immer mehr ab- 
zublassen und schlieBlich ganz zu verschwin- 
den. Fiir Japaner, bei denen der Fleck 
besonders deutlich und haufig ist, gibt 
Kato (1905) nach Beobachtungen an 600 
Kindern interessante Haufigkeitsziffern fiir 
die einzelnen Altersstufen. Es besitzen den 
Sakralfleck:

Fig. 158. Senkrechter Schnitt durch 
die Nackenhaut einer sehr briinetten El- 
sasserin. (Nach Adachi.) Zeiss Obi. DD, 
Ok. 2.

Fig. 159. Senkrechter Schnitt durch 
die Kreuzhaut eines 6 Monate alten 
europaischen Kindes. (Nach Adachi.) 
360mal vergr. Leitz Obj. 7, Ok. 3.

im 1. Lebensjahre 99 5 Proz. im 7. Lebensjahre 29 Proz.
2 98 „ „ 8. „ 15 „
ś: ” 96 „ „ 9. Lebensjahre 10 „

n 4. „ 86 „ 10. „ 6 „
„ 5- 62 „ „ U- „ 5 „
,, 6. 43 „ 13. „ 3 „

Bei den Annamiten scheint der Sakralfleck seltener aufzutreten und 
friiher zu verschwinden. Er war vorhanden:

im 1. Monat bis 1. Jahr in 
„ 1. Jahre

2. „
„ 3. „
„ 4. „ und dariiber .,

61,5 Proz.
68,7 „
61,5 „
48,0 „
29,4 „

29*
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In Annam fehlt der Fleck bei Mischlingen, wahrend er sich in Japan 
auch bei diesen findet.

Das Aussehen der Sakralfiecke ist blau, blaulich oder schieferfarbig, 
beim Verschwinden hellgrau, nach dem Prinzip der Farben triiber Medien, 
weil der braune Farbstoff durch die Gewebsschicht hindurchschimmert. 
Am intensivsten sind die Flecke einige Zeit nach der Geburt. Ihre Aus- 
dehnung und Form ist auBerst wechselnd, von einem kleinen, nur wenige 
Millimeter umspannenden Fleckchen bis zu tellergroBenGebilden. Auch nieren- 
und schleifenfórmige, selbst eckige, gezackte und gelappte Flecke kommen 
vor. Sie sind seltener scharf begrenzt, meist mit verschwommenen, undeut- 
lichen Konturem Bei gut begrenzten Flecken ist die Farbę gleichmaBig, 
bei nicht scharf begrenzten pflegt dasZentrum intensiver gefarbt zu sein, 
ais die Bander.

Diese blauen Geburtsflecken, die friiher ais die ausschlieBliche Eigen- 
schaft der Mongoloiden betrachtet und daher ais Mongolenflecke bezeichnet 
wurden, sind jetzt bei einer groBen Reihe von Rassen und Typen nachge- 
wiesen worden. Sicher besitzen den Sakralfleck in hohem Prozentsatz alle 
Mongoloiden, Japaner, Chinesen,Grónland- und Festland-Eskimo, Annamiten, 
Birmanen und Verwandte (80—90 Proz.), Malayen, Javanen, Hova, Philip- 
piner, Samoaner, Hawaier, Tamilen, Nikobaren, Singhalesen, nordamerika- 
nische Indianer Britisch-Columbiens, Araukaner, Indianer Eąuadors, Neger 
und Mulatten Brasiliens. Bei reinen Negern ist der Fleck bis jetzt noch wenig 
beobachtet worden, yielleicht weil die friih einsetzende starkę Epidermis- 
pigmentierung ihn yerdeckt. Aber auch bei europaischen Kindern sind die 
Sakralfiecke, wenn auch in geringem Prozentsatz (bei Deutschen nach 
Tugendreich in 0,4 Proz., bei Nordamerikanern in 0,3 Proz. und bei Bul- 
garen nach Wateff in 0,5 Proz.), bei hellhautigen Individuen allerdings 
auBerst selten beobachtet worden. Adachi hat aber gezeigt, daB wenigstens 
die charakteristischen Pigmentzellen, wenn auch viel sparlicher und mit 
geringerem Pigmentgehalt, sich auch bei europaischen Kindern in der Sacro- 
Glutaealgegend relativ haufig nachweisen lassen. Das Yorkommen der tief- 
liegenden Pigmentzellen kann jedenfalls nicht mehr ais ein ausschlieBliches 
Charakteristikum der Mongoloiden angesehen werden, hóchstens das fast 
regelmaBige Auftreten der Geburtsflecke selbst. DaB bei Europaern dieser 
letztere nur selten zu beobachten ist, riilirt wohl von der allgemein viel ge- 
ringeren Pigmententwicklung bei diesen her. Es handelt sich also auch hier, 
wie beim Epidermispigment, nur um einen quantitativen Unterschied, der 
aber immerhin Beachtung verdient.

Bemerkenswert ist, daB diese tiefliegenden Pigmentzellen bei vielen 
Affen wahrend des ganzen Lebens und in weiter Verbreitung iiber den Kórper 
vorkommen. Da die Zellen beim Menschen nur wahrend einer bestimmten 
Lebensperiode sich entwickeln und dann wieder yerschwinden, tragen sie 
den Charakter des Rudimentaren an sich. Sie sind ais ein in Riickbildung 
begriffenes Merkmal aufzufassen (Adachi).

Die Hautpigmentierung der Affen, die iibrigens zu dereń syste- 
matischer Stellung in keiner Beziehung steht, ist teils der menschlichen ahn- 
lich, teils prinzipiell von ihr yerschieden. Den Menschen am ahnlichsten 
yerhalten sich Schimpanse und Cebus, bei denen sich pigmentierte Epidermis 
mit geringer Coriumpigment-Entwicklung kombiniert. Die sehr stark pig
mentierten Hylobates, Semnopithecus, Mycetes und Ateles sind im Corium 
pigmentfrei. Beide Schichten sehr pigmentreich hat nur Orang-Utan, wahrend 
bei Cynocephalus, Macacus, Cercopithecus und Chrysothrix das Corium auBerst 
pigmentreich, die Epidermis dagegen sehr pigmentarm ist. In beiden 
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Schichten wenig Pigment besitzen Hapale und Lemur. Es gibt also inner- 
halb der Primaten yerschiedene Typen der Hautpigmentierung. Die in- 
dividuellen und Speziesunterschiede im Pigmentcharakter der Affen sind 
auBerst gering; die grofien quantitativen Differenzen innerhalb der Men- 
schenrassen sind also wohl ein neuerer Erwerb.

Die Hautfarbung des Menschen ist aber nicht iiber den ganzen Kórper 
dieselbe, sondern es bestehen cliarakteristische regionale Unterschiede. 
Im allgemeinen besitzen die dorsale Flachę des Rumpfes und die Streck- 
seiten der Extremitaten reichlicheres Epidermis- und Coriumpigment, ais 
die ventrale Flachę und die Beugeseiten. Die gleiche Anordnung findet sich 
bei den meisten Affen. Nach verschiedenen Untersuchungen laBt sich folgende 
absteigende Stufenfolge des Pigmentationsgrades, die fiir Europaer wie fiir 
dunkelfarbige Rassen Giiltigkeit hat, aufstellen:

1) Warzenhof und Brustwarze, 2) aufiere Geschlechtsfeile, 3) Riicken, 
4) Streckseiten der Extremitaten, 5) Bauch, 6) Brust, 7) Gesicht (mit starkster 
Pigmentierung an Stirn und Nasenriicken), 8) Beugeseite der Extremitaten, 
9) Vola, 10) Planta. An den beiden letztgenannten Korperstellen sind bei 
Europaern und Japanern nur selten in der tiefsten Schicht der Epidermis 
minimale Mengen Pigmentkómchen, im Corium niemals Pigmentzellen nach- 
zuweisen, und selbst bei Negern findet sich hier nur sparliches Pigment in 
den basalen Zellen des Stratum germinativum, gelegentlich in etwas gróBerer 
Menge in den Beugefalten der Hand. Interessanterweise ist auch bei den 
Embryonen der Anthropomorphen die Vola ganz heli, und zwar noch zu einer 
Zeit, in der die iibrige Hautoberflache bereits yollstandig pigmentiert ist. 
Starker ais die umgebenden Hautbezirke ist beim Menschen auch die Lid- 
haut, am starksten der Lidrand pigmentiert. Bei manchen Madchen der 
Miinchner Volksschulen fand man, daB die Farbę der Haut auf der oberen 
Seite der Brust viel heller war ais auf der unteren. (Vgl.Naheres iiber Pigment- 
wechsel wahrend des Wachstums bei Herskovits 1926).

Die behaarte Kopfhaut ist bei Europaern sehr pigmentarm, bei Chinesen 
und Japanern hat sie einen Stich ins Gelbliche, bei Negern iiberwiegen graue 
und dunklere Tóne, bei anderen aufiereuropaischen Rassen ist sie hellbraun 
(Frederic). Es sind iibrigens einige Ausnahmen von der oben gegebenen 
Reihenfolge beobachtet worden. So sollen die aufieren Geschlechtsteile 
der Annamitinnen weniger pigmentiert sein, ais die iibrige Kórperoberflache. 
Bei Moi ist der Penis dunkler ais das Scrotum.

Diese regionalen Unterschiede der Farbung sind sicher nicht durch 
die Wirkung auBerer Faktoren hervorgerufen worden, sondern es handelt 
sich, wie ein Vergleich mit yielen Saugern lehrt, yielmehr um die Persistenz 
eines schon friih erworbenen Farbungstypus.

Die Pigmentierung greift von der aufieren Haut auch auf die benach- 
barte Schleimhaut iiber, wenigstens bei den dunkler pigmentierten europa- 
ischen Indiyiduen und bei allen dunkelfarbigen Rassen.

Nur bei blonden Europaern sind die Lippen von der Schleimhaut- 
grenze an frei von Pigment und erscheinen daher rot infolge des Durch- 
schimmerns des Blutfarbstoffes der reichen Kapillarnetze in den hohen und 
zahlreichen Papillen und des stark durchbluteten M. orbicularis oris, d. h. 
eben infolge des Fehlens der Pigmentzellen, die das Licht stark resorbieren. 
Gegen die Mundwinkel zu finden sich relatiy haufig (in 50 Proz. bei erwachse
nen Deutschen) meist an der Schleimhautoberlippe freie Talgdriisen in Form 
kleiner weifier Piinktchen (Stieda, Liepmann), die den allgemeinen Farbungs- 
charakter aber wenig oder gar nicht beeinflussen. Je mehr Pigment in der 
Schleimhaut abgelagert ist, um so mehr erscheint die Lippe blaulich yiolett 
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bis dunkel-graublau. Bei Annamiten ist fast nur die Oberlippe blaulich grau 
gefarbt. Im iibrigen unterscheidet man in Annani 2 verschiedene Gruppen, 
die ais Mnoi-son, d. li. „Menniglippen" und Mnol-chi, d. h. „Bleilippen“ 
bezeichnet werden und die verschiedenen Ursprungs zu sein scheinen (Enjoy). 
Es dient also auch den Eingeborenen die Lippenfarbe ais ein wichtiges Unter- 
scheidungsmerkmal. Selbst im Innern der Mundhóhle finden sieli bei dunkel- 
farbigen Rassen noch zerstreute Pigmentflecke und bei Javanen sind solche 
Naevi pigmentosi sogar auf der Conjunctiva tarsi sehr haufig nachgewiesen 
worden (Steiner). Uber die Farbung der Conjunctiva bulbi vergleiche S. 513. 
Bei Negern enthalt auch das Augenlid, speziell die Lidkante distal von den 
Miindungen der MEiBOMschen Driisen groBe Mengen epithelialen Pigmentes 
(Hauschild). Selbst im Corium und bis zu den Fasern des M. orbicularis 
findet sich Pigment (Coppey). Bei Javanen kommen sogar auf dem Lid- 
rand reitende Pigmentflecke vor (Steiner). Auch die Schleimhaut des Anus 
und die Labia minora besonders an ihrer AuBenseite sind oft gefarbt. Ge- 
legentlich gehen kleine Pigmentflecke bis hoch in die Vagina hinauf (Stratz).

Schon erwahnt wurde die auffallend groBe individuelle Differenz 
der Hautfarbung, die in einzelnen menschlichen Gruppen wohl aber auf 
zahlreich stattgefundene Mischungen zuruckgefiihrt werden darf. Denn 
bei der Kreuzung verschieden pigmentierter Rassen oder Individuen erweist 
sich das Pigment ais auBerst erbfest. Bei Negerkreuzung bleibt z. B. ein gelb- 
licher Ton ani Daumennagel und in der Conjunctiva mit groBer Zahigkeit 
uber Generationen bestehen.

Nach Davenport (1910) und Fischer (1913) vererbt sich der Pigment- 
charakter der Haut nach den MENDELschen Regeln, wobei aber dunkel durch- 
aus nicht immer uber heli dominiert. Sind beide Eltern heli, so ist auch die 
Nachkommenschaft fast ohne Ausnahme hellhautig. Bei der Kombination 
dunkel mit dunkel und mittel mit mittel ergaben sich je 22 Proz., bei der 
Kombination dunkel mit mittel 24 Proz. hellhautiger Individuen. Auch bei 
der Kreuzung von WeiBen und Negern entsteht im Mulatten nicht eine 
intermediare Form der Pigmentation, sondern es ist wahrscheinlicher, daB 
die Erbeinheiten aufspalten und daB die urspriinglichen Farbeigenschaften 
der Eltern wieder mehr oder weniger in den Nachkommen hergestellt werden. 
Es scheint, daB die Neger mehr Erbeinheiten besitzen ais die hellen Europaer 
(Davenport). Weitere Untersuchungen sind dringend nótig. Unaufgeklart 
sind auch die Falle, in denen die Mischlinge dunkler ais die beiden Eltern- 
rassen sind, wie das bei der Kreuzung von Wedda und Tamilen beobachtet 
wurde (Sarasin).

Neben der individuellen besteht auch fast durchgehends eine sexuelle 
Differenz, indem die Frauen im allgemeinen etwas hellhautiger sind ais 
die Manner. Schon die farbigen Darstellungen der Agypter und Griechen 
lassen diese Unterschiede erkennen.

AuBer der Erblichkeit spielen aber auBere Faktoren, vor allem Licht 
und Luft, eine groBe Rolle bei der Entwicklung der Hautfarbe. Die 
fahlweise Haut des Europaers an den bedeckten Kórperstellen ist zum Teil 
durch die Bedeckung selbst, d. h. durch den AusschluB des Lichtes bedingt. 
Ein nacktgehender Nordlander wiirde eine wesentlich dunklere Hautfarbe 
haben, ais wir sie an seinem bedeckten Kbrper feststellen kbnnen. Man be- 
achte nur die Wirkungen des Luft- und Sonnenbades, das fiir den Europaer 
ahnliche Bedingungen schafft, wie sie fiir die fast nackt gehenden tropischen 
Rassen bestehen. Unter der Sonnenbestrahlung findet nicht nur ein Nach- 
dunkeln der exponierten Kórperstellen statt, sondern es bilden sich bei vielen 
Individuen die sogenannten Sommersprossen, die bei Europaern, europa- 
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ischen Mischlingen und siidamerikanischen Indianern in viel hoherem Grade 
auftreten ais z. B. bei Asiaten. Die Haut des Europaers ist eben fiir Belich- 
tung im allgemeinen viel empfindlicher, ais diejenige dunkelfarbiger Rassen. 
Diese letztere zeigt aber unter der Isolation ebenfalls eine starkę Pigment- 
vermehrung. Chinesen und Japaner, die im Freien arbeiten (Fischer, Laufer 
usw.), sind viel brauner ais die vorwiegend in geschlossenen Raumen lebenden. 
Die siidamerikanischen Indianer des Urwaldes sind heller pigmentiert ais 
diejenigen auf dem offenen Kamp und in den FluBtalern (K. Rankę). Die 
gelbbraunen und gelbgrauen Lehmtóne der Indianerhaut kónnen durch Luft 
und Licht sich in ein tiefes Braunrot verwandeln. Selbst Neger dunkeln 
nach, wenn sie sich lange in einem trockenen, sonnigen Klima aufhalten 
(Staudinger, Widemann). Stets bedeckt getragene Korperteile (z. B. unter 
Armbandern oder Ringen) bleiben auch bei dunkelfarbigen Rassen heller1), 
wahrend selbst die Schleimhaut nach Exposition, so die Glans penis bei 
Negern nach der Yerschneidung pigmentiert wird. Pigmentiertes Integument 
findet sich auch einige Millimeter weit in der Urethra des Penisstumpfes 
negroider Kastraten (Tandler. 1909).

1) Es sei hier auch an den Yerlust der Hautfarbe bei vielen Hóhlentieren erinnert.

Lokale Pigmentbildung wird auch ais Folgę starker, lang an- 
dauernder thermischer Reize angetroffen. Hierher gehórt der „Hidako“, 
d. h. der Fleck im Handteller des japanischen Banto, oder die dunkle Stelle 
auf der vorderen Bauchwand bei vielen Japanern; diese wird durch den 
Taschenofen hervorgerufen, jener entsteht durch haufiges Warmen der 
Hande iiber dem offenen Kohlenbecken (Adachi). Ebenso erzeugen Brei- 
umschlage, Pflaster u. dgl. Veranderungen der Hautfarbe.

Die Anschauung, daB die Hautfarbung der einzelnen Menschenrassen 
direkt durch die Sonnenbestrahlung hervorgerufen sei, ist nicht mehr halt- 
bar. Die regionale Yerteilung des Pigmentes, auf die oben hingewiesen wurde, 
kann nicht der unmittelbaren Belichtung zugeschrieben werden, und ebenso 
spricht die heutige Yerbreitung der Menschenrassen gegen eine solche Er- 
klarung. Der Europaer kann in den Tropen, abgesehen von einer leichten 
Nachdunkelung, niemals die dunklere Hautfarbe der tropischen Rasse er- 
werben. Nachdunkelung, d. h. Pigmentierung tritt im Winter nicht ein, weil 
die pigmenterzeugenden Strahlen im Sonnenspektrum der Wintersonne 
nicht vorhanden sind, sondern erst im Friihjahr auftreten. Man wird also 
die intercellulare Pigmentbildung ais einen unter dem EinfluB des Sonnen- 
lichtes vor sich gehenden Schutzakt der Zelle betrachten diirfen. Denn das 
Epidermispigment ist eine Schutzeinrichtung, allerdings nicht gegen Warme- 
strahlen, wie man friiher glaubte, sondern gegen die bei hoher Sonne auf- 
tretenden kurzwelligen, ultravioletten Strahlen, die wie die langwelligen, 
ultraroten von der Haut absorbiert werden. Das Pigment absorbiert die gelben 
und griinen Strahlen, wandelt sie in Hautwarme um, die ausgestrahlt wird. 
Darum erwarmt sich die Malayenhaut in direktem Sonnenschein um fast 
3° C mehr ais die Europaerhaut (Eijkmann, Daubler). Aus demselben 
Grunde fehlen Hautentziindungen, wie Lichen tropicus, bei den dunkel
farbigen Rassen, denn es sind eben die ultravioletten Strahlen des Lichtes, 
die beim Europaer Erytheme erzeugen.

Was die besonders starkę Pigmentierung einzelner Kórperstellen an- 
belangt, so sielit Solger (1905 u. 1910) in dem Pigment neben der genannten 
Funktion, besonders im Hinblick auf die Verhaltnisse bei vielen Saugetieren 
(Nase, Schnauze, Augenlider, Geschlechtsteile), auch eine Schutzeinrichtung 
gegen die schadlichen Wirkungen verdunstenden Sekretes. Zu dereń Yer- 
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hiitung hat sich bei der Depigmentation yerschiedener Rassen das Pigment 
an jenen Korperstellen (Brnstwarze, Genitalien, Achselhóhle) durch natiir- 
liche Selektion erhalten.

Bei der Entwicklung der Menschheit ist mit dem Schwund des Haar- 
kleides kompensatorisch Epidermispigment aufgetreten, und da auch die 
hellsten Rassenhaute noch regional dunkle Farbung aufweisen, besteht alle 
Wahrscheinlichkeit, anzunehmen, daB die urspriingliche Hominidenform 
dunkel pigmentiert war (Schwalbe). Die Fahigkeit, Pigment zu bilden, 
ist also ein altes Erbe, das in zaher Weise, aber in sehr yerschieden entwickel- 

n Menschenrassen sich von Generation zu 
Generation ubertragen hat. Bei dem 
Europaer ist sie stark zuriickgegangen; 
seine relatiye Pigmentlosigkeit stellt 
einen sekundaren Zustand dar.

Gelegentlich angeborener Pig- 
mentmangel, sogenannter Albinis- 
mus, kommt fast bei allen Rassen 
(Negroide, Papua, Malayen, Mongo- 
loide, Peruaner, Mittelamerikaner, 
Europaer) indiyiduell vor. Nur bei 
nordamerikanischen Indianern, Nord- 
asiaten und Australiern scheint er sehr 
selten zu sein (Andree). Man unter- 
scheidet totalen und partiellen Albinis
mus (vgl. auch unter Haar, S. 483). Bei 
ersterem betrifft die Hemmungsbildung 
den ganzen Kórper; es sind also auch 
Haar und Auge in Mitleidenschafc ge- 
zogen. Bei albinotischen Negern ist 
in der Regel die ganze Kórperhaut 
weiB bis rosaweiB gefarbt, nur ge
legentlich, besonders am Rumpf, finden 
sich kleinere oder gróBere Naevi pig- 
mentosi. In den inneren Organen des 
Kórpers fehlt bei Albino das Pigment 
yollstandig (Adler und Mc Intosh). 
Die Haut ist durch Dicke und Derb-

tem Grade, innerhalb der einzelne

Fig. 160. Dschagga-Albino. Phot.
Mollison.

heit ausgezeichnet. Das krause Haar 
pflegt strohgelb zu sein, wahrend die 
Iris wechselnd blaue bis dunkelbraune 

Nuancen aufweist (Berke, 1905). Bei dem partiellen Albinismus sind 
dagegen nur zirkumskripte Stellen der Haut pigmentfrei, die sich bei dunk- 
leren Rassen weiB von der iibrigen Haut abheben.

Wahrer Albinismus ist stets angeboren, wird streng erblich ubertragen 
(Frederic, Seligmann, Levi, Frassetto, Davenport) und bleibt wahrend 
des ganzen Lebens unverandert. Er ist stets regressiy und beruht auf dem 
Fehlen der Pigmentanlage. Nach den bisherigen Untersuchungen yerhalt 
er sich wie ein rezessives Merkmal im Sinne der MENDELschen Regeln (Castle 
und Allen). Nach Beobachtungen Davenports gingen aus zwei albino
tischen Ehen ausschlieBlich albinotische Kinder hervor; selbst bei Kreuzung 
von Albino mit Nichtalbino treten wieder 23—34 Proz. albinotischer Kinder 
auf. Vom Albinismus zu scheiden ist die erworbene, meist erst im spateren 
Leben auftretende Leukopathie, die hauptsachlich durch Yitiligo reprasen- 
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tiert wird. Sie entsteht aus runden hellen Flecken, die sich immer mehr ver- 
gróBern und schlieBlich konfluieren. Die Rander sind stets nach auBen konvex 
und scharf begrenzt, und das Pigment der nicht veranderten Haut scheint 
an diesen Grenzstellen besonders stark entwickelt. Auch andere Hautkrank- 
heiten, wie Mai de los Pintos, Tinea imbricata usw., kbnnen die Farbę der 
Haut wesentlich verandern. Narbengewebe ist pigmentlos oder pigmentami; 
erst einige Zeit nach der Narbenbildung tritt in dem atrophischen Epithel 
wieder etwas Pigment auf. Allmahliche Depigmentation findet sich auch 
bei manchen inneren Erkrankungen (Schwindsucht usw.), wahrend die so- 
genannte Tropenbleichung des Europaers, falschlich ais Anarnie bezeichnet, 
auf der Einwirkung der hohen Luftfeuchtigkeit, d. h. des feuchtwarmen 
Klimas auf die feinen HautgefaBe beruht. Vielleicht kommt dazu noch eine 
in eińer starkeren serósen Durchtrankung bestehende Veranderung der 
Haut, wodurch sie naturlich undurchsichtiger wird (Kohlbrugge, 1910). 
Die Einwirkung des Klimas verandert nach Haecker (1925) nicht direkt 
die Haut und die Hautorgane, sondern zunachst den Gesamtstoffwechsel. 
Auch in Agypten sollen die Europaer wahrend der feuchtwarmen Uber- 
schwemmungsperiode heller, bezw. blasser werden, in der heiBen, trockenen 
Zeit dagegen nachdunkeln.

Verteilung der Hautfarbe innerhalb der heutigen Mensch- 
heit. Bei den groBen individuellen Unterschieden kann hier nur eine Grup- 
pierung in groBen Ziigen gegeben werden. Innerhalb der ganzen Menschheit 
bestehen zwischen dem hellen rosigen WeiB des Nordeuropaers und dem 
tiefen Braunschwarz vieler Negroiden unzahlige chromatische Briicken. 
Yergleiche die Einteilung in der somatoskopischen Technik, S. 206.

Die hellsten Hauttóne besitzen die europaischen Nordlander mit Aus- 
nahme der Lapplander. Gegen den Siiden Europas nimmt die Pigmentation 
zu, und es treten die sogenannten Briinetten auf. Wenig pigmentierte Typen 
schlieBen sich in Kleinasien, Persien und Nordafrika an. Gelbliche Haut
tóne finden sich hauptsachlich bei den Mongoloiden im zentralen, nórdlichen, 
óstlichen und siidóstlichen Asien. Es kommen aber bei Nordchinesen ge- 
legentlich auch ganz helle europaische Tóne vor. Diese mittlere gelbliche 
Hauttónung mit Zumischung einer mehr oder weniger ausgesprochenen 
Braunkomponente erstreckt sich dann auch iiber die arktische Zonę, iiber 
den Nordwesten Nordamerikas, den Osten und den Siiden Siidamerikas, 
und fast die ganze Siidsee. Mittel- und rotbraune Nuancen sind am liaufig- 
sten bei vielen Indianerstammen Nord- und Siidamerikas, bei Vorder- und 
Hinterindern und Siidafrikanern. Ausgesprochen dunkelbraune Haut- 
farbung charakterisiert die Australier, die Melanesier, zersprengte negroide 
Gruppen in Siid-Ostasien und besonders die Neger Afrikas, die unter sich 
allerdings wieder eine reiche Farbenskala aufweisen. Verner (1903) schatzt 
die Zalil der relativ hellen, d. li. braunhautigen Neger unter den Stammen 
des zentralen und siidlichen Afrika auf mindestens 15 Proz. der Gesamt- 
beyólkerung. Die dunkelsten, grauschwarzen Tóne in Afrika finden sich 
bei Dinka und Tuaregg.

2. Bau und Struktur der Haut.
Viel weniger ais iiber die Hautfarbe sind wir iiber Bau und Struktur 

der menschlichen Haut orientiert. Die Dicke der Cutis betragt beim 
erwachseneu Europaer an den meisten Kórperstellen zwischen 1,5 und 
2 mm. Betrachtlich dicker ist sie am ganzen Riicken, am GesaB, an 
Palma und Planta (bis zu 3 mm), besonders diinn dagegen an den Augen- 
lidern, den Lippen, am auBeren Gehórgang, am Praputium und an der Innen- 
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flachę der groBen Labien. Fiir Salomonier, Neger, Chinesen und Japaner 
werden im allgemeinen hóhere Zahlen ais fiir Europaer angegeben.

Genaueren AufschluB iiber die regionalen Differenzen geben Dicken- 
messungen der Epidermis und besonders des Stratum germinativum.

Fig. 161. Topnaar-Hottentottin. Phot. Schultze Jena.
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Die Dieke des Corium betragt beim Europaer im Mittel an den Augen- 
lidern 0,6 mm, an der Stirn 1,5 mm, am Kórper meist 1,7—2 mm, am Nacken 
und an der FuBsohle 2—3 mm. Chinesen dagegen haben am Ścheitel eine 
Coriumdicke von 2 mm, am Nacken 4—5 mm. Die grófiten Dickenschwan- 
kungen zeigt natiirlich die Subcutis. Yergleiche iiber die Dieke der ganzen 
Hautbedeckung S. 523 u. 524.

Je nach der Entwicklung des Panniculus adiposus ist auch die Spannung 
der Hautoberflache eine gróBere oder geringere. Auffallend ist die starkę 
Neigung zur Runzelbildung bei Hottentotten (Fig. 161) und Buschmannern, 
die, wie es scheint, auch in einem Zusammenhang mit der Entfaltung des 
Unterhautfettes steht.

Deutliche Unterschiede bestehen auch in der Textur der Haut. 
Bei vielen Asiaten, besonders Vorderindern, Singhalesen und bei den meisten 
Negern hat die Haut einen sammetartigen Charakter und einen an Bronze- 
statuen erinnernden Schimmer und Glanz, wahrend dem Europaer und siid- 
amerikanischen Indianer diese sammetartige Textur durchaus fehlt. Die Unter
schiede mógen zum Teil mit der Anzahl und Funktion, yielleicht auch mit 
der yerschiedenen Grófie der Schweifi- und Talgdrusen zusammenhangenx). 
Nach Kohlbrugge soli zwar die Zahl der Schweifidriisen auf dem Quadrat- 
zentimeter entsprechender Korperstellen bei heli- und dunkelfarbigen Rassen 
gleichgrofi sein, aber in der Sekretionsmenge bestehen nachweisbare Diffe- 
renzen. Unterstiitzend tritt in vielen Fallen auch noch kiinstliche Einfettung 
der Haut hinzu.

Der Fettschimmer der Negerhaut hat iibrigens eine physikalische 
Bedeutung. Kalorimetrische Versuche haben gezeigt, daB die Fette ein 
sehr betrachtliches Strahlungsverniógen fiir infrarote, d. h. Warmestrahlen 
besitzen. Da die Haut des Negers infolge ihres betrachtlichen Pigment- 
gehaltes sich mehr erwarmt ais diejenige des Europaers, so bedarf sie eines 
starkeren Abkiihlungsmittels, um den Kórper vor zu grofier Erhitzung zu 
bewahren. Dies leistet die fettige Hautoberflache yermóge ihrer starken 
Warmeaustrahlung (Guillaume, 1899).

Mit der Sekretion der Hautdriisen, d. h. der chemischen Zusammen- 
setzung des Hauttalges und Schweifies, besonders der Driisen in den Achsel- 
hóhlen und der Genitalregion hangt auch die verschiedenartige spezifische 
Hautausdiinstung der einzelnen Rassen zusammen, fiir die das Geruchsorgan 
der Indiyiduen derselben Rasse mehr oder weniger abgestumpft ist. Durch 
Unreinlichkeit oder Einólen des Kórpers mit tierischen Fetten kann der 
Geruch noch bedeutend yerstarkt und fiir Angehórige anderer Rassen un- 
ertraglich werden. So empfindet der Europaer den Negergeruch, der Japaner 
den Europaergeruch, wenigstens anfanglich, ais sehr unangenehm.

Besondere Beachtung aber yerdienen die gróberen und feineren 
Reliefverhaltnisse der Haut von Palma und Planta.

Die ersteren bestehen in Hautfurchen, die mehr oder weniger be- 
stimmte Felder bezw. Gebiete abgrenzen. Es sind dies Knickungs- oder 
Beugefurchen, die sich stets an solchen Stellen finden, wo zwei Knochen 
gelenkig miteinander verbunden sind (vgl. Fig. 148, S. 399). An den Fingern 
trennen sie die Gebiete der einzelnen Phalangen voneinander und begrenzen 
auch die Finger gegen den Handteller. Uber dem Gelenk zwischen Grund 
und Mittelphalanx sind meist zwei parallel verlaufende Furchen yorhanden. 
Auch die indiyiduell ziemlich wechselnden Furchen gehóren in die Kategorie 
der Beugefurchen. Besonders gut charakterisiert sind die den Daumen in

1) Vgl. hierzu auch Kajava, 1926.
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Fig. 162. „Tastballen11 einer 
menschlichen linken Hand. 
Phot. Oppenheim.

einem konvexen Bogen umziehende Furche, die aus der Oppositions- 
und Adduktionsstellung des Daumens hervorgegangen ist, ferner zwei Trans- 
versalfurchen, dereń eine, die Plica flexoria proximalis vom ulnaren bis zum 
radialen Rand quer iiber den Handteller lauft, wahrend die zweite, die Plica 
flexoria distalis, im Interstitium zwischen II und III endet und durch die 
groBe Selbstandigkeit des Zeigefingers beim Menschen bedingt ist. Beide 
Furchen kónnen sich aber auch kombinieren und bieten zahlreiche individuelle 
Variationen dar. Ist nur eine vom Ulnar- zum Radialrand laufende Trans- 
versalfurche vorhanden, dann treten Zustande auf, wie sie fiir die meisten Affen 
charakteristisch sind und man spricht auch beim Menschen von einer „Affen- 
furche“. Am menschlichen FuB liegen seiner Funktion entsprechend die Yer
haltnisse einfacher.

Alle diese Hauptfurchen des Handtellers und der FuBsohle entstehen 
bereits friih intrauterin, und zwar schon vor dem Beginn der Bewegung, 

und bleiben unverandert wahrend des ganzen 
Lebens. Daneben bilden sich dann noch eine 
Menge kleinerer weniger tief einschneidender 
Furchen aus, die groBer individueller Varia- 
tion unterliegen und zum groBen Teil durch 
Beruf und Beschaftigung erzeugt werden. 
Bei der Beugung der Finger und der Oppo- 
sition des Daumens erheben sich zwischen den 
einzelnen Furchen Hautbezirke, die man ais 
Stauungsfalten bezeichnen kann. Besonders 
deutlich sind sie am Thenar. Die Langsfurchen 
der Hand kommen am spatesten zur Entwick- 
lung (H. Póch, 1925). Die Handlinien ver- 
erben sich, doch nicht in der Weise, daB sie 
sich zur Bestimmung einer Verwandtschaft 
zwischen Eltern und Kindern eignen (H. 
Póch, 1925).

Wichtiger aber ais diese Furchen sind be- 
stimmte Erhebungen auf Palma und Planta, 
die ais Bali en bezeichnet werden. Zu unter- 
scheiden sind hier die durch die unterliegende 
Muskulatur entstandenen Muskelballen oder 
Muskelwiilste und die sogenannten „Tast- 
ballen“ (Gehballen der Sauger), dereń polster- 
artige Erhebung durch Fetteinlagerung be

dingt ist. Diese letzteren sind von groBem Interesse, da sie ein altvererbtes 
Saugetiermerkmal und die Trager der feinen Leistenfiguren sind (Fig 162).

Folgende Ballen kommen an Palma und Planta vor:
1. Finger- bezw. Zehenspitzenballen (Nagel- oder Endballen, apikale 

Ballen, Tastballen I. Ordnung), dem Endglied der Finger bezw. Zehen ent
sprechend, daher in der Funfzahl vorhanden und auch beim Menschen stets 
gut ausgebildet.

2. Metacarpo- bezw. Metatarsophalangealballen (interdigitale Ballen, 
Tastballen II. Ordnung), meist an der Hand nur in der Dreizahl vor- 
handen, da der zwischen Daumen und Zeigefinger gelegene Ballen fast 
immer fehlt. Sie treten an der Hand am deutlichsten bei Hyperextension 
in den Metacarpophalangealgelenken hervor, sind aber im allgemeinen 
beim Menschen viel flacher ais bei den iibrigen Primaten.
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3. Im proximalen Gebiet der Palma ein Radial- und zwei Ulnarballen 
(Thenar und Hypothenar, Tastballen III. Ordnung) und entsprechend an der 
Planta ein Tibial- und ein langgestreckter Fibularballen. Die Ulnarballen, 
besonders der am meisten proximal gelegene (sog. Carpalballen) sind regel- 
maBiger vorhanden ais der Radialballen.

Alle diese Tastballen treten ais hiigelartige Erhebungen bei mensch
lichen Embryonen schon im 2. und .B.Monat auf (Retzius), besonders schon 
die Metacarpoplialangealballen; im spateren Leben aber flachen sie sich ab, 
verwischen teilweise, oder sind oft nur noch in Andeutungen oder gar nicht 
mehr erhalten. Die Metatarsophalangealballen bleiben gewóhnlich in besserer 

Ausbildung bestehen, ais die Ballen 
der Hand (Retzius), aber es tritt doch

Fig. 163. Fig. 164.

Fig. 163. Rechter FuB (Plantarflache) eines menschlichen Embryo von 44 mm 
ScheitelsteiBliinge mit kraftig ausgebildeten Tastballen. lOfache Vergr. (Nach Retzius.)

Fig. 164. Rechte Hand (Yolarflache) eines menschlichen Embryo von 22 mm 
ScheitelsteiBlange mit deutlichen Tastballen. lOfache Yergr. (Nach Retzius.)

Neben diesen primaren Ballen (Whipple, 1904) kommen bei niederen 
Primaten noch sekundare, und zwar auf den Mittel- und Grundphalangen, 
in der Tiefe der Hohlhand und FuBsohle, sowie auf der Ferse vor.

Die feineren Reliefverhaltnisse der Haut von Palma und Planta 
werden durch feine Hautleisten (Papillarleisten) gebildet, die diese Flachen 
vollstandig bedecken und auf den eben erwahnten Tastballen besonders 
komplizierte Figuren — Figurae tactiles — aufweisen. Jede einzelne Haut- 
leiste — Crista cutanea — wird von zwei ebenso feinen Hautfurchen — Sulci 
cutanei — begrenzt und hat eine durchschnittliche Breite von 0,2 mm. Auf 
ihrer Kammhóhe munden in Abstanden von 0,3— 0,4 mm SchweiBdriisen- 
poren, und es ist ontogenetisch nachgewiesen, daB die Leisten durch An- 
einanderreihen einzelner Inselchen entstehen, von denen jedes die Miindung 
eines SchweiBdriisenkanals enthalt (Schlaginiiaufen). Solche primitive 
Zustande, sowie mannigfache Ubergange der Inseln in eigentliche Leisten 
bleiben bei manchen Prosimiern (Lemuren, Lorisinae usw.) dauernd er
halten. In der Richtung der Hautleisten sind auch die Coriumpapillen in 
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Langsreihen angeordnet, aber in der Weise, daB im Querschnitt stets 
2 Papillenerhebungen auf eine Hautleiste fallen. Typus und Ausbildung 
der Coriumpapillen ist bei den einzelnen Primatenformen sehr ver- 
schieden.

Fig. 165. Schema zur Ableitung derFigurae tactiles. (Nach Schlaginhaufen.) & Sinus 
primarius, c S. coniformis, d S. tectiformis, e Flexura transversa, f S. calyciformis tensus, 
ij S. calyciformis curvatus, h S. ferriformis tensus, i S. ferriformis curyatus, k Pinim, 
l und m Amygdalum, n Ellipsis tensa, o Ellipsis curyata, p Circulus, y Sinus obliąuus 
tensus, r Sinus obliąuus curyatus, s Vortex dup. tensus, t Vortex dup. curyatus. u und v 
Genu rectilineum, w Genu curvilineum tensuni, x Genu c. curyatum, y Vortex falsus, 
z Spirala tensa, z Spirula curyata.

Abgesehen von lokalen Modifikationen verlaufen die Hautleisten in 
grofien Hauptziigen iiber Palma und Planta. Wo die Grenzen dreier solcher 
Ziige zusammentreffen, entsteht ein sog. Triradius (Galton), von dessen 
Mittelpunkt aus sich also 3 Begrenzungslinien — Lineae terminales — ver- 
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folgen lassen. Im allgemeinen verlaufen die Leistenziige ziemlich einfach, 
geradlinig, oder weit geschweift, aber an den Tastballen werden sie durch 
Faltung zu den schon erwahnten Figurae tactiles. In einer solchen Figur 
bilden die Cristae eine Schleife und von einer einfachen langgestreckten 
Schleife mit gradlinigen parallel verlaufenden Schenkeln und abgerundeten 
Scheitel (Sinus primarius) lassen sich alle komplizierten Formen ableiten 
(Fig. 165).

Wie das Schema lehrt, werdenFigurae tensae und curvatae unterschieden. 
Die ersteren sind langgestreckte steife Formen mit teilweise geradlinigen 
Partien und winkeligen Umbiegungsstellen (Simiidentypus), die letzteren, aus 
den Figurae tensae ableitbar, zeichnen sich durch gleichmaBige Windungen 
aus (Hominidentypus). Die Cristae, die den Charakter einer Figura 
tactilis bestimmen, die sogenannten Fasciculi proprii, kónnen aber auch 
zentrale Biindel von einem andern Figurentypus einschlieBen, oder von 
anders gestalteten peripheren Biindeln umgeben sein. Die einmal ange- 
legten Leistenfiguren bleiben wahrend des ganzen Lebens konstant 
(Welcker) 1).

1) Will man den Hautleistenverlauf auf der Palma oder Planta des Menschen oder 
irgendeines Primaten planmafiig entwerfen, so verfahrt man (nach Schlaginhaufen, 1906) 
folgendermafien: Zunachst sind die ungefahren UmriBlinien der betreffenden Hand- bezw. 
Sohlenflache festzulegen und hierauf alle Triradien aufzusuchen und móglichst genau 
einzuzeichnen. Von jedem Triradius aus werden die drei Grenzlinien mittels einer Lupę 
verfolgt und ihr Verlauf wiederum in das Schema eingezeichnet. Handelt es sich um einen 
niederen Primatenvertreter, so sind die Gebiete, wo die primitiven Elemente liegen, in 
ihrer Lagę zu den Triradien zu bestimmen und abzugrenzen. Man schreitet hierauf zur 
Lagebestimmung der Figurae tactiles und zur Klassifizierung derselben. Dies geschieht 
dadurch, daB man unter genauer Beobachtung der Stellung zu den bereits gezogenen Grenz
linien und unter Benutzung der in der Klassifizierung angewandten Formenzeichen die Fi- 
guren so genau ais móglich in das Schema einzeichnet. SchlieBlich kónnen noch Besonder- 
heiten feinerer Art vermerkt werden. Damit ist eine libersicht iiber das Hautleistensystem 
der betreffenden Hand oder des betreffenden FuBes gegeben und jedem Beobachter zu irgend 
welehen statistischen Beobachtungen zugangig gemacht. Iiber die Herstellung von Hand- 
und FuBumrissen vgl. die Anleitung auf S. 149.

Die Leistenfiguren auf den Finger- und Zehenspitzenballen zeigen, 
in der Primatenreihe aufsteigend, stets kompliziertere Bilder. Herrscht

b d f 9

Fig. 166. Figurentypen der Endballen in der Reihe der Primaten. (Nach Schlag- 
inhaufen.) a Lemur, ł—e Cercopitheciden, f Hylobates, g Mensch.

bei Lemuren noch ein einfacher Sinus primarius, der mit langsziehen- 
den Zentralleisten ausgefiillt ist, vor, so entwickeln sich in der Reihe 
der Cercopitheciden immer mehr ellipsoide, spiralige und proximal 
geschlossene Formen. Bei Hylobates beginnen dann die Figurae cur- 
vatae, die bei den Hominiden den Haupttypus der Ballenfiguren ausmachen 
(Fig. 166).

Einige der hauptsachlichsten bei den Menschen vorkommenden Tast- 
figuren sind in den folgenden Fingerabdriicken wiedergegeben.
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Von den feineren Unterschieden abgesehenł) finden sich auf den Finger- 
beeren zwei Hauptformen, die bei zwei bis jetzt untersuchten mensch
lichen Gruppen in den folgenden Prozentsatzen nachgewiesen wurden.

Polen Yorderinder
(Loth) (Schlaginhaufen)

Arcus 12 Proz. 1,6 Proz.
Sinus radialis 7 „ 2 7

„ ulnaris 56 „ 59’
Vortex 24 „ 36 „

1) Beziiglich der Klassifikation und Nomenklatur aller yorkommenden Leistenfiguren 
vgl. Galton (1892 und 1895) und Windt u. Kodiczek (1904), auch Kubo (1918, 1919 und 
1921) und Bonneyie (1923 u. 1924).
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Fig. 168.
Wilder.)

Schon Galton fand die Schleife ais das vorherrschende Muster, und 
zwar in 90 Proz. auf dem 5. und in 77 Proz. auf dem 3. Finger. Der Wirbel 
ist am haufigsten 
auf dem J. und
4. Finger vorhanden.

Komplizierterlie- 
gen die Verhaltnisse 
in der Metacarpopha- 
langealregion. Wie 
schon erwahnt, sind 
die Tastballen an 
dieser Stelle beim 
erwachsenen Men- 
schen abgeflacht und 
auBerdem die Lei- 
stenfiguren auf die- 
sen stark verandert.

Was Lagę und 
Verlauf der Tr i ra
die n in derMetacar- 
pophalangealregion 
und im Handteller 
anlangt, so sei auf 
das nebenstehende 
Schema (Fig. 168) 
verwiesen.

An der Basis des 
2.—5. Fingers liegen 
4 Triradien (d,, d2, 
Je 2 Radien eines Triradius 
umfassen die Basis eines Fin
gers, wahrend der 3. — der 
Hauptradius oder die Haupt- 
linie nach Wilder — sich zu- 
nachst gegen den Handteller 
wendet. Diese Hauptradien 
werden nach dem Vorgange 
Wilders von der Radialseite 
beginnend mit den Buch- 
staben A, B, C und D be
zeichnet. Der Triradius an 
der Basis des 4. Fingers (d3) 
kann allerdings auch fehlen 
oder sein Hauptradius C nach 
kurzem Verlauf endigen 
(Loth). Die Zwischenfelder 
oder Endgebiete, in welchen 
diese Hauptradien endigen 
konnen, sind mit den Num- 
mern 1—13 versehen. Den 
Feldem 7, 9 und 11 entspre- 
chen die Tastballen. Einwei- 
terer Triradius liegt noch an

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 

Leistendiagramm einer menschlichen Palma. (Nach Z?A

30

169. Leistendiagramm einer menschlichen 
Palma nach der Formel: 11, 9, 7, 5. (Nach Schlag- 
INHAUFEN.)

^3)
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der Handwurzel; sein Hauptradius lauft distalwarts in den Handteller aus 
und trennt auf diese Weise ein radiales von einem distalen Feld. In vielen 
Fallen treten auch 2 karpale Triradien, die sich mannigfach kombinieren 
kónnen, auf (Loth).

Durch eine aus 4 Zahlen bestehende einfache und iibersichtliche Formel 
kann nun der Verlauf der 4 Hauptradien der Metacarpophalangealtriradien 
chara kterisiert werden, indem man einfach mit der Linie D beginnend, die 
Zahlen der Felder notiert, in welchen diese Radien endigen. Da die menscli- 
liche Hand eine ausdriickliche Tendenz zur Transversalstellung der Leisten 
zeigt, so kommt die Formel 11, 9, 7, 5, die dieser Leistenrichtung entspricht, 
ziemlich haufig vor (Fig. 169). Sie findet sich innerhalb der einzelnen Rassen 
in folgender Yerteilung:

552 Japaner (Hasebe)
42 Maya-Indianer (Wilder)

200 Anglo-Amerikaner (Wilder)
48 Neger der U. S. A. (Wilder)

110 Aino (Hasebe)
214 Polen (Loth)

52 Yorderinder (Schlaginhaufen)

9,2 Proz.
11,9 „
13,0 „
14,5 „
17.3 .,
27,2 „
48.4 „

Es bestehen aber deutliche Unterschiede im Vorkommen dieser Formel 
auf der rechten und linken Hand. Sie findet sich:

rechts links
bei Maya-Indianern in 100,0 Proz. in 0 Proz.
„ Negern „ 87,7 „ „ 14,3 „
.. Anglo-Amerikanern „ 84,6 „ „ 15,4 „
„ Polen ,, 63,0 ,, „ 37,0 „
„ Yorderindern „ 60,0 „ „ 40,0 „

Die differenziertere Bildung der Transversalstellung ist also bei den
Maya-Indianern relativ am seltensten, sie ist bei ihnen ferner auf die rechte 
Haiid beschrankt, die iibrigens in allen Gruppen konstantere Verhaltnisse 
aufweist ais die linkę.

Neben der Formel 11, 9, 7, 5 (in 27,2 Proz. bei Polen [siehe Tab. oben] 
[Loth, 1910/11], in 31 Proz. bei weiBen Amerikanern und in 29 Proz. bei 
Japanern [Harriet H. Keith]) finden sich bei den jetzt untersuchten 
Gruppen noch yorwiegend die folgenden:

7, 5, 5, 3 in 6,2 Proz.
7, 5, 5, 5 „ 2,8 „
9, 9, 5, 5 „ 6,2 „

Alle vier genannten Formeln sind ebenfalls bei Japanern und Aino 
(Hasebe, 1918) im hóchsten Prozentsatz vertreten.

Die Formeln mit hóheren Zahlen sind stets ais die progressiveren, d. h. 
sekundar yeranderten aufzufassen.

Die Leistenfiguren auf den Metacarpophalangealballen fehlen in vielen 
Fallen; sie finden sich noch am haufigsten in denjenigen Gruppen, bei denen 
der Transversalverlauf der Leisten am deutlichsten ausgesprochen ist; am 
haufigsten treten sie im Feide 7 auf, d. h. im Interstitium des 4. und
5. Fingers.

Metacarpophalangealballen Maya Europaer Neger Inder
mit Figuren 32,5 Proz. 33,0 Proz. 43,0 Proz. 44,2 Proz.
ohne Figuren 67,5 „ 67,0 „ 57,0 „ 55,8 „
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Auch auf Thenar und Hypothenar finden sich Figurae tactiles in wechseln- 
dem Prozentsatz in den einzelnen Rassen.

Leistenfiguren: 

auf Hypothenar auf Thenar
Maya-Indianer 4,6 Proz. Maya-Indianer 50,0 Proz.
Neger der U. S. A. 14,6 „ Neger 18,7 „
Polen 32,0 „ Vorderinder 15,8 „
Anglo-Amerikaner 41,0 „ Polen 14.0 „
Vorderinder 42,0 „ Anglo-Amerikaner 7,0 „

Auch an der Planta yerdient sowolil das Gesamtbild des Leisten-
planes ais das Verhalten der Leistenfiguren auf den Tastballen Beachtung.

In den beiden obigen Schemata sind die Tastballen und die wichtigsten 
Triradien, die am haufigsten wiederkehren und dereń Lageveranderung am 
meisten bekannt ist, eingezeichnet. Die gro Be Umgestaltung, die das Leisten- 
bild der menschlichen Planta erfahren hat, ist daraus deutlich ersichtlich; 
sie hangt im wesentlichen mit der Stellung und Richtung der GroBzehe 
beim Menschen gegeniiber den Verhaltnissen bei den iibrigen Priniaten 
zusammen. (Vergl. Fig. 107, S. 275.)

Uber die Haufigkeit des Auftretens und die Form der Leistenfiguren 
der Tastballen der Metatarsophalangealregion bei den Primaten gibt die 
folgende Tabelle (nach Schlaginhaufen) AufschluB:

Leistenfiguren Papio Macacus Cerco- 
pithecus

Semno- 
pithecus

Hylo
bates

IV. Metatarsophalangealfigur 
Geschlossene Figuren 70,58 63,83 56,00
Fibul, offener Sinus
Tibial. „ „
Proxim. „ „

11,75
17,65

34,04 36,00

4,00

84,62

7,69 3,8
Distal. „ „
Keine Figur —

2,13 4,00
7,69 96,2

III. Metatarsophalangealfigur 
Geschlossene Figuren 91.17 63,82 76,00 46,15
Proxim. offener Sinus _ 14,89 16,00 _ * 2,6Distal. „ „
Keine Figur

8,82 19,14 8,00 30,77
— 2,12 — 23,08 97,4

11. Metatarsophalangealfigur 
Geschlossene Figuren 70,58 6,38 20,00 23,08
Proxim. offener Sinus 23,53 80,85 72,00 76,92 5,1
Keine Figur 5,88 12,77 8,00 — 94,9

I. Metatarsophalangealfigur 
Geschlossene Figuren 85,29 46,81 54,00 53,85
Fibul, offener Sinus 14,71 44,88 46,00 46,15 _
Tibial. ,, ,, 4,26 — _
Keine Figur 4,26 — 100,0

Danach finden sich hochentwickelte, d. h. mehr oder weniger kompli- 
zierte Figuren bei Papio, die bei Macacus und Cercopitheus zugunsten ein- 
facherer Formen abnehmen; bei Semnopithecus und Colobus beginnt da,nn 
der fiir Hylobates typische figurenarme Zustand (Schlaginhaufen).

Beim Menschen sind die Leistenfiguren auf den Metatarsophalangeal- 
ballen stark reduziert. Figurae tactiles auf allen drei Ballen zugleich sind 
nur noch in sehr seltenen individuellen Fallen vorhanden. Am meisten iiber-

30* 
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wiegt der proximalwarts offene Sinus (bei Vorderindern in 74 Proz., bei 
Maya-Indianern in 23 Proz.), der einen sekundaren mit der Reduktion der 
Ballen zusammenhangenden Zustand darstellt, wahrend sich die primitive 
Form der geschlossenen Figur, die an eine sehr hohe Entwicklung der Meta- 
tarsophalangealregion gebunden ist, sich nur noch relativ selten findet (bei 
Vorderindern in 25 Proz., bei Maya-Indianern in 44,8 Proz.).

Was die Unterschiede, die im Leistenverlauf zwischen Affenplanta 
und MenschenfuB bestehen, betrifft, so lassen sich diese am deutlichsten 
an der Lagę der Triradien t13 und t9 (Fig. 170 und Fig. 171) erkennen.

Fig. 170. Schema der Yerteilung der Ballen und Triradien auf der Primaten- und 
Menschenplanta. (Nach Schlaginhaufen.)

Der Triradius t13, der mit 2 seiner Radien die Basis der GroBzehe um- 
spannt, riickt im Laufe der Phylogenie immer mehr in der Richtung der GroB- 
zehenspitze vor. Auch der Triradius t9 wandert immer mehr distalwarts, 
wobei sein langster Radius R9cl sich immer mehr distalwarts ausbuchtet 
und auf der Menschenplanta schlieBlich einen groBen konvexen Bogen bildet 
(Fig. 171 d). Wenn dieser letztere die fibulare Plantargrenze iiberschreitet 
(Fig. 171 e), so geht der Scheitel der Schleife verloren und die Planta ist in 
ihrem mittleren und hinteren Abschnitt durch eine Parallelitat der Leisten- 
linien ausgezeichnet (Fig. 171 f). Ganz fehlt der Triradius tg bei Europaern 
in 5.1,5 Proz., bei Vorderindern in 64,9 Proz. und bei Papua in 69,6 Proz. 
Der Radius Rga zeigt auf hóher differenzierten Stadien die Tendenz, noch 
weiter distalwarts zu riicken und zwischen den Figuren der Metatarso- 
phalangealregion zu endigen. Gegeniiber diesem vorgeriickten Zustand 
stellt der transversal verlaufende Rga, der sich proximalwarts von der Meta- 
tarsophalangealregion halt und proximalwarts von t17 endigt, einen primi- 
tiveren Zustand dar. Dieses primitive Verhalten findet sich bei den ver- 
schiedenen Menschenrassen in folgenden Prozentsatzen:
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Papua von Holi. Neu-Guinea (Schlaginhaufen) 4 Proz. 
Zentral-Europaer (Schlaginhaufen) 15 „
Vorderinder (Schlaginhaufen) 16,6 „
Anglo-Amerikaner (Wilder) 19 „
Polen (Loth) 25 „
Togo und Yoruba (Schlaginhaufen) 27 „
Maya-Indianer (Wilder) 81 „

Fig. 171. Schematische Darstellung der phylogenetischen Entwicklung des trans- 
versalen Hautleistenreliefs auf der Planta des Menschen und der damit verbundenen Wan- 
derung von t„ und t13. (Nach Schlaginhaufen.)

Der in Fig. 171 d veranschaulichte Zustand ist vorlaufig noch ein hypo- 
thetischer; dagegen ist das Stadium der Fig. 171 e in einigen Fallen (Schlag
inhaufen, 1905, Niemirycz-Lothowa, 1912) schon zur Beobachtung 
gclangt.
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Eine Untersuchung weiterer Eigentiimlichkeiten des Leistenreliefs der 
Planta ist ziemlich kompliziert und mit mancherlei Scliwierigkeiten ver- 
kniipft. Die nebenstehende Figur 173 gibt das von Wilder entworfene 
Diagramm. Uber die Methode der Untersuchung vergleiche Wilder, 1904.

Es sei daher nur noch auf die hauptsachlichsten Typen der Leistenfiguren 
des GroBzehen ballens (Fig. 174), denFeldern 15 u. 13 der Fig. 173 ent- 
sprechend, hingewiesen. Hier findet sich noch der primitive Typus des Wirbels,

Fig. 172. Plantarabdruck einer lebenden Schimpansin, (Nach Oppenheim.)

der nach aufien von drei Triradien, einem aufieren (a), einem inneren (6) 
und einem proximalen (c) begrenzt wird. Wenn einer oder zwei dieser Tri
radien wegfallen, so óffnet sich die Leistenfigur nach der entsprechenden 
Seite. Figur 174 zeigt 5 verschiedene Typen.

Am haufigsten finden sich beim Menschen die beiden Typen W (=Wirbel) 
und A (= Figur gegen den aufieren Triradius offen), und zwar in den einzel
nen Gruppen in folgendem Prozentsatz:
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Typus Neger
U. S. A.

Vorder- 
inder

Anglo-
Amerikaner

Polen Maya-
Indianer

W. 47,8 Proz. 40,7 Proz. 38,0 Proz. 12,6 Prpz. 11,8 Proz.
A. 13,1 „ 50,3 „ 49,0 „ 64,0 ,, 80,7 „

Maya-Indianer und Neger zeigen 
in diesem Merkmal also ein streng 
kontrastierendes Verhalten. FaBt man 
alle Resultate, die sich aus einem 
Studium der Leistenfiguren auf Palma 
und Planta ergeben, zusammen, so 
zeigen sich trotz groBer individueller 
Variabilitat deutliche Rassendiffe- 
renzen, besonders zwischen Varietaten, 
die sich auch in anderen Merkmalen 
ferner stehen. Am primitivsten unter 
den bis jezt untersuchten Gruppen 
verhalten sich die Maya-Indianer. 
Zwischen Zentral-Europaern, Polen 
und Anglo-Amerikanern sind in bezug 
auf die Palma die Unterschiede nur 
graduell; hinsichtlich des Plantar- 
bildes reihen sich ilinen auch die 
Vorderinder an.

Anhangsweise sei noch der kun st- 
lichen Veranderung der Haut 
und der Hautfarbe kurz gedacht.

Die einfachste Veranderung be
steht in der Bemalung, d. h. in dem 
Auftragen bestimmter Fettstoffe auf 
einzelne Kórperstellen, teils flachen- 
haft, teils in Form mehr oder we
niger komplizierter Zeichnungen. Meist 
werden dazu Erden, Ocker, Kalk, 
auch Holzkohle und Pflanzensafte ver- 

Fig. 173. Leistendiagramm einer mensch
lichen Planta. (Nach Wildeb.)

Fig. 174. Typen der Leistenfiguren des GroBzehenballens. 2/5 nat. Gr. (Nach 
Wilder.) W Wirbel, A Leistenfigur gegen den aufieren, B gegen den inneren, C gegen 
den unteren, AC gegen den auBeren und unteren Triradius offen.

wendet. Roter und gelber Ocker finden sich schon haufig in neolithischen 
Grabem Europas, und damit bemalte Skeletteile erlauben den SchluB, 
daB wohl in Analogie an die Sitten der Lebenden sowohl die Kórper der Toten 
ais bei sekundaren Bestattungen, wie es bei den Maori Brauch war, die Ge- 
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1

Fig. 175. Schema der Tatauierung.

beine bemalt wurden. Weit verbreitet in Siidamerika und Hinterindien 
ist auch der Gebrauch der Frucht von Bixa orellana (Urucu) zur Rotbenialung.

Ein komplizierterer ProzeB ais das Auftragen der Farbę auf die Haut- 
oberflache besteht in dem Einfiihren von Farbstoffen in die Haut: sogenannte 
Tatauierung (vom polynesischen Worte ta = zeichnen). Man kann im 
groBen und ganzen vier verschiedene Formen der Tatauierung unterscheiden:

1. Einstechen. Mit irgendeinem spitzen Gegenstand (Nadel, Dorn, 
Instrumente mit vielen Spitzen aus verschiedenem Materia!) werden kleine, 
wenig tiefgehende Stiche in die Haut gemacht, wobei der Farbstoff (RuB, 
pulverisierte Holzkohle, chinesische Tusche, Zinnober usw.) entweder gleich- 
zeitig mit dem Stich oder spater eingerieben wird. Schwarze Farbstoffe 
erzeugen infolge der Interferenzwirkung des Hautgewebes blaue Zeichnungen. 
Diese Art der Tatauierung findet sich in weitester Verbreitung; zu ihr zu 
rechnen ist auch das Horimono der Japaner, die Oberschenkeltatauierung 

der Birmanen und die auch in Europa in 
bestimmten Gesellschaftsklassen noch vor- 
kommenden Tatauierungen. Eine besondere 
Art des Einstechens ist das Durchziehen 
geschwarzter Faden mittels Nadeln durch 
die Haut, wie es bei Grbnland-Eskimo ge- 
brauchlich ist.

2. Moko. Mittels eines meiBelartigen 
Instrumentes werden nach aufgezeichneten 
Mustern strichformige Gruben oder Furchen 
in die Haut geschlagen und nachtraglich 
gefarbt (typische Gesichtstatauierung der 
Maori).

3. Narbenzeichnen. Meist nur an 
bestimmten Kórperstellen werden tiefe 
Schnitte in die Haut gemacht, in denen sich 
dann Narbengewebe bildet. Eine kiinst- 
liche Farbung findet hier nicht mehr statt,
hellfarbig von der dunkeln Haut ab- 

2-------V-------V

3

da die Narben selbst sich 
heben.

4. Keloidbildung (von 
erzeugten Wunden werden kiinstlich durch verschiedene Mittel offen ge- 
halten, bis sich schlieBlich konvexe, iiber die Kórperoberflache vortretende 
Narben bilden (Westafrikaner, Australier). Besonders auffallend sind die 
knopffórmigen Narben mancher Negerstamme, die in der Mediansagittallinie 
des Gesichtes iiber Stirn und Nase angelegt werden.

Die meisten dieser Tatauierungen bleiben wahrend des ganzen Lebens 
der Jndividuen erhalten. Zweck und Bedeutung derselben sind sehr mannig- 
faltig und kónnen hier nicht behandelt werden.

x7]X'.ę = Narbe). Die durch Einschneiden

II. Haar.
1. Behaarung.

Die Hominiden gehóren zu den relativ haararmsten Formen der Sauge- 
tiere. Trotzdem ist bei allen menschlichen Rassen eine Kórperbehaarung 
vorhanden, allerdings auBerordentlich verschieden hinsichtlich Menge, 
Form und Farbę. Vollstandig haarlos ist der menschliche Kórper nur wahrend 
der beiden ersten Embryonalmonate, dann beginnt die Anlage des embryo- 
nalen Primarhaarkleides (Wollhaarkleides, Lanugo), das spater dem 
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Dauerhaarkleide Platz macht. Dieses Dauerhaarkleid tritt in zwei ver- 
schiedenen Wuchsformen auf, die ais Kinderhaar und ais Terminalhaar 
(Altershaar) unterschieden werden konnen (Friedenthal). Das erstere 
besteht aus einer feinen, fast den ganzen Kórper iiberziehenden Flaum- 
behaarung (Sekundarhaar), ferner aus Kopfhaar, Augenbrauen und Augen- 
wimpern, das letztere dagegen aus dem viel kraftigeren Kórperhaar, das erst 
von der Pubertatszeit an, meist auf gewisse Korperstellen besehrankt, zur 
Ausbildung kommt. Diese Stellen sind bei beiden Geschlechtern die Scham- 
region und die Achselhóhle, wozu beim Mannę noch die Kieferregion des Ge- 
sichtes kommt. Bei relatiy haarreichen Rassen kann die Terminalbehaarung 
im mannlichen Geschlechte auch auf den Rumpf und den Streckseiten der 
Extremitaten eine kraftige Entfaltung erfahren.

Die erste Anlage des Haares beginnt beim Menschen mit dem 
Ende des 3. Embryonalmonats1), und der Durchbruch erfolgt sukzessive 
vom 4. bis zum 6. Monat (primare Haare n. Unna). Spater treten zwischen 
diesen immer reichlicher neue Haare auf (sekundare Haare n. Unna), und 
die Haarentwicklung kommt wahrend des ganzen Lebens des Menschen 
nicht mehr zum Stillstand, da ein bestandiger Haarwechsel stattfindet. 
Bei diesem bildet sich das neue Haar stets aus einem neuen Haarkeim, der 
aus den den Haarkolben umgebenden Zellmassen (Keimlager) hervorgeht 
(Stieda). Der allgemeine Charakter des sekundaren oder Dauerhaarkleides 
bleibt dann zeitlebens ziemlich unyerandert.

1) Naheres iiber die Entwicklung des menschlichen Wollhaares vgl. bei Stóhr (1902 
und 1903) und bei Stóhr—v. Móllendorff (1924), Lehrbuch der Histologie (Fischer, 
Jena), ferner bei Friedenthal (1908), und zusammenfassend bei Pincus, Entwicklungs- 
geschichte der Haut in Keibel und Mall, Handbuch der Entwicklungsgeschichte des 
Menschen, (1910, I, S. 249). Zum ganzen Kapitel: Haar vgl. auch Fritsch (1912), das 
Haupthaar und seine Bildungsstatte bei den Rassen der Menschen, sowie Friedenthal 
(1912), Zur Technik der Untersuchung des Haarkleides und der Haare der Saugetiere.

DaB hinsichtlich der zuerst auftretenden Lanugo Rassenunterschiede 
bestehen, ist kaum anzunehmen. Soweit bis jetzt beobachtet, erscheinen die 
ersten Haare stets in der 12.—13. Woche iiber den Augen, auf der Stirne 
und an der Oberlippe, und diese bleiben auch wahrend desintrauterinen Lebens 
stets die langsten. Sie haben aber nicht den Charakter der Sinushaare (Tast- 
oder Spiirhaare), wie das bei allen Anthropomorphen der Fali ist. Am kraftig- 
sten ist die aus feinen, schwach gefarbten Harchen bestehende Lanugo dann 
im 7.—8. Fetalmonat entwickelt. Sie bedeckt den ganzen Kórper mit Aus- 
nahme von Palma und Planta, der Dorsalflachen der Endglieder von Fingern 
und Zehen, der freien Oberflache der Augenlider. der Brustwarze, des Nabels, 
der Lippen und der Schleimhautpartien der Geschlechtsteile. Diese Grenzen 
der Lanugo decken sich ziemlich genau mit denjenigen der meisten Primaten, 
besonders der Anthropomorphen; sie sind deshalb so wichtig, weil sie sich 
auch im Dauerhaarkleid des Menschen erhalten.

Diese Primarhaare werden aber kontinuierlich wieder abgestoBen, 
sind im 8. Schwangerschaftsmonat ganz yerschwunden, und das Sekundar- 
haarkleid ist beim Fetus schon so ausgebildet, wie es der Neugeborene zeigt. 
In ihm sind gegeniiber dem gleichmaBig den Kórper iiberziehenden Primar- 
haarkleid auch schon regionale Unterschiede der Behaarung vorhanden, 
die sich in einer starkeren Kopfbehaarung und in einer kraftigeren Ausbildung 
der Augenwimpern und Augenbrauen geltend machen. Gelegentlich findet 
sich bei Neugeborenen am Helixrand, besonders in der Gegend der Darwin- 
schen Spitze eine feine Behaarung, die nach wenigen Monaten verschwindet 
und wohl mit Recht ais atavistische Bildung gedeutet wird (Stratz, 1909).
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In der Erlialtung und Weiterentwicklung des Sęku ndarhaarkleides 
im estrauterinen Leben bestehen dann bedeutende Rassenunterschiede. 
Diejenigen Rassen namlich, die nac-h der Pubertat eine starkę Terminal- 
haarentwicklung zeigen (Australier, Aino, Toda, Europaer), behalten auch 
dauernd eine kraftige Flaumbehaarung des Kórpers bei, wahrend die terminal- 
haararmeren Rassen (Neger, Indianer, Mongolen) auch nur eine sparlichere 
Kórperbehaarung, ja im spateren Leben oft ganz haarlose Stehen aufweisen.

Die Haare des primaren wie des sekundaren Haarkleides aller Rassen 
zeigen eine typische Gruppcnstellung, d. h. es sind immer 2—5 Haare 
zu einer Gruppe vereinigt, die von den benachbarten Haargruppen durch 
haarfreie Zwischenraume getrennt ist. Eine gleiche Haarstellung besitzen 
auch Cebiden und Hapaliden (Friedenthal). Die primaren Wollharchen

Fig. 176. Flachenschnitt durch die Kopfhaut eines Europaers. 60mal yergrohert.

brechen allerdings erst einzeln durch die Haut, aber bald bilden sich Zweier- 
und Dreiergruppen, und die Einzelstellung der Haare erhalt sich dauernd 
nur bei Wimpern und Augenbrauen. Wahrend im Dauerkleid der haar- 
reichen Typen die Zahl der Haare einer einzelnen Gruppe bis auf 5, selten 
auf 6 oder 7 steigen kann, uberwiegen bei den kraushaarigen Rassen die Zwei- 
haargruppen (Frederic). Die dichtere Behaarung beruht daher vielmehr 
auf einer Vermehrung der Haare innerhalb einer Haargruppe, ais auf einer 
Zunahme der Haargruppen selbst. Ubrigens Ibsen sich bei allen Rassen die 
Haargruppen unterhalb der unteren Cutisgrenze auf; am meisten sind sich 
die Haarbalge einer Gruppe im Papillarkorper genahert. Die Anordnung 
der Haargruppen in Reihen wird auf ein Vorfahrenschuppenkleid zuriick- 
gefiihrt, das aus zwei Lagen, einer oberflachlicheren alteren und einer tieferen 
jiingeren sich zusammensetzt (M. Weber, de Meyere, Stóhr, Pincus). 
Im Gegensatz zu den Primar- und Sekundarhaaren zeigen die Terminal- 
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haare des Menschen vorwiegend Einzelstellung, wohl im Zusammenhang 
mit der Sparlichkeit dieses Haarwuchses. Bei den Anthropomorphen besteht 
auch hier Reihenanordnung.

Die Gruppensteliung der Haare steht aber in keinem Zusammenhang 
mit dem sog. „Biischelstand“ derselben, wie er bei vielen Negern auf dem 
Kopfe beobachtet wird (Pfefferkornhaar). Haeckel teilt die kraushaarigen 
Varietaten in 1) Buschelhaarige (Lophocomes), bei welchen die Haare un- 
gleichmaBig in Biiscłieln, zwischen denen haarfreie Stellen sich befinden, 
wachsen, und 2) in YlieBhaarige (Eriocomes), bei welchen infolge der gleich- 
maBigen Yerteilung der Haarwurzeln die Haare wie ein dichtes YlieB den
Kopf bedecken. Zu den ersteren 
rechnet er die Papua und Hotten- 
totten, zu den letzteren die Kaffern 
und Neger. Diese Einteilung ist aber 
unhaltbar, denn bei allen diesen Va- 
rietaten stehen die Haare in gleich- 
mafiig sich iiber die Kopfhaut ver- 
teilenden Gruppen. Der Biischel- 
stand wird nicht durch ein dichteres 
Zusammenstehen einzelner Haargrup- 
pen zu einer Gruppe hbherer Ordnung 
bedingt, sondern dadurch, daB be- 
nachbarte Haare vieler Gruppen (25 
bis 30 mit zirka 50 60 Einzelhaaren) 
sich umschlingen und zu einer Spirale 
verfilzen. Zwischen diesen einzel- 
nen Haarkegeln, die den Eindruck 
von Pfefferkbrnern machen kbnnen 
(Fig. 79k, S. 213), bilden sieli dann 
scheinbar haarfreie Stellen (Fig. 177), 
ganz in der Art der Scheitelbildung bei 
schlichthaarigen Rassen. Die Biischel- 
bildung selbst hangt mit der Art des 
Austrittes der Haare aus der Kopfhaut 
zusammen (vgl. weiterunten S. 497/98).

Schon vor der Geburt beginnt 
die spezifisch kraftigere Ausbiidung 
der Kopfbehaarung, die ein Charak- 
teristikum der Hominiden darstellt.

Fig. 177. Junger Hottentotte mit 
sogenanntem Pfefferkornhaar. Phot. 
Sciiultze Jena.

Die Begrenzung dieses Kopfhaarkleides ist auf der Stirne scharfer ais am 
Hinterkopf. Nur wenige Primatengenera — am meisten Orang-Utan und 
Schimpanse — zeigen eine menschenahnliche schwache Stirnbehaarung 
und eine frontale Greń ze der Kopfbehaarung. Die individuell verschiedene 
Gestaltung dieser Stirnhaargrenze bei Europaern hangt hauptsachlich von 
der Ausbiidung der Haarwirbel und Haarstróme (S. 500) ab (Sergi, 1907). 
Ein Zuriickweichen der vorderen Haargrenze im hóheren Alter und ein mehr 
oder weniger totaler Verlust des Kopfhaares (Glatzenbildung) findet sich 
im grbBten Prozentsatz bei Europaern. und zwar vorwiegend im mannlichen 
Geschlecht, viel seltener bei Negroiden und, wie es scheint, nie bei Indianern. 
Gelegentlich kommt eine leichte Kahlkópfigkeit aber auch bei alteren 
Anthropomorphen vor. (Vgl. Stein, 1924.)

Zum Kinderhaarkleid gehoren ferner Wimpern und Augenbrauen, 
die ilir Optimum der Ausbiidung zur Pubertatszeit erreichen, und von denen
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die ersteren wieder mehr individuelle ais Rassendifferenzen aufweisen.
Die Wimpern sind kraftige, sichelfórmig gekriimmte Haare, die einzeln 
in gleichen Abstanden und in Reihen eingepflanzt sind. Sie erinnern durch 
ihre Stellung an die Tasthaare vieler Saugetiere. Die Wimperhaare jugend- 
licher Anthropomorphen sind sehr menschenahnlich, nur von groBerer Lange 
und Dieke (Fig. 178).

Ahnliche Tasthaarreihen, aus wirklichen Sinushaaren bestehend, 
Schimpanse am 

Oberaugen- 
hóhlenrand an- 
geordnet, aber 
niemalskommt 
es bei ihnen zur 
Bildung wirk- 
licher Augen
brauen. Die 

Haare der 
menschlichen 
Augenbrauen 

sind in ihrem 
Ban den Wim
pern ahnlich, 
leicht sichel- 
fórmig ge- 

kriimmt, aber 
ohnekavernóse 
Blutraume in 
ihren Haarbal- 
gen. Vielleicht 
haben sie im 
Laufe der Phy- 
logenie die cha- 
rakteristischen 
Eigenschaften 
der Sinushaare 
verloren. Die 
Augenbrauen 

sind daher ais 
eine spezifisch 

menschliche
Bildung anzu- 
sprechen; sie 
zeigenhinsicht-

finden sich bei den Anthropomorphen, besonders beim

Fig. 178. Schimpanse, Brustbild. Phot. Mollison;

lich Richtung, Starkę und Farbę sowohl individuelle wie Rassendifferenzen. 
Besonders machtig entwickelt und meist in der Mitte yollkommen zu- 
sammengewachsen sind sie bei den haarreichen Aino (Masugi), ferner bei 
Armeniern, Persem und den Tachtadschi. Von Luschan hat solche In
diyiduen mit zusammengewachsenen Augenbrauen (sogenannte Razel) 
auch bei den rezenten Kretem in 38 Proz., in einzelnen Eparchien der 
Insel sogar in 50 und 60 Proz. nachgewiesen. Die am meisten medial 
gelegenen Partien kónnen im Zusammenhang mit den embryonal auf der 
Śtirn yorhandenen Haarwirbeln sehr yerschieden gerichtet sein (Perusini). 
Der fast yollstandige Mangel der Augenbrauen bei einigen haararmen Typen 
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beruht aber vielfach auf Epilation, d. h. kiinstlicher Entfernung der 
Haare.

Mit der Pubertat beginnt dann die Bildung des Terminalhaarkleides, 
zunachst am Schamberg, am Perineum und in der Achselhóhle. Dabei

Figur 179. Mittel-Europaer mit starkem und Nubier mit schwachem Terminalhaar. 

bleibt das sekundare Kórperhaar bei der Frau in viel hóherem Mafie ais beim 
Mannę erhalten, oder wird wenigstens nur regional durch neusprossendes 
Terminalhaar verdrangt.
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Fig. 180. Mannlicher Typus der Rumpfbehaarung 
bei einer 26jahrigen Frau. (Nach Stein, 1924.)

Bei haarreichen Individuen des mannlichen Geschlechtes kann die 
Schambergbehaarung sich kraftig entfalten und nicht wie gewóhnlich mit 
einer geraden oder nach oben leicht konvexen Linie abschlieBen, sondern 
sich spitzwinklig bis zum Nabel erstrecken.

Spater bilden sich, jedoch nur beim Mann, die Terminalhaare auf 
der Brust und den Extremitaten, besonders an den Streckseiten und 
auf dem Handriicken. gelegentlieh auch auf GesaB und Rucken ans. Die 
Frau dagegen erhalt sich an den gróBeren Kórperflachen wahrend des 
ganzen Lebens das Sekundarhaarkleid und nur nach der Menopause be- 
ginnen auch bei ihr einzelne Terminalhaare aufzutreten. Haararme Rassen, 

wie z. B. Wedda, Senoi, 
Mongolen u. a. haben 

selten auch nur in Spuren 
eine Behaarung der Brust, 
wahrend eine solche z. B. 
bei Singhalesen betracht- 
lich ausgebildet ist. Starkę 
Behaarung der Schulter- 

blattgegend und des 
Riickens wurde bis jetzt 
nur von Aino (Koganei 
u. a.) und Papua (Mik- 
lucho-Maclay) beschrieben, 
aber auch in extremen 
Fallen bleibt die Entfal- 
tung dieses Terminalhaar- 
kleides schwacher ais die- 
jenige der Sekundarbe- 
haarung (Fig. 181). Be- 
merkenswert ist es, daB 
auch bei den Anthropo
morphen die Terminal- 
behaarung an den Streck
seiten der Extremitaten 
und auf dem Rucken be
sonders stark entwickelt 
zu sein pflegt, wahrend sie, 
im Gegensatz zu den Homi- 
niden, in der Achsel- und 
Schamregion und selbst 
auf der vorderen Brust- 
flache stets viel schwa
cher ist.

Terminalhaare treten auch in den Augenbrauen auf und kónnen in 
einzelnen Fallen im spateren Alter die urspriinglichen weichen Brauenhaare 
ganz ersetzen. Dabei findet auch eine Formveranderung der Augenbrauen, 
d. li. eine Anderung in der Richtung der Haare, zum Teil im Zusammenhang 
mit der Muskulatur statt (Kidd, 1904). In Ohr- und Nasenóffnung finden 
sich auch haufig kleine, mit Terminalhaaren mehr oder weniger dichtbesetzte 
Bezirke, und vereinzelte lange (bis 10 cm) Haare entspringen haufig auf oder 
in der Ńahe des Warzenhofes. Bei Aino sind sogar einzelne mehrere Milli- 
meter lange Harchen auf der Caruncula lacrimalis beobachtet worden 
(Masugi).
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Das spezifische Terminalhaargebilde des Mannes ist aber der Bart, 
der bei haararmen Rassen in wenigen Haaren der Oberlippe und des Kinnes 
besteht (Wedda, Senoi, Indianer), bei terminalhaarreichen Rassen aber auf

die seitliche Gesichtshaut iibergreift und in einigen Gruppen (Australier, 
Aino, Europaer) eine machtige Entfaltung erfahren kann. Durch schwache 
Bartentwicklung sind auch die Mongoloiden ausgezeichnet (Fig. 184, 185,
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Aller Wahrscheinlichkeit nach ist jener sparliche Lippen- und Kinnbart 
die primare und der Backenbart, der zuerst nur dem Unterkieferrand folgt 
und erst allmahlich auf die Wangen iibergeht, die sekundare Bildung, denn 
auch in der Ontogenie ist dieser Entwicklungsgang noch verfolgbar. Bei 
Frauen terminalhaarreicher Rassen bilden sich nicht selten iiber den Mund-
winkeln auf der Oberlippe vereinzelte Terminalhaare. Der sogenannte Weiber- 
bart kann ais eine Exzessivbildung wohl aus einer rein anthropologischen

Fig. 183. Jugendlicher Schimpanse.

Betrachtung 
ausgeschlossen 
werden. (Vgl. 
unten S. 503.) 

Bartbildun- 
gen sind auch 
bei einigen Af- 
fenarten anzu- 
treffen,aberder 
Lippenbart be
steht bei ihnen 
aus nicht sehr 

zahlreichen 
Tast-(Sinus-) 

haaren, und der 
Backenbart 

stelit in mehr 
oder weniger 
innigem Zu
sammenhang 

mit der gan
zen Fellbehaa- 
rung, so daB 
nur eine Ana

logie, aber 
keine Homo- 

logie mit dem 
menschlichen 
Bart vorzu- 

liegen scheint 
(vgl. Fig. 178 
und 183). Am 
meisten an den 
menschlichen 

Bart erinnern 
die Backen- 

bartbildungen
bei Pithecia 
satanas und

Pithecia chiropotes, die von der iibrigen Korperbehaarung fast ganz ge
trennt sind. Wichtig ist allerdings der Nachweis, daB bei den Affen auch 
die zwischen den langen kraftigen Tasthaaren wachsenden, unscheinbaren 
farblosen, nur wenige Milimeter langen Harchen an Ober- und Unterlippe, 
obwohl sie sich makroskopisch nicht von den asinuósen Haaren unter- 
scheiden, Tasthaare sind (Frederic).

Hinsichtlich der Terminalbehaarung besteht also eine deutliche sexuelle 
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Differenz. Das Terminalhaar tritt im weiblichen Geschlecht spater auf und 
bleibt dauernd weit hinter der mannlichen Ausbildung zuriick. Dagegen 
besitzt das Kinderhaarkleid der Frau eine vollkommenere Entwicklung ais 
beim Mann. Der sexuelle Unterschied ist daher bei den haarreichen Rassen 
ausgesprochener und auffallender, ais bei den haararmen, bei welchen die 
Terminalbehaarung auch relatiy spater einsetzt. Oft wird durch Epilation 
der Charakter der Haararmut noch kiinstlich yerstarkt1).

1) Epilierte Hautstellen lassen sich von haarfreien leicht durch die etwas kórnige 
Beschaffenheit der Hautoberflache, die durch die Haarbalge heryorgerufen wird, erkennen.

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 31

Die wichtigsten 
Rassenunterschiede 

sin d aber am mensch
lichen Kopfhaar zu 
konstatieren, das in 
der Gesamtheit sei
ner Merkmale in 
hohem Mafie erb- 
ich fixiert ist. Diese 
Unterschiede betref- 
fen vor allem die 
Farbę und die Form.

Wedda mit schwacher Bartentwicklung.

2. Haarfarbe.
Die Haarfarbe 

beruht auf 4 sich 
mannigfach kombin- 
ierenden Elementen: 
1. auf einem kórni- 
gen Pigment, 2. auf 
einem gelósten nur 
in wenigen Haaren 
yorhandenen Farb- 
stoff, 3. auf dem 
Luftgehalt des Haa- 
res und 4. auf der 
Beschaffenheit der 
Cuticula.

Das dunkelbraune 
kórnige Pigment ist 
yorwiegend in der 
Rindenschicht des Fig- 184- 
Haares, und zwar
intra- und interzellular angeordnet. Es tritt am allerfriihesten im Kórper 
auf, ehe irgendwo in der Haut Pigment nachweisbar ist. Es ist daher 
auch die feine Lanugobehaarung des Menschen schon leicht gefarbt, wenn 
auch meistens sehr pigmentami. Wie bei der Haut sind die Rassenunter
schiede der Farbung auch beim Haar Quantitatsdifferenzen.

Wahrend beim blonden Nordeuropaer nur in der peripheren Rinden
schicht etwas Pigment angehauft ist, ist beim Neger die ganze Rinde mit 
Farbkórnern durchsetzt. Auch das sogenannte schwarze Haar der Siid- 
europaer enthalt trotz seiner dunklen Farbung viel weniger Pigment ais 
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dasjenige der Inder, Chinesen und Neger, das Haar der Senoi weniger ais 
dasjenige der negritischen Semang. Die Spitze des freien Haares pflegt in 
der Regel viel weniger pigmentiert zu sein ais der ubrige Haarschaft. Selbst 
im Mark findet sich bei dunkelhautigen Rassen Pigment in Form kleiner 
Kbrnchen, die jedoch stets viel sparlicher ais in der Peripherie der Rinde sind 
(Frederic).

Das Yorkommen eines diffusen Pigmentes, das ais Eigenfarbe 
der Haarzellensubstanz aufgefaBt wurde (Unna, Rabl), wird rielfach ge-

Fig. 185. Australier von Queensland mit starker Bartentwicklung.

leugnet. Sicher nachgewiesen ist ein solcher goldblonder gelbster Farbstoff 
bis jetzt nur in roten Pubeshaaren und in gelblich weiBen Haaren von Albino 
aus Afrika und Britisch-Neu-Guinea. In einzelnen Haaren der letzteren 
besteht aber daneben noch ein feinstes kbrniges Pigment1).

1) Vielfach wird ein diffuses Pigment im mikroskopischen Bild nur vorgetauscht. 
Die Pigmentkórnchen liegen in durchaus farbloser Umgebung und liefern bei nicht scharfer 
Einstellung gelbliche Zerstreuungskreise. Die ober- und unterhalb der Einstellungsebene 
liegenden Kórnchen tauschen daher notwendigerweise eine diffuse Farbung vor. Bei Ver- 
wendung homogener Immersion erweist sich die letztere ais aus kleinen Reihen feiner 
Pigmentkórnchen bestehend (Schwalbe, Frederic).
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Das dritte Element der Haarfarbung besteht im Luftgehalt des Haares. 
Luftraume befinden sich in vielen Haaren in wechselnder Menge sowohl 
im Mark wie in der 
Rinde, in erhóhtem 
Mafie im Alter. J )ie Luft- 
entwicklung ist durch 
Wasserstoffsuperoxyd 

(H2O2) bedingt, welches 
im Haar freien Sauer- 
stoff entwickelt (Spieg- 
■ler). Ein solches mit 
Luft erfiilltes Haar er- 
scheint bei auffallendem 
Licht grau oder weifi, 
weil die Luftteilchen wie 
Linsen wirken und das 
Licht nach allen Seiten 
reflektieren.

Das Ergrauen des 
menschlichen Haares 
beruht daher auf einer 
Vermehrung des Luft- 
gehaltes, aber auch auf 
einem allmahlichen Ver- 
schwinden des Farb- 
stoffes; bei ganz weifien 
Haaren ist das Pigment 
vollstandig resorbiert. 
Metschnikoff nimmt 
an, daB es durch chro- 
matophage Zellen ent- 
fernt wird. Interessan- 
terweise verschwindet

Fig. 186. Tanga-Mann mit negroider Bartbildung. 
(Nach Schlaginhaufen, Deutsche Marine-Expedition.) 
Phot. SCHILLING.

mit dem Haarpigment 
nicht auch zugleich das 
Hautpigment aus dem
Kórper. Auch ein Haarwechsel wird angenommen, indem pigmentlose 
Haare an Stelle der ausfallenden pigmentierten treten sollen (Stieda). 
In der Tat entsteht ’bei Tieren mit Farbwechsel (z. B. Hermelin) der weifie

Fig. 187. Querschnitte durch verschieden stark pigmentierte Haare. 260mal vergr. 
a Chinese, b Blonder Europaer, c Neger, d Salomonier.

31*
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Pelz weder durch yermehrten Luftgehalt, noch durch Schwund des Farb- 
stoffes aus den urspriinglich gefarbten Haaren, sondern es findet ein voll- 
standiger Haarwechsel statt, d. h. der Organismus hat nur im Fruhjahr 
die Fahigkeit, Pigment zu bilden.

Die Erscheinung des Ergrauens im Alter findet sich zwar bei allen Rassen, 
auch bei Naturyólkern, wie bei Wedda, Papua, am haufigsten aber bei Euro
paern, am seltensten bei Indianern. Der ProzeB ist ein langsam fortschreiten- 
der, der in der Regel zuerst das Kopfhaar, dann den Bart und die Scham- 
behaarung und zuletzt die Augenbrauen erfaBt. Er besteht aller Wahrschein- 
lichkeit nach in einem Haarwechsel, indem pigmentlose Haare an Stelle 
der ausfallenden pigmentierten treten (Stieda). In ihrer Genese noch un- 
erklart sind die Falle plótzlichen oder raschen Ergrauens auf heftige psychische 
Erschiitterungen hin; man fiihrt sie gewóhnlich auf ein Eindringen gróBer 
Luftmengen in das Haar zuriick. Ein dem Menschen ahnliches Grauwerden 
ist auch bei alten Gorillamannchen und bei einzelnen Indiyiduen des schwar- 
zen Macacus maurus auf Celebes beobachtet worden (Sarasin). Bei diesen 
letzteren war am haufigsten der Kopf ganz weiB, aber auch das iibrige Feli 
reichlich mit weiBen Haaren durchsetzt. Es sei auch noch an das partielle 
Ergrauen unserer Haustiere, Hunde, Pferdeusw. erinnert. Eine erneute Pig
mentierung ergrauter Haare ist durch die Einwirkung von Róntgenstrahlen 
erreicht worden (Imbert und Marques).

SchlieBlich hat auch der Bau der Haarcuticula einen EinfluB auf die 
Haarfarbe. Ein trockenes Haar mit rauhem Oberhautchen ist stets heller, 
wahrend eine glatte Oberflache des Haares, die durch natiirliche oder kiinst- 
liche Einfettung erreicht werden kann, einen dunkleren Ton heryorruftx).

Die Rassenvariation in der Farbę des Kopfhaares ist eine auBer- 
ordentlich groBe; sie schwankt von einem hellen fahlweiBen Blond bis zu einem 
tiefen Blauschwarz. Man unterscheidet aber am besten zwei Farbenreihen, 
die beide von ganz hellen Tónen zu dunkeln ansteigen und wobei die einzelnen 
Helligkeitsgrade durch die Menge des Pigmentes bedingt sind (iiber die Auf- 
nahme der Haarfarbe vgl. die somatoskop. Technik, S. 212). In der ersten, 
der grauschwarzen Farbreihe fehlt die gelbe, braune oder rotliche Komponentę 
und alle Tóne spielen in grau. Die zweite, die gelbbraune Farbreihe zeigt alle 
Nuancen vom hellsten WeiBgelb bis zum tiefsten Schwarzbraun, je nach 
der Intensitat der Gelbkomponente. Die braunen Tóne entstehen durch Bei- 
fiigen von rot zu gelb1 2).

1) Stark kiinstlich eingefettete Haare miissen daher zur Feststellung der natiirlichen 
Haarfarbe zunachst griindlich mit heiBem Wasser gereinigt werden.

2) Nach Wurster wird der Blutfarbstoff in Gegenwart von Essigsaure und Milch- 
saure in einen braunroten Kórper umgewandelt, der unter Einwirkung von Wasserstoff- 
superoxyd alle Schattierungen durchmacht, die an blonden und braunen Haaren vor- 
kommen. Blond = viel H2O2, neutral und sauer; braunschwarz = wenig H2O2 (Spiegler).

Uberwiegt die Rotkomponente, so entsteht eine der gelbbraunen Reihe 
parallel laufende Serie von rótlichen Haarfarben, die von einem Gelbrot 
zu einem Rotbraun ansteigen. Die roten Haare sind also eine Varietat der 
ganzen gelbbraunen Skala und nicht nur ais Abart des blonden Haares zu 
betrachten. Bei manchen Indiyiduen mit braunem Kopfhaar sind Teile 
des Terminalhaares (Bart, Schamhaare) ausgesprochen rótlich, iiberhaupt 
pflegt das letztere heller zu sein ais das Kopfhaar. Bei den terminalhaar- 
reichen Aino und Australiern, besonders jugendlichen Indiyiduen, ist ein 
reichliches helles (blondes) Sekundarhaarkleid beschrieben worden (Siebold). 
Wambuti-Pygmaen vom Ituri sollen an Oberschenkeln, Yorder- und Riickseite 
des Rumpfes und an der Interglutaealregion eine starkę und helle Flaum- 
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behaarung zeigen (David). Auch bei Papuakindern ist ein reichliches Vor- 
kommen eines gelb rotlichen Flaumhaares iiber den ganzen Kbrper weit 
verbreitet (Neuhauss). Im ubrigen ist die Haarfarbe bei einzelnen Indi- 
viduen sehr einheitlich iiber den ganzen Kórper ausgebreitet, wahrend bei 
anderen ziemliche regionale Unterschiede bestehen. Wimpern und Augen- 
brauen sind oft dunkler ais die Kopfhaare.

Die hellhaarigen Rassen erreichen ihre definitive durch Erbfaktoren 
bedingte Haarfarbe, die dem Zustand der Reife entspricht, erst gegen SchluB 
der Wachstumsperiode, nianche Individuen erst gegen das 30. Lebensjahrł). 
Ein dunkles Kopfhaar, das individuell auch bei Blonden bei der Geburt vor- 
handen sein kann, wird meist wieder abgestoBen und macht eincm ganz 
hellen Blond Platz. Allmahlich werden die Haare aber immer pigment- 
reicher und kónnen in ein dunkles Blond oder Braun iibergehen.
Prozentuale Vertei!ung der Haarfarbe nach der Haarfarbentafel von 

E. Fischer bei Miinchner Volksschulkindern. Nach Untersuchungen von
R. Martin, zusammengestellt von F. Bach (1926).

Knaben: Alter in Jahren
Farbę No. 6 6% 7 | 7% i 8 '8*/2 9 oy2 10 ioy2 11 ID/z

Ge- 
samt

0/ 1 % 1 0/ 1 % 1 % 0/ 0/ 1 °/ 0/ 0/1 /0 t /o /O /o 1 /0 /o /O /o /o /o

1 0,3 0.4 0,2 0,3 0.2 0,2 0,2 1,0 1,7 0,22 0,9 0,4 — — — — — — 0,8 _ _ 0,23 0,3 1,1 1,4 0,5 0,5 1,0 1.8 0.2 1,3 1,4 _ 1.7 0,9Rotblond 0.6 0.2 0.2 0.3 — — 0.2 _ 0,1Rotbraun 0.3 0,2 — — — — 0,7 _ 0,14 1,4 1.1 0.9 1,5 0,3 1,7 3,0 1,6 1,3 1.4 4,0 1.7 1,5
8.25 6.0 5,8 4.9 7,4 5.6 10,5 11.0 8,1 12.1 9.9 7.1 15,5

6 3.7 2,4 2,8 3,8 2,0 2,9 2,5 2,5 2.9 2,1 3,0 2,7
7 4,0 8,2 6.3 7,9 0,1 9,2 5,5 11.5 10,7 11,0 12,1 15,5 8,98 5,7 4,4 7.2 4,8 4,8 5,6 7,8 6,3 5,4 9,9 7.1 6,9 6,1

2,19 1,4 2,4 1,9 1,0 3.3 2 2 3.4 2,2 1,5 1,7 _ __
10 4,0 2,7 3.0 3,0 1,8 2.4 1,8 1,3 2,5 2.1 _ _ 2 4
11 1,1 1,5 2.8 2,0 2.5 1.7 0.9 1.1 1,0 _ _ 1,7 1,512 2,3 2,2 0,5 3,0 1,8 2 9 1.1 1,3 2,3 1,7 3,0 1.8
13 1.7 1,3 1,2 2,8 1,3 0,5 0.5 1.1 0.4 1.0 2,0 _ 1.2
14 2.0 3,3 2.1 0,8 1,0 1,5 1,6 1,8 2,1 1,4 10 1,7 1.8
15 2.3 — 1.6 1,0 1,8 1,9 0,9 0.6 0,7 2.0 1.116 0,9 0,2 0,2 0.5 0,5 0,2 0,9 0,2 0,3 2,0 ._ 0.4
17 0,6 0,4 0,5 1,3 — 0,5 0,2 0,4 0.4 0.3 _ _ 0,4
18
19 — 0,2 — — —. — — —. ■ _ _ •_ 0,0220 1,7 — 0.7 — 0,5 — 0,7 0.2 0.2 _ _ _ 0.4
21 2,6 3,1 2.6 2,0 0,5 2,7 1,1 2,0 2,1 0,7 3,0 3.4 2.022
23

2,0 1,8 2,8 2,8 3,0 2,2 1.8 1.1 1.7 1.4 1,0 _ 2.0
10.8 8,8 9,0 9,4 10.9 6,6 7.1 7,4 5,4 5,5 4,0 3,4 7 9

24 1,4 2,0 2,3 2,3 2,5 1.9 2,5 1,1 2,7 2.4 4,0 2,125 3,4 2,0 1,9 3.6 3,0 3.4 3,9 3,1 1.9 1,7 1,0 3.4 2.826 21,9 27,0 25.8 20,6 22,9 21.9 23,2 24.0 23,2 24.7 99 9 20,7 23.5
26 a (dunkler) 12,8 13.9 13,5 15.7 17,7 14.6 14.7 17,3 13,2 16,1 17.1 19,0 15,0

2,826 b (Heller) 4,3 2,7 3,9 2,5 1,5 2.2 1,6 2,7 3,8 2,7 3,0 3,4
Anzahl 352 452 431 394 | 395 411 435 445 478 292 99 58 4242

(fiir Madchen siehe S. 486 oben).

Bei Elsassern behalten nur 25 Proz. der untersuchten Individuen die 
Haarfarbe der beiden ersten Lebensjahre, bei 75 Proz. verwandelt sieli 
das Blond in ein Briinett (Pfitzner). In PreuBen wurden unter den

1) Nach Pfitzner (1899) steht die Haarfarbe sogar erst zwischen dem 40. und 50. 
Lebensjahre endgiiltig fest.
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Madchen: Alter in Jahren

Farbę No.
6 672 7 71/. 8 8V2 9 9'/2 10 101/. 11 ll1/. Ge- 

samt
7o0//o 7o 0//o 0/0 0//o 7o 0//o 7o 7o 1 °/o 7<> 0//o

1 — 0,3 0,3 0,02
2 0,6 — — 0.05
3 2,2 1,8 0,7 1,7 1.1 1.4 1.2 0,9 0,4 1,2 — 2,0 1,2

Rotblond — 0,7 0,5 0,3 0,3 0,5 — — 0.4 0,3 1,1 2,0 0,3
Rotbraun 0,3 0,2 _ — — — 0,2 — — 0,07

4 O.G 1,4 2,6 2,2 3,3 2.3 3,3 2.8 3,0 5,0 5,4 4.1 2.7
5 4,0 4.5 5,9 6.2 7,7 10.0 10,3 10,6 11.9 10.6 16,1 14,3 8,6
6 2,2 3,8 2,8 3,4 4.4 1,8 3,7 4,4 5.0 4.4 5,4 8,2 3,7
7 6,5 5,6 4,0 7,0 5,5 8,4 7,2 7.3 7,3 6.5 9,7 8.2 6,7
8 6.5 9.2 11,1 6.7 8,8 7.7 9,8 5,8 8.1 10,0 8,6 6.1 8,7
9 5,6 3,8 5,4 4,8 3,0 2,5 3,0 3,0 2,2 2,7 4,3 4.1 3,6

10 5.6 4,5 4,0 3.1 3.0 3,2 2,1 1,6 2,4 1,5 — 2,0 3,0
11 2,5 3.4 2,6 2,8 2,5 2.5 1,9 1.6 1.8 1,8 —- 2.0 2.3
12 5,9 4,5 5,2 5,0 6.1 4,5 1,9 3,7 1,8 2,4 1.1 6.1 4,0
13 0,3 1.1 0.9

4.2
— 0.8 0.2 0.5 0,5 0,6 0.3 — — 0,5

14 4,7 7,2 3,9 3,9 1.8 2,1 3,4 1,8 2.7 3.2 2,0 3.5
15 2,8 2,3 2,8 1,1 1,9 1,6 0,9 0,9 0,8 1,5 1.1 — 1.6
16 — 0,5 — — 0,6 — 0.2 — 0,2 — — — 0,1
17 0,6 2,0 0,2 0,3 0,8 — — 0,9 0.6 0,3 — 0,6
18 — — 0,2 0,02
19 _ _ _ — — __ 0,2 — — — — 0,02
20 0,6 0,5 — — — - 0,2 0.2 — 1.1 — 0,2
21 1,6 1.6 1,7 1,1 0,8 0,7 0,2 0,2 0,6 0,6 — — 0,9
22 1,2 1,8 2,8 1,1 1.7 1,6 0,2 0.5 0,6 0.9 — — 1,2
23 7,2 5,4 5,4 6,2 3.9 3,4 4,0 3,9 3,4 1.2 2,0 4,2
24 3,4 0,5 3,5 4,5 1,9 2,9 2,8 3,0 2,8 2,4 4,3 — 2,7
25 0,3 — 0,5 0.6 0.8 0,5 0,5 0.2 0.4 0.6 2,2 .— 0,5
26 18,7 18,2 17,0 21,3 22.3 22,2 23.5 18.3 21,8 21.5 21,5 12,2 20,4

26a (dunkler) 11,5 11,3 11,1 12,3 11.3 14,3 16,1 21.3 16,9 19,2 14,0 22,4 14,7
26b (heller) 5,0 4,5 4,5 4,5 3,6 6,1 4,7 1,8 4,6 1,8 1,1 2,0 4,1

Anzahl | 321 444. 424 357 362 441 429 436 496 339 93 49 4191

Schulkindern noch 72 Proz., unter den Rekruten nur noch 60 Proz. 
ais reinblond gezahlt. In Danemark nimmt die Zahl der hellhaarigen 
Knaben von 52,1 Proz. im 6. Jahre bis 33,0 Proz. im 14. Jahre, 
diejenige der hellhaarigen Madchen von 45 Proz. bis 31 Proz. ab (Sorek 
Hansen). Pfitzner behauptet iibrigens, daB das Nachdunkeln beim 
Mannę viel rascher vor sich gehe ais bei der Frau; es ist bei ersterem 
schon zwischen dem 10. und 20. Jahre fast ganz vollendet. Bei den 
dunkelhaarigen Rassen sind die Haare der Neugeborenen viel starker 
pigmentiert ais bei Europaern, trotzdem ist auch bei Japanern (Baelz) und 
brasilianischen Indianern (K. Rankę) das Haar in den ersten Lebensjahren 
noch heller ais bei Erwachsenen. Selbst bei Papua findet sich rotblondes Haar 
bei jugendlichen Individuen, wenn auch nicht im Gebiet des ganzen Kopfes, 
so doch in der Schlafengegend bis gegen den Hinterkopf zu, wahrend Er- 
wachsene ein fahles braunschwarzes Haar besitzen (Neuhauss). Also findet 
auch bei dunkelhaarigen Rassen ein Nachdunkeln statt. Fischer (1913) 
hat die gleiche Erscheinung auch bei den Kindera der siidafrikanischen 
Bastards beobachtet und bringt den ganzen ProzeB in einen Kausalzusammen- 
hang mit der Rassenkreuzung iiberhaupt. Es soli sich um einen juvenilen 
Dominanzwechsel handeln, indem zunachst die helle Anlage eine groBere 
Durchschlagskraft der Yalenz besitzt, ais die braune, wahrend sich das Ver- 
haltnis allmahlich umkehrt. Dadurch wird die Erscheinung der Nachdunke- 
lung nur umschrieben, nicht erklart. Aber es scheint vielmehr, wie schon
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erwahnt, die nachgedunkelte Haarfarbe die definitive, durch Erbfaktoren be- 
dingte, die sieli unter dem EinfluB bestimmter Hormone erst langsam heraus- 
bildet. Auch die ererbte Form zahlreicher anderer Merkmale z. B. der Korper- 
gróBe, der weiblichen Brust, derNase, derLippen, der Behaarung kommt erst 
beim Erwachsenen zum Ausdruck.

Verteilung der Haarfarben in einigen menschlichen Gruppen.

Gruppe

heli
Nr. 9—20 

blond
0/lo

dunkel
Nr. 4—8 

braun jschwari

Nr.
1—3 
rot
7.

Autor

Schweden rf + 2 15,9 15,9 | 5,1 Hilden (1926)1)

Schweden

aschbl.
63%
69,4 25,1 | 2,2 3,3 Lundborg und

Danemark Schulkinder 83.2 14,2 2,6
Linders (1926)

SÓREN HaNSEN
$ 80,3 16,9 2,8

Norweger 74,4 25,6 — Arbo
Schweizer (Schaffhauser) Schul

kinder 68,9 37,1 1,0 ScHWERZ
Schottlander Schulkinder 68,2 26,4 5,3 Beddoe
Englander von Surrey Schul

kinder 49,3 47,9 2,9 Freise
Englander von Surrey Schul

kinder ? 45,8 52.5 1,8
Hescii (1926)Letten 45,0 40,0

GroBrussen 36,1 43.6 16,3 3,2 Smirnow
Kleinrussen 35,2 42,4 1 18,9 3,2
Bulgaren (6—25 Jahre) 29,3 70,6 0,08 Wateff
Griechen (6—15 Jahre) 28,3 71,7 ? ■ .
Russen <? 27,0 71,0 WlAZEMSKY

Tataren (6—15 Jahre)
$ 31,0 68,0 —

25.0 75,0 Wateff
Schweizer 21,3 77,9 0,7 Zbinden
Danemark 21,2 15,3 SbREN HaNSEN
Kleinrussische Juden 3 17,7 78,3 3,9 Talko-Hrynce-

,» 5,
Bulgaren

$
13,7
17,0 38,4 3,0

WICZ FlSllBERG

3 16,0 82,0 — WlAZEMSKY
,,

Serben
$ 15,0 82,0 —
3 18,0 84,0 —
$ 79,0 —

Tarantschi und Dugan 16.0 12,0 1 72,0 0 Topinard
Juden von New York City 3 14,0 83.5 2.5 Fisiiberg

» n „ ? 16,1 80,2 3,7
Polnische Juden (1000) 3 12,7 83,1 , 1,3 2,8 Lipiec

„ (1000) $ 16.4 80,1 | 1,7 1,9
„ „ (Neugeborene, 100) A 48,5 51,5

Armemer 4,8 30,7 1 59,1 4,8 Smirnow
Rumanien 2,7 95,6 1,7 Pittard
Zigeuner 0,6 94,0

COLLIGNONJapaner 0,0 86,1 | 13,7 1,15

1) Hilden (1926) fand die Haarfarbe wahrend des Wachstums in folgender Ver- 
teilung:

Anzahl heli Aschblond Braun Schwarz
Indiv. % Indiv. % Indiv. % Indiv. %

0—4 Jahre 15 15 100 _ _ — _
5-9 „ 25 22 88 3 12 — —

10—14 „ 24 18 75 6 25 — —
15—19 „ 24 10 41,7 10 41 4 16,7 —
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Was die Verteilung der Haarfarbe innerhalb der menschlichen Rassen 
anlangt, so ist ein Zusammenhang mit kliniatischen Bedingungen nicht nach- 
weisbar. Die dunklen Tonę, sowohl die der braunschwarzen wie der gelb-

braunen Farbreihe iiberwiegen bei weitem, so daB eine starkere Intensitat 
der Haarpigmentierung also eine gróBere Verbreitung innerhalb der Mensch- 
heit besitzt, ais eine dunkle Hautfarbe. Trotz der groBen Verschiedenheiten 
in der Haarform (siehe S. 488 ff.) stehen sich hinsichtlich der Haarfarbe, von 
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feineren Unterschieden abgesehen, Neger, Mongolen, Indianer und viele 
andere Gruppen sehr nahe. Sie kann daher bei diesen Varietaten nicht zur 
Rassendiagnose verwendet werden.

Fi
g.

 19
0.

 Grup
pe

 vo
n W

ed
da

.

GemaB der hier gegebenen leider noch sehr unvollstandigen Zusammen- 
stellungen finden sich wirklich helle Haarfarben (Reinblonde) fast nur im Norden 
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von Europa. Je mehr wir nach dem Siiden gehen, um so mehr nimmt der 
Prozentsatz der Blonden ab (vgl. auch unter Korrelation, S. 518 ff.). Dabei sitzen 
die Blonden der grauschwarzen Reihe (Aschblonde) vorwiegend im Osten,

diejenigen der gelbbraunen Reihe mehr im Norden und Nordwesten unseres 
Kontinents. Bei den polnischen Juden (Lipiec) ist die Geschlechtsdifferenz 
in bezug auf das haufigere Vorkommen der hellen Haarfarbe deutlich aus- 
gepragt, iibereinstimmend mit den Befunden an Juden anderer Lander (Fish- 
berg). In Frankreich, wo genaue an Erwachsenen ausgefiihrte Erhebungen 
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iiber die Haarfarbe vorliegen, findet sich die blondeste Bevolkerung in drei 
nórdlichen, die dunkelste in 3 sudlichen Departements. Dies zeigt die folgende 
Listę (nach Topinard, 1893):

Yerteilung der Haarfarbe in Frankreich.

Departements dunkel mittel blond rot
Manche, Seine infśrieure und Calyados 31,4 43,1 22,8 2,6
Pyrenees orientales, Corse und Yar 61,9 31,1 6,6 0,6

Die Blonden Nordafrikas, die immer wieder in der Literatur erwahnt
werden, sind vielleicht ais Reste noch in pra- oder friihhistorischer Zeit ein- 
gewanderter nordeuropa- 
isc-her Staninie anzusehen.
Die Blonden, die unter den 
dunkelhaarigen Rassen Afri- 
kas und der Siidsee gelegent- 
lich beschrieben werden, 
sind entweder Albino oder 
Mischlinge, oder ihre Haar
farbe ist durch kiinstliche 
Mittel (Kalk, farbige Erden, 
RuB, Urin usw.) yerandert 
(Somali, Papua, Neu-Irlan- 
der). Yergleiche dazu auch 
das oben S. 484 Gesagte. 
Auch Luft und SchweiB 
haben eine bleichende Wir- 
kung und kónnen dunkel- 
braunen Haaren hellere, 
meist rótliche Tóne geben 
(Birmanen, Senoi). Ebenso 
niacht Meerwasser das Haar 
heller (Papua). In gleicher 
Weise ist die Haarfarbe 
von Mumien und aus alten 
Grabem nicht mehr ais die 
naturliche zu betrachten, 
weil durch das Eintrocknen 
und die Oxydation die Horn- 
substanz des Haares sich

Fig. 193. Senoi nut lockigem Haar.

yerandert hat und undurchsichtig geworden ist. Das Pigment ist in 
solchen Haaren in der Regel noch gut erhalten (Minakoff).

Die Rothaarigen gehóren, wie schon erwahnt, der gelbbraunen Farb- 
reihe an. Sie finden sich z. B. in allen Provinzen Hollands, sowohl in denen 
mit vorwiegend blondem, ais mit yorwiegend briinettem Typus in gleichem 
Prozentsatz (2,5 Proz. nach Bolk), und im Kanton Schaffhausen, der 68,9 
Proz. blondhaarige Individuen aufweist, sind nur 1 Proz. Rothaarige 
(Schwerz). Andererseits sind rotę Haare bei den Hochlandern Schottlands 
in 11,2 Proz. (Beddoe), (nach Gray in 7 Proz.), in Edinburgh in 6,7 Proz., 
in ganz Schottland in 5,4 Proz., bei Schweden in 2,3 Proz., in Baden in 1,7 
Proz., in der Schweiz in 0,4—1,5 Proz. (Zbinden), bei Italienern in 0,58 Proz , 
bei Japanern in 0,15 Proz. und bei Bulgaren in nur 0,08 Proz. zur Beobach- 
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tung gelangtx). Auf der einen Seite ist also ein Zusammenhang der Rot- 
haarigen mit den Blonden nicht nachweisbar, wahrend die letzteren Tat-

1) Neuhauss (1913) bat selbst unter den braunsehwarzhaarigen Papua am Sattel- 
berg eine ldeine Kolonie Rothaariger gefunden, Collignon dagegen unter 2361 Japanern 
nur 3 Indiyiduen. 
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sachen doch fiir einen solchen zu sprechen scheinen. Auffallend ist auch die 
Rothaarigkeit bei den Juden, z. B.bei landlichen Judenkindern in 
Holland 3,4 Proz. (Bolk), bei galizischen und kleinrussischen Juden 
4,3 Proz., bei polnischen Jiidinnen 5,6 Proz. (Elkind) und bei nord- 
afrikanischen Juden sogar 6 Proz. (Fishberg). Aller Wahrscheinlichkeit 
nach ist daher der Rutilismus (Erythrismus) ais eine spezifische Bildung, 
eine Erscheinung sui generis anzusehen, die auf einem individuell ungewbhn- 
lich starken Auftreten der Rotkomponente im Haar beruht. Versuche mit 
Loyilands Tintometer deuten darauf hin, daB dunkel braunes Haar sich dann
in rotes verwandelt, 
wenn ein gewisser 
Prozentsatz des 
schwarzen Pigmentes 
durch Orangepig- 
ment ersetzt wird 
(Gray, 1908). Eben- 
so ist Dayenport 
durch seine Ver- 
erbungsversuche zu 
dem SchluB gelangt, 
daB Rot einen selb- 
standigen Erbfaktor 
darstelle. Kohl- 
brugge (1908) halt 
den Rutilismus fiir 
eine Stufe des Albi- 
nismus, was wenig 
W ahrscheinlichkeit 

fiir sich hat. Auch 
die friiheren An- 
nahmen, daB es sich 
um einen Riickschlag 
auf einen Urzustand 
der menschlichen 
Haarfarbe oder um 
ein durch Kreu
zung immer mehr 
yerschwindendes al- 
tes Rassenmerkmal 
handle, sind wohl 
nicht haltbar. Es 
gibt keine einzige 
menschliche Rasse, 
fiir welche Rutilis-

Fig. 196. Butam-Mann von der Ostkiiste von Neu-Meck- 
lenburg mit dicht krausem Haar. (Schlaginhaufen, Deutsche 
Marine-Expedition.) Phot. Schilling.

mus ein Charakte-
ristikum bildet. (Vgl. hierzu auch Sałler, 1927.) Dagegen ist Orang
utan in allen seinen Varietaten rutilistisch gefarbt. Auffallend ist die sehr 
dunkle, vielfach ais blauschwarz bezeichnete Haarfarbe der Zigeuner.

Bei der Mischung von Individuen mit verschiedenen Haarfarben treten 
bei den Nachkommen keine Mitielfarben auf. Nie ist die Haarfarbe der Kinder 
dunkler ais diejenige des dunkleren Elters, wohl aber heller ais diejenige des 
helleren. Dunkelbraun iiberwiegt iiber hellbraun (Ch. u. G. Davenport). 
Ob es sich hier um ein allgemein giiltiges Gesetz handelt, ist noch fraglich, 
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denn gelegentlich vorkommende Ausnahmen, die vielleicht ais Riickschlag 
auf friihere Generationen gedeutet werden kónnen, sind beobachtet worden.

3. Haarform.

Wichtiger ais die Haarfarbe fiir die Klassifikation der menschlichen 
Rassen ist die Haarform, die schon seit Bory de St. Yincent ais unter-
scheidendes Merkmal verwendet wird. Die heutigen Rassen scheiden sich
nach der Form ihres Kopfhaares in 3 Gruppen

1. die lissotrichen oder glatthaarigen,
2. die kymatotrichen oder wellighaarigen,
3. die ulotrichen oder kraushaarigenx).

Fig. 197. Alter Buschmann aus dem Priska-Distrikt 
mit spiralgerolltem Haar. Phot. Poch.

Innerhalb jeder Grup
pe bestehen aber auch 
zum Teil wichtige Unter- 
gruppen (vgl. die Ein- 
teilung in der somato- 
skopischen Technik, 
S. 214). So zerfallen 
die Lissotrichen in die 
Straffhaarigen (Fig. 188 
und 189) und die Schlicht- 
haarigen.

Die Haare beider 
Untergruppen zeigen 
einen annahernd gerad- 
linigen Verlauf, aber bei 
den ersteren ist der Quer- 
schnitt groB, das Haar 
dick (Mongolen, Eskimo, 
Amerikaner usw.), bei 
den letzteren diinn und 
fein (europaische Nord- 
lander). Vielfach zeigt 
das Haar der letzteren, 
wenn es natiirlich wach- 
sen gelassen wird, auch 
leichte Wellen. d. h. Bie- 
gungen in nahezu einer
Ebene.

Die kymatotriche 
Form kann aus sehr wei-
ten oder aus engen Wellen 

bestehen, und auch das lockige Haar, z. B. die Endlocken der Toda, ist ais 
eine Modifikation des welligen aufzufassen.

Die Kinderlocken sind eine Jugendform der Kymatotrichie, denn sie 
verschwinden spater, und das aus den gleichen Haarbalgen entspringende 
Haar nimmt einen leichtwelligen oder schlichten Charakter an. Typische

1) Haeckel gibt die folgende nicht empfehlenswerte Einteilung: 
Ulanthropos, Wollhaarmensch (Lophocomus Buschelhaarmensch

r [Łncomus, VlieDhaarmenscłi
Lissanthropos, Schlichthaarmensch JEuthycomus, Straffhaarmensch

1 lEuplocomus, Lockenhaarmenscn
Vgl. auch S. 24 u. S. 475.
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Vertreter dieser Gruppe sind die Wedda, Senoi und Australier. Bei den 
erstgenannten Wedda pflegt das Kinderhaar nicht lockig, sondern eher glatt 
zu sein, ais dasjenige der Erwachsenen (Sarasin).

Das krause Haar bildet neben ungleichmaBigen Wellen vor allem Spi- 
ralen, und zwar von sehr yerschiedenem Durchmesser (1—10 mm) so daB auch 
die Ulotrichen in verschiedene Untergruppen zerfallen.

Es ist unrichtig, von „wollhaarigen“ Menschenrassen zu reden, d. h. 
das menschliche Kraushaar mit dem Wollhaar der Schafe zu vergleichen, 
mit dem es nur eine auBerliche Ahnlichkeit besitzt. Denn das letztere ist 
viel feiner, hat eine wellige Wuchsform und zeigt wirkliche Stapelbildung, 
die beim Menschen nur kiinstlich erzeugt werden kann. Zu den kraushaarigen 
Formen zahlen die Negroiden Afrikas, Asiens und der Siidsee, also Neger, 
Negrito und Melanesier. Spiralgerolltes Haar findet sich am schonsten 
ausgepragt bei Buschmannern, Togonegern und Papua (Fig. 194—197).

Der Rassencharakter der Haarform ist stets schon beim Neugeborenen 
deutlichl). Die srarkeren Terminalhaare am Schamberg und in den Achsel- 
hóhlen pflegen auch bei Lisso- und Kymatotrichen lockerkraus zu sein, 
und auch die Haare des Backenbartes sind meist leicht wellig oder gekrauselt. 
Straffes Scham- und Barthaar ist nur fiir die Mongoliden charakteristisch.

Mit der Haarform hangt auch der Querschnitt und die Einpflanzung 
des Haares in der Kopfhaut zusammen.

Obwohl die senkrecht zur Langsachse gelegten Querschnitte der ein- 
zelnen Haare eines Individuums, ja ein und desselben Haares in yerschiedenem 
Niveau selten ganz gleich sind, besteht doch ein unleugbarer Zusammen- 
hang zwisclien Querschnitt und Form. Das straffe Haar der Mongolen hat 
yorwiegend einen fast kreisrunden Querschnitt, wahrend bei schlichtem 
und welligem Haar mehr oder weniger ovale Querschnitte iiberwiegen. Das 
krause Haar schlieBlich besitzt im Zusammenhang mit seiner Spiraldrehung 
einen langlichen, oft bohnen- oder nierenfórmig gestalteten Querschnitt, 
(Vgl. Fig. 187, S. 483.) MiBt man den gróBten Langs- und den kleinsten 
Querdurchmesser eines Haarąuerschnittes und driickt den letzteren in Pro- 
zenten des ersteren aus, so bekommt man einen zahlenmaBigen Ausdruck 
fiir die Querschnittsform. Das straffe Haar ergibt dann einen Querschnitts- 
index von 80—100 im Mittel, das krause einen solchen von 50—75, je nach der 
Starkę der Kriimmung. Nach Minakoff ist der charakteristische Quer- 
schnitt des Haares in der Mitte des Haarschaftes zunehmend2); nach der 
Wurzel und der Spitze des Haares zu ist er bei allen Haaren annahernd rund- 
lich.

1) Nach Lipiec findet sich folgende Haarform bei polnisch-

Haarindex einiger menschlicher Gruppen.
Galla 60,7 Tasmanier 68,0
Kruneger 56,4 Jakuten 80,2
Araber 69,8 Alt-Peruaner 84,1
Russen aus Moskau 61,6—71,6 Paraguay-Indianer 86,4

„ Kurganbeyólkerung 61,0—73,3

Neugeborenen:

bei erwa

Haarform " 3 ?
Gera de 84.2 Proz. 80,0 Proz.
Wellig 15,8 „ 20,0 n

achsenen polnischen Juden
?

Gerade 50,9 Proz. 42,6 Proz.
Wellig 48,2 „ 57,0
kraus 0,9 „ 0,4 Jł

2) Friedenthal (1912 und 1913) empfiehlt,2) Friedenthal (1912 und 1913) empfiehlt, die breiteste Stelle des ganzen Haar
schaftes zu messen und bedient sich dazu des Kapillarrotators von Zeiss.
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Der mittlere Haarindex fiir Gorilla betragt 65, derjenige fiir Schimpanse 
und Orang-Utan 66 bezw. 67,5 (Frederic).

Die Querschnitte der Terminalhaare sind viel unregelmafiiger ais die 
der Kopfhaare, bei den meisten Rassen elliptisch, oval oder abgeplattet; 
nur bei den Mongolen haben auch die Barthaare einen meist kreisrunden 
Querschnitt. Ais Haarindex fiir Achselhaare des Europaers gibt Frederic 
(1911) 57, fiir Schamhaare des Australiers 55 an.

Die Rassenunterschiede in der Form des freien Haares sind aber im 
Grunde, wenn auch nicht einzig und allein, schon durch die Einpflanzung, 
d. h. durch die Konfiguration der Haarpapille und des Haarbalges bedingt.

Im groBen und ganzen ist die Form, d. h. die Kriimmung des Follikels 
von derjenigen der auBeren Wurzelscheide abhangig. Ein direkter Zusammen
hang zwischen der Querschnittsform der Papille und derjenigen des Haar- 
schaftes ist behauptet, aber noch nicht sicher nachgewiesen (Vigier, Bloch, 
Frederic). Jedenfalls kommen bei Haaren mit gekriimmter Wurzel sowohl 
ovale ais nierenfórmige und rundę Querschnitte der Papille vor (Fritsch).

Die Kriimmung des Follikels ist bei den Ulotrichen silbelfórmig (Fig. 
198), und auBerdem ist der Bulbus ófters in der gleichen Richtung noch etwas 
hakenfórmig abgeknickt. Es kann diese Abknickung und die sogenannte 
crete semi-circulaire obliąue, d. h. eine an der Abknickungsstelle sich be- 
findende Verdickung des bindegewebigen Haarbalges (Vigier, Bloch) 
aber auch fehlen, so daB sie nicht ais die primare Ursache der Haarkriimmung 
angesehen werden darf. Allerdings bildet sich die Kriimmung des Haar
balges unter dem Einflufi noch unbekannter Faktoren erst postfetal aus, 
denn bei Negerfeten und Neugeborenen dieser Rasse, sogar noch bei Kindern 
in den ersten Lebensmonaten ist der Follikel noch gradlinig. Auch die haken- 
formige Abxnickung des Bulbusendes fehlt in diesem Alter. Aber die ganze 
Wachstumsanordnung, Haaranlage und Haarbildung ist doch ais vererbt 
zu betrachten (Frederic). Es entspringen auf der Kopfhaut der Negroiden 
immer eine Anzahl von Haaren mit der gleichen Kriimmungsrichtung 
aus den Follikeln, so daB auch die freien Haarschafte gleiche Spiralwindungen 
bekommen und sich dicht aneinander legen. Dies ist der Grund fiir die Bildung 
der typischen Spiralkegel des Negerhaares.

Bei den schlicht- und wellighaarigen Rassen hat der Follikel im wesent- 
lichen eine gerade Gestalt oder besitzt hóchstens eine geringe Biegung, nur 
der Bulbus ist, wenn auch viel seltener ais bei den Negroiden, gelegentlich 
etwas abgeknickt (Fig. 199). Der Neigungswinkel, mit welchem der Haar- 
schaft aus dem Haarboden austritt, kann zwischen 20° und 70° schwanken. 
Hier konvergieren alle Haarwurzeln nach einem Wirbel, so daB es bei dem 
schlicht- und wellighaarigen Formen zur Bildung sogenannter Haarstrahne 
kommt.

Das straffe Haar der Japaner und Chinesen zeigt einen besonders geraden 
Verlauf und eine an verschiedenen Stellen des Kopfes allerdings wechselnd 
steile und tiefe Einpflanzung. Der Winkel nimmt bei Japanern nach dem 
7. Lebensjahre noch zu, so daB bei Knaben nach dem 8. Lebensjahre und bei 
vielen Erwachsenen die Haare oft fast senkrecht stehen und sich nur schwer 
niederkammen lassen. Der Einpflanzungswinkel betragt hier nahezu 90°.

DerM. arrector pili inseriert stets unterhalb der Haarbalgdriisen, undzwar 
bei Lisso- und Kymato+richen an der Unterseite der Follikel, bei den Ulo
trichen an der konkaven Seite der FoUikelkrummung (Frederic).

Bei Kreuzungen kann die Haarform bedeutend verandert werden. 
Bei Mulatten pflegt der krause Charakter des Negerhaares sich mit der Lange 
des indianischen Haares zu kombinieren. Im iibrigen haben G. und Cii. 
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Dayenport nachgewiesen, daB bei schlichtem Haar beider El tern auch 98 
Proz. der Kinder schlichthaarig sind. Hat der eine Elter schlichtes, der andere 
krauses Haar, so sind die Kinder schlicht und kraushaarig im Verhaltnis 
von 116 zu 90 statt 103 zu 103, wie es die MENDELsehen Regeln voraus- 
setzen wurden. Fischer (1913) hat an sudwestafrikanischen Bastards diese 
Erscheinung durchaus bestatigt. Schlichtes Haar hat danach einen rezes- 
siven, krauses einen dominanten Charakter. Sehr wahrscheinlich ist auch 
wellig dominant gegeniiber schlicht. Was das straffe Haar anlangt, so ist es 
bei der Kreuzung von Philippinos mit Chinesen dominant gegen die welligen

Corium -

AuBerc 
Wurzel- 
scheide

Innere Wur- 
zelscheide

Binde- 
gewebs- 
Haarbalg

Haarzwiebel--
Haarpapille-

Epidermis . Haarscbaft

Haarbalg- 
driise

M. arrector 
pili

-Haarwurzel

Substantia 
subcutanea

Fig. 198. Langsschnitt durch dic Kopfhaut eines Negers. (20mal vergr.)

und krausen Formen, die in der Mischbevólkerung der Philippinen stecken 
(Bean).

DaB die kiinstliche Behandlung der Haare (Schneiden, Einblen, Wichsen, 
Flechten und Verfilzen) die Form auBerordentlich yerandern kann, soli hier 
nur kurz erwahnt werden. Unter den Anthropomorphen hat der ausge- 
wachsene Schimpanse das straffste Fellhaar; dasjenige des Orang-Utan ist 
mehr gewellt.

SchlieBlich bestehen noch hinsichtlich der Lange und Dieke der 
einzelnen Haare, besonders der Kopfhaare, Rassenunterschiede. Eine groBe 
Lange erreicht das Haar nur bei den Lissotrichen und einigen kymatotrichen 
Rassen, und hier in beiden Geschlechtern in annahernd gleicher Weise.

Martin, Lehrbuch der Anthropoiogie. 2. Aufl. I. Bd. 32
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Ein sexueller Unterschied, wie er fiir Europaer allgemein angenommen wird, 
besteht jedenfalls bei Indianern, Chinesen, Indem usw. nicht. Nach Frieden
thal wird iibrigens auch bei der europaischen Frau das Kopfhaar erst nach 
dem 17. Lebensjahre langer ais dasjenige des Mannes, das von dieser Zeit 
an einer Riickbildung und Verkiirzung unterliegt. Ais mittlere Lange des 
Kopfhaares, d. h. ais naturliche Langengrenze des nicht geschnittenen Haares 
werden in steigender Reihe fiir Europaer, Inder, nordamerikanische Indianer 
und Chinesen die Werte 70, 75, 80, 90—100 cm angegeben. Die kymatotrichen 
Senoi haben im Mittel nur eine Haarlange von 30—35 cm in beiden Geschlech- 
tern; bei den Niassern erreicht sie im Maximum 60 cm. Bei den Ulotrichen
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Fig. 199. Langsschnitt durch die Kopfhaut eines Europaers. 20mal vergrófiert. 

bleibt das ungeschnittene Haar kurz, im Mittel zwischen 8 und 25 cm schwan- 
kend. Die Wimpem sind bei allen Rassen am oberen Augenlid langer ais am 
unteren: bei Europaern 8—12 mm bezw. 6—8 mm (Donders), bei Japanern 
5—8 mm bezw. 3—7 mm (Kubo). Bei letzteren ist der Schaff der Cilien 
noch etwas von der Deckfalte bedeckt, so daB sie noch kiirzer erscheinen, 
ais sie in Wirklichkeit sind. Die Lange der sekundaren Kórperhaare (im 
Mittel 10 mm) und der Terminalhaare (20—100 mm) ist bei allen Rassen 
gering. Nur die Barthaare erreichen individuell gelegentlich eine auBer- 
ordentliche Lange.

Die Dicke des Haares (gróBter-j-kleinster Durchmesser des Quer- 
schnittes dividiert durch 2) schwankt im Mittel bei den Hominiden zwischen 
42 und 140 p. Am haufigsten sind aber Kopfhaardicken von 60—110 p.
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Dabei sind die regionalen Unterschiede nicht zu iibersehen, denn am dicksten 
sind die Haare am Scheitel, dann folgen Schlafen, Stirn und Nacken.

Dicke der Kopfhaare (nach Minakoff).

Stirn 
Scheitel
Nacken
Sehlafe

0,080 (0,06—0,10)
0,092 (0.075—0,105)
0.071 (0,037—0,085)
0,081 (0,04—0,10)

$
0,088 (0,05—0,105)
0,096 (0,06-0,132)
0,076 (0,047—0,19)
0,093 ( 0,06—0.12)

DaB wirkliche Rassendifferenzen bestehen, geht aus der folgenden 
Tabelle hervor.

Dicke der Kopfhaare.

Gruppe Individuenzahl Dicke
9

Indiyiduenzahl Dicke
Hottentotten 3 0,0683 mm 4 0,0705 mm
Alt-Agypter 1 0,0730 „ 1 0,0740 „
Buschmanner 3 0,0773 „ —
Bantuneger
Melanesier

13 0,0866 „ — —
7 0,0925 „ —

Mittelamerikan. Indianer 7 0,0975 „ —
Buruleute 7 0,0975 „ 4 0,0947 „
Niasser 7 0,1086 „ —
Menangkabau-Malayen 87 0,08—0,15 „ — —
Sudafrikan. Bastards 25 0,09—0,16 „ —
Tasmanier — 0,035—0,10 ., . — —
Europaer 2 0,117 „ 3 0,082—0,104 „
Schleswig-Holsteiner 34 0.1135 „ —
Siiddeutsche 20 0,1148 „ — —
Japaner — 0,09—0,14 „ — —
Chinesen — 0,100—0,139 „ — —

Die Dicke wurde hier nahe der Kopfhaut bestimmt uncl jeweils der
gróBte Durchmesser, d. h. die Maximalbreite gemessen1). Zu den dicksten 
Haaren gehóren also diejenigen der Malayen, denen sich die Japaner und 
Chinesen anschlieBen.

1) Vgl. die Anmerkung auf S. 495.
32*

Es kommen jedoch gróBere Dickendifferenzen in einzelnen Regionen 
des Kórpers vor und selbst die Haare einer einzelnen Haargruppe kónnen 
sehr verschiedene Dicken aufweisen. Dicker ais das Kopfhaar sind gewóhn- 
lich die Schamhaare, am dicksten die Barthaare (0,153 mm nach Frieden- 
thal).

Je diinner die Haare, um so dichter stehen sie. Im Mittel kommen bei 
menschlichen Feten (Europaer) aus dem 6. Monat an der Kopfhaut 880 Haare 
auf den Quadratcentimeter (863 am Scheitel), bei Orang-Utan dagegen 
nur 383, bei Schimpanse 400, wahrend auf dem Rucken die Dichte eine ganz 
andere ist: Mensch 686, Orang-Utan 937, Schimpanse 420. Gegeniiber den 
haarreichen Saugern und den niederen Affen (Macacus: Kopf 1240, Rucken 
.1406) zeigen Hominiden und Anthropomorphen also ein einheitliches Ver- 
halten hinsichtlich der Dichtigkeit der Behaarung (Meyer-Lierheim, 1910). 
Fiir erwachsene Hominiden wird iibrigens von verschiedenen Autoren 
eine noch weit geringere Dichte des Haarwuchses angegeben, fiir Europaer 
300—320 Haare auf den Quadratcentimeter am Scheitel, 100—240 an Stirn 
und Hinterhaupt (v. Brunn), fiir Japaner 280—320 (Baelz) und fiir Chinesen 
am Scheitel 202 (Birkner). Umgekehrt scheinen beim Japaner die Wimper- 
haare dichter zu stehen ais beim Europaer; es wurden bei ersteren meist 
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160—190 ani oberen und 80—90 am unteren Lid, bei letzteren 104—150 
bezw. 50—75 Cilien gezahJt. Im iibrigen bestehen auch hinsichtlich der Dichtig- 
keit des Haarwuchses groBe individuelle regionale und Altersdifferenzen. 
Das Gewicht menschlicher Kopfhaare pro Zentimeter Lange schwankt 
nach Friedenthal zwischen 39 und 115 Minigrammen (1 Minigramm = 1/woo 
Milligramm) und betragt im Mittel 50—60 Minigramm. Hohe Gewichte 
kommen aber sowohl bei Chinesen (115 Minigramm) ais bei Papua (110 Mini
gramm) vor. Uber die Wurzelfestigkeit der Haare vergleiche man 
bei Basler (1925 und 1926).

1) Schwalbe (1911, S. 396) faBt den SteiBhaarwirbel menschlicher Embryonen ais 
ein Homologon des Schwanzendbusches langgeschwanzter Affen auf.

4. Haarstrich und Bedeutung des Haarkleides.

Eine weitere Eigentiimlichkeit sowohl des primaren wie des sekundaren 
Haarkleides besteht in der mit der Einpflanzung zusammenhangenden 
Richtung der austretenden Haare, die sich in Strome (Stromungen 
= gleichgerichtete Haarziige) und Wirbel (Spirale [rechts- und linksgedreht]) 
anordnen. Wenn sich die Spitzen entgegengesetzt gerichteter Stromungen 
einander zuwenden, spricht man von Konvergenzlinien (auch -punkten): 
wenn sie sich voneinander abwenden von Divergenzlinien (auch -punkten). 
Im grofien und ganzen hangt diese Anordnung der Haare iiber den Kórper ab 
1. von der primaren craniocaudalen Richtung, 2) von der verschiedenen Aus- 
dehnung und Form der Oberflachę der einzelnen Hautgebiete und 3) von den 
Bewegungen der Kórperteile und den dadurch erzeugten Faltenbildungen. 
Es findet sich daher eine groBe Ubereinstimmung in der Haarrichtung 
zwischen dem Menschen und den anderen Primaten (Schwalbe). Neu fiir den 
Menschen ist das Auftreten einer seitlichen, aber doch noch yentral gelegenen 
Diyergenzlinie am Rumpf zwischen oberer und unterer Extremitat, die sich 
bei keinem Anthropomorphen findet und die ais eine Folgę der Aufrichtung 
zu betrachten ist.

Die gegen die Ellenbogenbeuge zu konvergierenden Haare des Ober- 
und Unterarmes, die Darwin ais ein Uberlebsel eines besonders beim Orang- 
Utan yorkommenden Verhaltens aufgefaBt hatte, finden sich bei allen Affen 
und den meisten Quadrupeden (Schwalbe). Gerade diese Haare der Ellen- 
bogengegend fand ich relatiy haufig bei Miinchner Kindern, yorwiegend Mad- 
chen, schon vom 12. Lebensjahre an. Es handelt sich um mehrere Zentimeter 
lange Haare. besonders am Unterarm, die deutlich in Strome angeordnet 
sind, wahrend sich sonst noch keine Terminalhaare am Kórper finden.

Zu den nomialen, im menschlichen Lanugo auftretenden und nicht sehr 
selten persistierenden Wirbeln (Spiralen nach Schwalbe) gehórt auch der 
SteiBhaarwirbel.(Vertex coccygeus), iiber dem yielfach eine haarlose Stelle, 
die SteiBglatze (Glabella eoccygea) beobachtet wirdx). An Stelle der letzteren 
besitzen Neugeborene und Erwachsene gelegentlich ein blindes Griibchen, 
die Foyeola coccygea (Ecker). Der Wirbel wird mit der Austrittsstelle 
eines friiher yorhandenen und yorstehenden Schwanzes oder Schwanzrudi- 
mentes in Zusammenhang gebracht (Wiedersheim).

Die Haarwirbel und Strome auf dem behaarten Kopfe zeigen mancherlei 
indiyiduelle Verschiedenheiten. So kónnen statt eines zwei Scheitelwirbel 
auftreten und auch auf dem Yorderkopf iiberzahlige Wirbel yorkommen. 
Im iibrigen unterscheidet sich der Mensch gerade durch seinen Scheitel
wirbel, der den typisch menschlichen Haarstrich auf dem Kopfe bedingt, 
von den iibrigen Primaten, die fast regelmaBig zwei Parietalwirbel besitzen.
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Ais nur beim Menschen vorhanden (bei Englandern in iiber 50 Proz.) wird 
die Konvergenz der Haarstróme am Hinterkopf gegen die Mediansagittal- 
Ebene zu beschrieben. Die urspriingliche pithekoide Form entspricht einer 
I )ivergenz der vom Scheitelwirbel herabziehenden Haare im Nacken (Kidd). 
DaB im Hinblick auf die allgemeine Haarrichtung Rassendifferenzen vor-

Fig .200. Die behaarte Familie Shwe-Maong mit Hypertrichosis lanuginosa.

kommen, ist kaum anzunehmen, doch fehlt es noch an diesbeziiglichen Be- 
obachtungen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daB die geringe Behaarung des mensch
lichen Kórpers einem sekundaren Zustand entspricht und daB der Mensch 
von haarreicheren Formen abstammt. Dafiir spricht das Auftreten der 
Lanugo, das gelegentliche Vorkommen der Uberbehaarung (Hypertrichosis 
lanuginosa), die Entwicklung eines Sekundarhaarkleides und vielleicht auch 
der Terminalhaare. Es ist schon darauf hingewiesen worden, daB auch bei
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Fig. 201. Krao mit Hypertrichosis vera.

den Anthropomorphen der EnthaarungsprozeB regional begonnen hat (vgl. 
Fig. 138, S. 480).

Die Hypertrichosis lanuginosa ist eine Hypo- und Hyperplasie, 
d. h. sie beruht auf einem Bestehenbleiben und einer abnormen Weiter- 
entwicklung des Primarhaares im postfetalen Leben (Bonnet). Es wird 
also nicht nur das urspriingliche primare Haarkleid erhalten, sondern die 
Behaarung wird noch dadurch eine dichtere, daB die Zahl der Ilaare einer 
Haargruppe oft iiber 3 steigt. Fast regelmaBig sind mit Hypertrichosis auch 

weitgehende Defekte im 
Zahnsystem verbunden 
(Bartels). Die von Mi- 
klucho-Maclay (1878) bei 
Kindern in West-Mikro- 
nesien beschriebene, ge- 
legentlich bis auf den 
Nasenriicken herabreichen- 
de Behaarung der Stirn 
mit kleinen, 3—23 mm 
langen Harchen ist wohl 
auch ais ein Rest der La- 
nugo aufzufassen. Von den 
zahlreichen in der Litera
tur beschriebenen Fallen 
von Hypertrichosis lanu
ginosa sind anthropolo- 
gisch am interessantesten 
die behaarte Familie Shwe- 
Maong von Burma (Craw- 
ford), diejenige von Am- 
bras (Siebołd) und die 
russischen Hundemenschen 
Andrian und Fedor Jef- 
tichjew. Allgemein er- 
blickt man in der Hyper
trichosis lanuginosa einen 
Ruckschlag auf einen friih- 
eren Behaarungszustand, 
auf das Urhaarkleid des 
Menschen (Wiedersheim). 
Allerdings lassen sich iiber 
Ausdehnung, Form und 
Farbę des letzteren keine 

bestimmten Angaben machen, aber es sei doch erwahnt, daB auf den 
altesten Elfenbeinfiguren des Eburneen eine deutliche Kórperbehaarung 
dargestellt ist (Piette). Von Hypertrichosis lanuginosa ist iibrigens 
scharf die Hypertrichosis vera (H. terminalis nach Fischer) zu unter- 
scheiden, die ein AbstoBen des Primarhaares voraussetzt und in einer 
Uberentwicklung des sekundaren Haarkleides und der Terminal- 
behaarung besteht und die ais eine phylogenetisch nicht verwertbare Ex- 
zessivbildung zu betrachten ist. Beispiele daftir sind Krao (Fig. 201) 
und Julia Pastrana. Ais Pradilektionsstellen fiir regional beschrankte ab- 
norme Behaarung kommt hauptsachlich die Medianlinie des Riickens und 
die Kreuzbeinflache in Betracht. Atrichie und Oligotrichie, sowie alle 
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weiteren pathologischen Haarbildungen und Anomalien des Haarwuchses 
kónnen hier unberiicksichtigt bleiben.

Die physiologische Bedeutung der Haare war jedenfalls schon 
im Vorfahrenhaarkleid nicht iiberall dieselbe, wie auch das reduzierte Haar- 
kleid des rezenten Menschen noch solche Unterschiede erkennen laBt. In 
den den ganzen Kórper bedeckenden feinen Sekundarhaaren besitzt der 
Mensch ohne Zweifel ein wichtiges und empfindliches Tastorgan, das feinste 
Beriihrungsgefiihle vermitteln kann; denn hinter den diinnen Sekundar
haaren sitzen Haarscheiben, d. h. kleine Knótchen, die mit Tastmenisken 
ausgestattet sind. Sie sollen beim Neger besonders deutlich, bei Japanern 
am zahlreichsten sein (Pincus, Wiedersheim).

Die Augenbrauen und Wimpern sind ebenfalls Tastapparate, wenn 
auch in ihrer Funktion reduziert; in jedem Falle schiitzen sie das Auge vor 
eindringenden Staubteilchen und Verunreinigungen durch den SchweiB.

Das Auftreten der Terminalbehaarung an engumschriebenen Kórper
stellen. namlich am Schamberg und in der Achselhóhle, ist auf die ver- 
schiedenste Weise zu erklaren versucht worden. Nach der einen Anschauung 
handelt es sich um Atavismen. Die Jungen baumlebender Sauger (z. B. 
des Hylobates) pflegen sich an Haarbiischeln an der vorderen Rumpfwand 
der Mutter festzuhalten, wenn diese sieli von Baum zu Baum schwingt. 
In der Tat besteht auch beim neugeborenen Menschen eine auBerordentlich 
ausgebildete Greiffahigkeit der oberen Extremitat, die ais Rest dieses so 
wichtigen Selbsterhaltungstriebes aufgefaBt wird. Zu Gunsten dieser An- 
nahme spricht die Tatsache, daB die Haare an den erwahnten Stellen erst 
mit der Geschlechtsreife auftreten, und daB Bildungen, die fiir die Erhaltung 
der Art lange eine wichtige Rolle gespielt haben, auBerordentlich persistent 
sind, auch wenn sie ihre urspriingliche Bedeutung verloren haben. Auch ent
spricht die Distanz Achselhóhle bis Schamberg beim Menschen der Aus- 
dehnung des neugeborenen Kórpers bei erhobenen Arrnen (Robinson, 1892). 
Eine mechanische Erklarung kniipft an die Tatsache an, daB behaarte Haut- 
stellen leichter aufeinander gleiten und sich weniger abnutzen, ais unbehaąrte. 
Es wirkt daher das Haar ais Walze, so in der Achselhóhle, am Perineum 
und in der Analregion bei den Bewegungen der Extremitaten und auf dem 
Schamberg beim Geschlechtsakt (Exner). Aber bei Kindern und auch bei 
verschiedenen Tieren fehlen Haare gerade an den Stellen, an welchen sich 
zwei Kórperflachen reiben, was gegen die obige Annahme spricht. Auch im 
Sinne von Duftpinseln, d. h. zur Verteilung der riechenden Driisensekrete 
durch eine Vermehrung der Verdunstungsflache sind Genital- und Axillar- 
haare aufgefaBt worden, und man wird nicht leugnen kónnen, daB die spezi- 
fische Ausdiinstung eine Rolle bei der Erregung des Geschlechtsgefiihls 
spielt (Havelock Ellis, Stole). SchlieBlich hat Friedenthal eine physio
logische Erklarung zu geben versucht, indem er die Entstehung des Terminal- 
haarkleides auf die Bildung von Stoffwechselschlacken von seiten der Ge- 
schlechtsorgane zuriickfuhrt. Keine dieser 4 Erklarungen kann ais be- 
friedigend angesehen werden; die letztgenannte ist direkt zuriickzuweisen.

Die starkę Terminalhaarausbildung auf der vorderen Brustflache 
bei Mannern der haarreichen Rasse bringt Friedenthal mit der Aufrichtung 
des menschlichen Kórpers in Zusammenhang, weil durch diese die Yorder- 
seite des Kórpers den Unbilden der Witterung ani meisten ausgesetzt wird. 
Aber diese Behaarung ist doch zu wenig unter den menschlichen Rassen ver- 
breitet und sie ist selbst in extremen Fallen zu unbedeutend, ais daB sie die 
Haut gegen Temperatureinfliisse wirklich zu schiitzen vermóchte.

Die Entstehung des menschlichen Bartes, wie iibrigens auch die 
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Enthaarung und die machtige Entfaltung des Kopfhaares hat Darwin 
auf sexuelle Zuchtwahl zuruckgefiihrt. Friedenthal glaubt den Bart einem 
lebhafteren Hodenstoffwechsel zuschreiben zu miissen, der auch zugleich 
eine Yermehrung der Muskelkraft und der Energie der Nervenzentren nach 
sich zielit. Was die Schnurrbarthaare anbelangt, so ist ein Zusammenhang 
derselben mit Tasthaaren nicht ausgeschlossen, obwohl die mikroskopische 
Untersuchung das Fehlen sinuoser Blutraume ergeben hat. Es besteht aber 
eine groBe auBere Ahnlichkeit, und es tritt regelmaBig auch ein fetaler Lippen- 
bart beim Menschen auf. Ein Wechsel in der Funktion kann zur Umgestaltung 
des Haarbalges gefiihrt haben. Schon bei einigen Affen, hauptsachlich beim 
Orang-Utan, kommen Ubergangsformen zwischen sinuosen und asinuosen 
Haaren vor (Frederic). In jedem Falle stellt der Bart des Menschen, wie 
er heute bei verschiedenen Rassen auftritt, einen Neuerwerb, ein progressives 
Merkmal dar. Nach Buckman und Brandt ist seine Ausbildung noch nicht 
abgeschlossen und seine Ubertragung auf das Weib wahrscheinlich, eine 
Hypothese, die wenig Anklang finden diirfte.

Nur auf dem Kopfe ist das Haar noch im Sinne eines geschlossenen 
Haarkleides stehen geblieben bezw. weiter entwickelt worden. Wie bei den 
Saugetieren diirfte auch hier beim Menschen das Haar hauptsachlich ais 
Temperaturregulator aufzufassen sein; kommt ihm doch die starkste kutane 
Pigmentierung des ganzen Kórpers zu. Es bildet, wie Experimente Exners 
gezeigt haben, einen wirksamen Schutz gegen zu starkę Bestrahlung der 
Kopfhaut und Erwarmung des Schadelinnenraumes, d. h. also des Gehirns 
durch die Sonne. Merkwiirdigerweise deckt sich auch die hintere Kopfhaar- 
grenze fast genau mit dem Unterrande des Kleinhirns (Weidenreich). 
DaB sich langes Kopfhaar ais Ersatz fiir das Fehlen eines warmenden und 
schiitzenden Haarpelzes fiir groBe Teile der Korperoberflache entwickelt 
habe (Friedenthal), scheint wenig wahrscheinlich. Den Ulotrichen fehlt 
diese Mantelfunktion der Haare ja durchaus.

III. Nagel.
Zu den Integumentalgebilden, d. h. den Abkómmlingen der Haut, ge- 

lióren auBer den Haaren auch die Nagel. Sie stellen beim Menschen flachę 
und diinne Hornplatten dar, die auf der Dorsalseite der Endglieder der 
Finger und Zehen aufliegen, und mit den gleichen Gebilden bei den Anthropo
morphen gewisse Ahnlichkeit in Form und Aufbau zeigen.

Innerhalb der Primatenreihe geht die Umgestaltung der Nagel mit 
der Art der Funktion der Extremitaten Hand in Hand. Wahrend Prosimier 
und Platyrrhinen ihrer Lebensweise entsprechend zugespitzte, hochgewólbte 
Nagel, sog. Kuppennagel, besitzen, haben die Sohlenganger unter den 
Primaten breitere und flachere Nagelformen, sog. Plattnagel. Zu ent- 
sprechenden Umbildungen der Fingernagel fiihrt auch die Ausbildung der 
Tastfunktion der Hand. Ist bei den erstgenannten Formen der Spitznagel 
das wichtigste funktionierende Organ der Endphalange, der die Fingerbeere 
nur ais elastisches Polster untergelagert ist, so iibernimmt diese bei der letz
teren Gruppe und besonders beim Menschen die Hauptfunktion, indem sie 
sich zu einem feinen Tastorgan entwickelt, und dem Nagel bleibt nur noch 
die Rolle eines Schutzapparates oder Widerlagers. Dementsprechend ist 
auch die Einpflanzungsweise des Nagels in der Endphalange verschieden. 
Bei den niederen Simiern bildet der Nagel mit der knóchernen Endphalange 
ein festes Gebilde und liegt ihr enge an; mit der Ausbildung ais Widerlager 
fiir das feine Tastorgan des Endballen wird der Abstand zwischen Nagelbett 
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und Knochen durch Einlagerung von wohlentwickelten Bindegewebslagen 
immer gróBer, und zwar am meisten am distalen Ende (Bruhns). Mit der 
Vorwólbung der Fingerbeere andert sich auch die Lagę und Ausbildung 
des Sohlenhornes, das immer mehr unter die Nagelplatte gedrangt wird und 
schlieBlich beim Menschen nur noch einen schmalen Saum bildet.

So ausgesprochen auch die menschlichen Nagel die Form des Platt- 
nagels wiedergeben, so bestehen doch ziemliche individuelle und wie es scheint 
auch Rassendifferenzen. Es ist aber auch an den einzelnen Fingern, bezw. 
Zehen die Transversalwól- 
bung der Nagelplatte fast 
immer verschieden. Bei den 
niederen Primaten ist noch 
ein deutlicher Zusammenhang 
zwischen der Wolbung der 
Nagelplatte und der Bildung 
des Knochens in der End- 
phalange nachweisbar, aber 
bei Anthropomorphen und 
Hominiden wird, wie schon 
erwahnt, diese Verbindung 
von Nagel und Knochen eine 
lockere und die gegenseitige 
Abhangigkeit daher eine ge- 
ringere.

Jedenfalls ist bei allen 
Sohlengangern unter den Pri
maten der Nagel des ersten 
Strahles der platteste, nur 
die ausgesprochen baum- 
lebenden Formen, besonders 
Hylobates, zeigen keine we- 
sentlichen Unterschiede in 
der Kriimmung der einzelnen 
Finger- und Zehennagel. Am 
menschenahnlichsten sind die 
Nagelplatten beim Gorilla. 
An der Hand des Menschen 
(Europaers) pflegt der Nagel des zweiten Fingers der platteste zu sein, dann 
folgen sich mit zunehmender Transversalkriimmung die Finger 1, 3, 5, 4. 
Diese Reihenfolge ergibt sich aus der Berechnung eines Breitenhóhenindex 
des Nagels, d. h. einer Zahl, welche die Nagelbreite und die yertikale Er- 
hebung der hóchsten Stelle der Nagelplatte iiber dem Niveau des Seiten- 
falzes in Beziehung bringt. Der Index lautet:

Finger 12345
Breitenhohen-Index 25,3 23,9 27,5 30,8 30,6

Danacli ist die transversale Nagelkriimmung zwischen dem 4. und 5. Finger 
kaum verschieden. Statt dieser Zahl berechnet Minakoff einen Index 
aus gerader Breite und Bogenbreite, der fiir russische Studenten im Mittel 
78,2, fiir Soldaten 77,4 ergibt.

Die Nagel Erwachsener sind iibrigens gewolbter, ais diejenigen von 
Feten und Neugeborenen, jedoch weniger gewólbt, ais diejenigen von Kindern 
im ersten und zweiten Lebensjahr (Minakoff).

Fig. 202. Langs- und Querschnitte der Nagel
platten der oberen Extremitat. Nach Bruhns. 
a Cebus, b Orang-Utan, c Mensch.

c
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Hinsichtlich der Breitenentwicklung ohne Riicksicht auf die Kriimmung 
ist die Reihenfolge der Fingernagel; 1, 3, 2, 4, 5. Infolge der grofien Breite 
des Daumennagels und bei annahernd gleiclier Lange samtlicher Nagel 
hat der erstere eine fast quadratische Form, wahrend der Kleinfingernagel 
am meisten sich der Rechteckforni ńahert. Dies geht deutlich aus einem Index 
hervor, der aus Lange und gerader Breite der Nagelplatte (Vigf.ner) be- 
reclmet wird.

Finger 1 2 3 4 5
Langenbreiten-Index 93,2 86,3 88,1 78/7 73/6/

Fig. 203. Rechter FuB eines mannlichen Orang-Utan.

Die longitudinale oder 
sagittale Kriimmung ist bei 
platten Nageln sehrgering, 
am Daumen oft gar nicht 
yorhanden, nur bei schmalen 
und langen Nageln wird sie 
bedeutender.

Breite und Kriim- 
mung der Nagel sind aber 
in hohem Mafie von der 
Funktion abhangig; daher 
sind bei Rechtshandern stets 
die Nagel der rechten, bei 
Linkshandern meist die
jenigen der linken Hand, 
besonders an Daumen und 
Zeigefinger, breiter und fla- 
cher. Der Unterschied in 
der Breite an samtlichen 
Nageln schwankt bei Rechts
handern zwischen 0,5 und 
4 mm und betragt im Mittel 
2,2 mm (Minakoff). Bei 
Neugeborenen besteht dieser 
Unterschied noch nicht; er 
wird erst extrauterin mit 
dem Gebrauch der Hand 
erworben. Durch die Funk
tion erklaren sich auch die 
Berufsunterschiede in der 
Nagelbildung. Indiyiduen 
mit anstrengender Hand- 
arbeit haben stets breite und 
flachę Nagel, wahrend unter 
den Frauen sozial hbherer 
Schichten schmale und ge- 
wólbte Nagel am haufig
sten anzutreffen sind. Fick 
(1926) unterscheidet zwi

schen abgerundet ,,viereckigen“ (,,bolodactylen“) Nagelgliedern, vorn 
rundkuppig, und solchen, die mehr „kegelfórmig1- (,,oxydactyl“) vorn fast 
„spitz zulaufend“ sind. Natiirlich spielt auch die Vererbung eine Rolle.

Schmale und hochgewólbte Nagel sind auch yielfach bei aufiereuropa-
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ischen Rassen beschrieben worden (vgl. Fig. 204), doch fehlen noch geniigende 
statistische Erhebungen.

Bei Naturvolkern niitzen sich die Nagel bei Gebrauch von selbst ab 
und werden in der Regel nicht abgeschnitten, hóchstens abgebissen. Wo

der Nagel kiinstlich geschiitzt wird, kann er infolge seines krąftigen Wachs- 
tums auBerordentliche Dimensionen annehmen (Fig. 205). Bei Chinesen, 
Annamiten und Tonkinesen sind Nagellangen von 40—45 cm erreicht worden 
(Hamy).

IV. Augenfarbe.
In einem innigen Zusammenhang mit der Pigmentierung der Haut 

und der Haare steht die Farbę der menschlichen Iris, die bei der Schil- 
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derung des Gesamtpigmentcharakters eines Individuum oder einer Rasse 
nicht unberiicksiclitigt bleiben kann. Dies macht ihre Behandlung an dieser 
Stelle notwendig. Uber den Bau der Weichteile des Auges vergleiche S. 526 ff.

Die Pigmentierung des Auges beruht aber nicht nur auf der makro- 
skopischen ani Lebenden festzustellenden Farbung der Iris (Methoden der 
Aufnahme vgl. S. 217), sondern Pigmentzellen finden sich in den verschieden- 
sten Schichten des Auges. Dabei ist eine spezifische Art der Augenpigmen- 
tation fiir den Menschen durchaus charakteristisch; sie schlieBt sich ani engsten 
an diejenige der Anthropomorphen an, bei welchen nur der Pigmentreichtum 
in allen Geweben ein groBerer und die Abgrenzung der pigmenthaltigen 
Gewebe von den pigmentlosen eine scharfere ist (Hauschild). Die teils 
makroskopisch zu beobachtenden, teils mikroskopisch nachweisbaren Unter
schiede in der Pigmentierung der Augen einzelner menschlicher Rassen 
kónnen aber nur auf Grund einer Kenntnis der spezifisch menschlichen 
Augenpigmentation verstanden werden.

Pigment findet sich im menschlichen Auge in der Tunica interna und 
media, sowie in der Conjunctiva bulbi.

Das einschichtige Pigmentepithel der Retina, das bis zur Grenze 
der Ora serrata aus prismatischen hexagonalen Zellen besteht, ist nur an seinem 
distalen, der Retina zugekehrten Abschnitt dicht mit fast Schwarzem Pigment, 
dem Fuscin, erfiillt (Fig. 206). In der Pars ciliaris retinae sind die Pigment
zellen rundlich oder elliptisch, in der Pars iridica zunachst spindelfórmig 
und nur in den zentralen, inneren Schichten wieder kubisch, also dem Retinal- 
pigment des Augenhintergrundes ahnlich. Die ersten Spuren dieses retinalen 
Pigmentes zeigen sich bei menschlichen Embryonen von 7 mm NackensteiB- 
lange in der Aquatorialgegend des auBeren Blattes der sekundaren Augen- 
blase. Das Fuscin hat die doppelte Aufgabe der Abblendung gegen auBeres 
Licht und der Isolation der einzelnen lichtempfindlichen Teile der Netzhaut 
voneinander. Fiir die sogenannte Augenfarbe kommt es nur bei mangelndem 
Irispigment in Betracht.

Auch die schwarze Farbę der Pupille riihrt nicht, wie oft angenommen 
wird, von dem Retinapigment her, sondern das Augeninnere erscheint des- 
halb dunkel, weil keine Strahlen von dem Augenhintergrund durch das See- 
loch in das Auge des Beobachters reflektiert werden. Fehlt das Retina
pigment, wie es bei totalem Albinismus der Fali ist, so erscheint die Pupille 
rótlich, weil in diesem Fali durch die Sklera seitlich Licht einfallt und der 
Augenhintergrund dadurch etwas erleuchtet wird. Die rótliche Farbung 
ist durch die mit Blut gefiillten GefaBe der Chorioidea bedingt. Mit dem 
Augenspiegel betrachtet, erscheint der Augenhintergrund bei Blonden 
rotlich, bei Briinetten rotlichgrau, bei Negern grau und bei Javanen dunkel- 
rotbraun (Steiner, 1907). Auch das allgemeine Bild des Augenhintergrundes 
zeigt trotz groBer Ubereinstimmung in den Grundziigen rassenmaBige Unter
schiede (Lindsay Johnson). Zwar besteht hinsichtlich des feineren histo- 
logischen Baues eine auBerordentliche individuelle Yariabilitat, aber die 
prozentuale Verteilung der vorhandenen Differenzen ist in den einzelnen 
Gruppen verschieden. Dabei steht die GróBe und Feinheit der histologischen 
Elemente, besonders der Zapfen in einem engen Zusammenhang mit der Seh- 
scharfe (Fritsch, 1908).

Die zweite Art von Pigmentzellen sind die mehr oder weniger stark 
verastelten pigmenthaltigen Bindegewebszellen, die sich meist in 
Begleitung der GefaBe und Nerven in der Chorioidea und im Irisstroma 
finden. Die Pigmentierung dieser Stromazellen der Iris beginnt, im Gegen- 
satz zu dem friihen Auftreten des Retinapigmentes, friihestens im 9. Embryo- 
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nalmonat, wie ja iiberhaupt die Entwicklung der Iris ihren AbscliluB erst 
im 2. und 3. Lebensjahr erreicht (Lauber). Sie enthalten das von dem 
Fuscin verschiedene Melanin, einen aus feinen polygonalen Kórnchen von 
auBerst variabler GroBe und Farbę bestehenden dunklen Farbstoff, der mit 
dem Pigment der Haut identisch ist und denselben Ursprung hat (vgl. S. 446). 
Die Zellen liegen gelegentlich zerstreut in dem Gewebe, treten aber vielfach, 
besonders in der suprachorioidalen Schicht, auch in solcher Menge auf, 
daB sie eine zusammenhangende Pigmenthulle bilden. Diese splittert sich 
beim Neger in der Ora serrata auf und strahlt in das Corpus ciliare aus, 
dieses ganz mit spinnenfórmigen Pigmentzellen durchflechtend (Fig. 207.) 
Bei Malayen bilden die Pigmentzellen ein feinmaschiges den ganzen Strahlen- 
kórper durchsetzendes Netz. Beim Melanesier dagegen findet nicht wie beim 
Neger eine gleichmaBige Durchsetzung des intramuskularen Gewebes des 
Corpus ciliare statt, sondern die zusammenhangende Pigmenthulle setzt sich 
bis zum Ligamentum pectinatum geschlossen fort und durchflicht nur mit 
vereinzelten Pigmentzellen den Ciliarkórper. Die Pigmentzellen sind hier 
im Gegensatz zu dem Befunde beim Neger meist spindelfórmig, d. h. bipolar 
(Hauschild). Im iibrigen fiihrt der Ciliarmuskel auch bei allen anderen 
Rassen, selbst beim Europaer, in allerdings sehr verschiedenem Grade in 
seinem intermuskularen Gewebe Pigmentzellen.

Am wichtigsten fiir die anthropologische Beurteilung, weil in erster 
Linie in ihrer Wirkung auBerlich wahrnehmbar, sind die im Irisstroma 
eingebetteten Pigmentzellen. Es handelt sich hier um teils spinnen-, teils 
spindelformige Bindegewebszellen. Beim Neger haben die Protoplasma- 
fortsatze derselben keulenartige Anschwellungen, die den Irisstromazellen 
des Europaers durchaus fehlen. Am dichtesten sitzen die Pigmentzellen 
in der auBeren Grenzschicht, weniger dicht im Stromagewebe. Bei Negroiden 
ist die Grenze der beiden Schichten scharf, bei weniger dunkeln Rassen, wie 
Inder und Malayen gehen beide Schichten mehr ineinander iiber, und bei 
Mongolen und Europaern kann man kauni mehr von einer starker pigmentier- 
ten Basalschicht reden.

Das in den Zellen enthaltene, aus feinsten Granula bestehende Melanin 
tritt bei den einzelnen Rassen aber in verschiedener Menge und Farbę auf, 
wodurch die Unterschiede der Irisfarbe bedingt werden. In den Augen der 
Negroiden (Neger und Melanesier) ist die Farbę des Pigmentes sehr dunkel, 
fast schwarzbraun und in einzelnen Fallen nicht von dem retinalen Pigment 
zu unterscheiden. Die Melaninkórner erfiillen den Zelleib bis in die feinsten 
Protoplasmafortsatze vollstandig, und die Zellen erhalten vielleicht gerade 
durch diese strotzende Fiillung mit Pigment ihre charakteristische plumpe 
Gestalt und jene schon erwahnten keulenfórmigen Anschwellungen. Bei 
weniger dunklen Rassen (Inder, Mongolen, Malayen) erscheinen die Pigment
zellen feiner und zierlicher; die Anhaufungen des Melanins ist geringer und 
erstreckt sich nicht bis in die feinsten Fortsatze. Seine Farbę ist heller ais 
bei den Negroiden, namlich schwach braunlich bis gelblich, am hellsten 
beim Europaer, wo sie von einem Gelb bis zu einem Schmutzigbraun oder 
Rótlichbraun schwanken kann, wobei auch die Pigmentzellen von besonders 
zierlicher Form sind und lange diinne Fortsatze besitzen. Im Grunde handelt 
es sich wohl uberall um denselben Farbstoff, der aber um so dunlder erscheint, 
je dichter er gelagert ist, oder je mehr sich das Melanin innerhalb der Zellen 
zu groBeren oder kleineren Klumpen zusammenballt.

Die Rassenunterschiede der Irisfarbung beruhen also, wie bei 
der Haut- und Haarfarbe, wieder nur auf Quantitatsdifferenzen, d. h. auf 
der Zahl der pigmenthaltigen Zellen, auf der in denselben auftretenden 
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Pigmentmenge und auf der Farbę der Melaninkórner, nicht aber auf einer 
Verschiedenheit in der Pigmentverteilung in den einzelnen Schichten. Je 
dichter und regelmaBiger die Pigmentanhaufung in den Zellen, um so dunkler 
die Iris. Im Negerauge liegen die Pigmentzellen in der yorderen Grenzschicht 
der Iris so dicht, daB der lidseitige Irisrand homogen schwarz erscheint; 
reichlich sind sie auch in der dem M. dilatator aufliegenden Schicht, wahrend 
sie in den oberen und mittleren Stromaschichten weniger zahlreich sind.

Neben den erwahnten Pigmentzellen finden sich besonders bei den 
Negroiden auch sogenannte „Klumpenzellen“, d. h. annahernd kugelige, 
sehr dunkles Pigment enthaltende Zellen, die von retinaler Abstammung 
sind, aber keinen EinfluB auf die allgemeine Augenfarbe haben, da sie meist 
nur in den tieferen Irisschichten yorkommen. Die dunkle Irisfarbe wird viel-

Fig. 206. Schnitt durch das Auge eines Europaers. 25mal yergrófiert.

mehr fast ausschlieBlich durch die Pigmentzellen der yorderen Grenzschicht 
hervorgerufen. Ist diese Schicht wie bei Negern, Melanesiern und anderen 
dunkelfarbigen Rassen dicht mit von Melanin strotzenden Zellen erfilllt, 
so wirkt die Iris dunkelbraun bis tiefschwarzbraun, oft so dunkel, daB ein 
Unterschied von der Pupille kaum erkennbar ist. Die dahinter im Stroma 
gelegenen Pigmentzellen und das Retinapigment kommen dabei kaum mehr 
zur Geltung. Um so mehr treten diese in Wirkung, wenn das Pigment in 
der yorderen Pigmentschicht nur schwach vertreten ist. Dann entstehen 
je nach Pigmentmenge und -anordnung die hellbraunen und mischfarbenen 
griinlichgrauen und blauen Tóne, wie sie in Europa yorkommen. Bei den 
letzteren fehlt das melanotische Irispigment fast yollstandig, und das durch 
die triiben Gewebsschichten durchscheinende schwarze Retinapigment er- 
zeugt die Tauschung eines blauen Farbtones. Dies ist auch die Ursache der 
blauen Augenfarbe des europaischen Neugeborenen. Sie ist bedingt durch 
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die geringe Menge des yorhandenen Pigments (Lauber) und durch die Diinne 
des Stroma. Erst im Verlauf des ersten Lebensjahres wird das Stroma dicker 
und dichter. Findet keine Pigmentvermehrung statt, so wird die Iris nur 
heller blau oder grau; yermehrt sich aber das Pigment infolge der Erbanlage, 
so wird das Auge allmahlich braun. Das Auge macht also einen physiologischen 
Farbwechsel durch.

Fig. 207. Schnitt durch das Auge eines Negers. 25mal yergróBert.

Nach Bryn (1927) lassen sich folgende Typen von melierten Augen 
unterscheiden1):

Das spezi- 
fische Iris- 

pigment 
(mesoder- 

mal)

1. Das Pigment ist in konzentrischen Ringen um die 
Pupille angeordnet.

2. Das Pigment folgt den radiaren Fasern des Stromas.
3. Das Pigment ist in gróBeren oder kleineren Flecken 

oder Wolken in der Regel in dem glatten Teil der Iris an- 
gesammelt.

4. Das Pigment ist in einem einzelnen, gróBeren oder 
kleineren Segment angesammelt, wahrend der iibrige Teil 
der Iris blau oder braun ist.

1) Vgl. hierzu auch Bollag, L., 1926, Untersuchungen iiber die Vererbung von 
Mischfarben der Iris beim Menschen. Arch. Jul. Klaus-Stiftg, Bd. 2, Heft 2, S. 191—205.
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Retinal- 
pigment 
(ekto- 
dermal)

5. Das Pigment ist wie ein feiner dunkelbrauner bis 
schwarzbrauner Staub iiber einen Teil der Iris oder iiber die 
ganze Iris angesammelt.

6. Das Pigment liegt in Klumpenzellen zusammen.
7. Das Pigment kommt entweder vor ais ein einzelner 

Naevus, oder aber es sind viele vorhanden.
Die Irisfarbe ist selten einheitlich. Am reinsten pflegt sie in 

der individuell verschieden breiten peripheren Zonę zu sein, wahrend die 
zentrale Region, die sogenannte Innenzone oder Aureole, durch Einsprenge- 
lung von Farbflecken oder durch streifige oder radiare Anordnung der Ele- 
mente eine oft schwer zu definierende Niiance annimmt. Diese Farbenunter- 
schiede riihren von der makroskopischen Struktur der Irisoberflache her. 
Von auBen nach innen gehend, folgt auf einen von Kanalen durchbohrten 
schmalen Randteil der Ziliarzone ein gróBerer glatter Teil, an welchem die 
Irisschichten ziendich regelmaBig angeordnet sind. In diesem Abschnitt 
ist daher auch die Farbę eine fast gleichmaBige und der Grundton am leichte- 
sten festzustellen. Die zentralwarts sich anschlieBenden Abschnitte, der 
sogenannte gefaltete Teil und die Pupillarzone, sind komplizierter gebaut. 
In dem ersteren bewirken Faltungen eine starkę Reduktion der vorderen 
Grenzschichte, in der letzteren erheben sich die aus den oberen Irisschichten 
bestehenden Irisbalken iiber sektorenartige Einsenkungen, die nur die 
untersten Irisschichten enthalten. Diese Irisbalken wirken in hellen Augen 
notwcndigerweise heli neben den tiefer gelegenen etwa blauen Sektoren, 
in dunkeln dagegen infolge ihres groBeren Pigmentreichtums dunkler ais 
ihre Umgebung. Bei maBiger Pigmentierung entsteht eine oft griinliche 
Farbung der Aureole infolge einer Kombination von hellbraunen Irisbalken 
mit grauen bis graublauen Sektoren.

Eine ahnliche Wirkung wie die Irisbalken haben die im gefalteten Teil 
meist bei Erwachsenen deutlich auftretenden konzentrischen oder kreis- 
bogenartigen Kontraktionsfalten, die bei dunklen Augen sich ais helle Bogen 
abzeichnen. Die fleckenartige Sprengelung wird entweder durch die schon 
erwahnten Klumpenzellen (Koganei) oder durch von epivaskularen pigmen- 
tierten Stromazellen gebildete Pigmentnaevi (Fuchs) hervorgerufen. In 
hellen Augen tragen schlieBlich auch noch die IrisgefaBe zur feineren Zeich- 
nung bei. Gelegentlich beobachtet man ferner um die Iris dunkelbrauner 
Augen (z. B. bei den Senoi) einen hellen meist blaulichen oder grauen Saum 
(„Randsaum"), der vielleicht bei gering entwickeltem Konjunktivalpigment 
durch das durchschimmernde Pigment des Corpus ciliare hervorgerufen wird.

DaB die Irisfarbung wahrend des individuellen Lebens besonders in 
den ersten Lebensjahren leichte Anderungen erfahrt, ist oft beobachtet 
worden. Das tiefblaue Auge des europaischen Sauglings wird heller oder 
geht in grau oder braun iiber. Von Miinchner Kindern (228 Gesunde, 773 Er- 
nahrungsgestórte) waren blauaugig:

Gesunde Erniihrungsgestorte
im 1. Lebensjahr 75,5 Proz. 38,8 Proz.

2 70,0 „ —
3. 63,0 „ 27,3 „

» 4. „ 53,2 „ 23,0 „

Aber am Ende des ersten Jahres ist die Farbentwicklung noch nicht ab- 
geschlossen; denn von den Muttern dieser Kinder waren nur 32 Proz. blau
augig. Es scheint, daB beim ernahrungsgestórten Saugling, dessen Irisfarbe 
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meist grau oder graubraun war, friihzeitige Pigmentablagerung im Stroma 
eintritt (Schindler).

In Danemark sinkt die Zahl der hellaugigen Knaben von 65,8 Proz. 
im 6. Jahre bis auf 59,0 Proz. im 14. Jahre, diejenige der hellaugigen Madchen 
von 64 bis auf 58 Proz.1). Es scheint also eine leichte Nachdunkeluhg ein- 
zutreten. Japanische Kinder haben zunachst eine griinlich-schwarzbraune 
Iris, die erst nach dem 6. Jahr ihren griinlichen Schimmer verliert, urn spater 
dunkelbraun bis gelbbraun zu werden (Wakii). Umgekehrt ist die Iris 
der Kaffern bei der Geburt dunkelbraun und bekommt dann spater griinliche 
Tóne zugemischt; bei Greisen kann sie graublau scheinen (Fritsch). Die 
letztgenannte Anderung mag mehr oder weniger auch mit einer Vermehrung 
der pigmentlosen Bindegewebszellen zusammenhangen, weil durch dieselbe 
die Lichtstrahlen mehr absorbiert werden (Hauschild). Die Irisfarbe kann 
ubrigens auch voriibergehend (durch Hyperamien, entziindliche Exsudate) 
oder dauernd (durch chronische Iritis oder Nekrose) yerandert werden. 
Meist geht braun in grau iiber.

1) Ygl. hierzu die von F. Bacii (1926) zusammengestellte Tabelle fiir Miinchner 
Volksschulkinder S. 516.

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd.

Verschiedene Farbung der Iris beider Augen bei einem und demselben 
Indiyiduum. sogenannte totale Heterochromie, ist eine relatiy seltene 
Erscheinung, die entweder angeboren oder erworben sein kann. Es handelt 
sich also entweder um Pigmentaplasie oder um nachtraglichen Pigment- 
schwund. Bei angeborener Heterochromie ist in der groBen Mehrzahl der 
Falle eine Ubertragung der verschiedenen elterlichen Irisfarben nachweisbar 
(Lutz). Diese asymmetrische Vererbung elterlicher Eigenschaften bildet 
aber natiirlich eine grofie Ausnahme, denn in der Regel sind die Kinder von 
Eltern mit verschieden gefarbter Iris durchaus homochrom, der Bildung 
des einen Elter entsprechend.

Bei partiellem Albinismus ist in der Regel nur das retinale Pigment 
der Iris entwickelt, das eine blaue Augenfarbe hervorruft, bei totalem (be- 
sonders schón bei weiBen Mausen usw.) erscheint die Iris rótlich oder rot 
infolge des Durchschimmerns des Blutes der GefaBe.

Die Sklera pflegt beim Menschen pigmentfrei zu sein. Bei den dunkler 
gefarbten Rassen finden sich nur am Opticus-Eintritt, in der Lamina cribrosa 
und gelegentlich um die GefaBe yereinzelte Pigmentzellen. Pigment am 
Cornealfalz, der sogenannte sklerale Circumcornealring, fehlt dem mensch
lichen Auge.

Dagegen ist das Vorhandensein eines konjunktivalen Pigmentes 
fiir die Hominiden charakteristisch (Fischer). Bei dunkelfarbigen Rassen 
enthalten die dem Corneallimbus zunachst gelegenen Epithelzellen das 
reichlichste Melanin (Fig. 207); gegen den Fornix hin nimmt die Pigment- 
menge ab und beschrankt sich nur noch auf die basalen Epithelzellen. Bei 
Malayen, Indern, Chinesen und Japanern sind iiberhaupt nur diese basalen 
Zellen mit Pigment ausgestattet. Die Fornixtasche ist ganz frei von Farb- 
stoff, jedoch kommt ein Ubergreifen der Pigmentierung auf die Conjunctiva 
tarsi besonders bei Jayanen (Steiner) vor (vgl. S. 454). Auch hier sind die 
Rassenunterschiede also nur quantitativer Natur, denn selbst das Auge 
des Europaers enthalt Konjunktivalpigment, wenn auch nur in diirftigen 
Spuren. In der Regel finden sich hier nur in einzelnen basalen Zellen einige 
perinuklear angeordnete Pigmentkórner. Ganz fehlt das Konjunktiyalpig- 

33



514 Somatologie.

ment hóchstens bei blonden Nordeuropaern (Fischer). Infolgedessen ist 
es am Lebenden makroskopisch nicht nachweisbar, und die Bindehaut er- 
scheint dem Beobachter weib, bezw. blaulich. Bei zunehmendem Pigment 
aber besitzt die Conjunktiva besonders am Cornealrand eine triibweiBe oder 
gelbliche Farbung, wie sie sich bei Japanern findet, um schlieBlich bei Malayen, 
Melanesiern und Negern in ein Schmutziggrau oder Braunlich iiberzugehen. 
Gelegentlich ist bei dunkelfarbigen Rassen die Farbung auch fleckenhaft 
angeordnet (Fritsch, Steiner), oder sie erstreckt sich. wie bei den Papua, 
horizontal streifenartig auf das Gebiet der offenen Lidspalte (Schellong). 
Bei Negerkindern hat die Conjunctiva noch eine weiBe Farbę (Fritsch); 
es tritt das reichlichere Konjunktivalpigment also erst allmahlich und relatiy 
spat auf.

Die Aufgabe des extraretinalen Pigmentes besteht darin, die licht- 
empfindlichen Teile des Auges, vor allem die GefaBe und Nerven, gegen 
die violetten und ultravioletten Lichtstrahlen zu schiitzen. Nebenbei ver- 
starkt es wohl noch die Wirkung des Netzhautpigmentes durch Abblendung 
des diffus in das Augeninnere einfallenden Lichtes. Beim Menschen, wie 
iibrigens auch bei den Affen, tritt das konjunktivale Pigment kompensa- 
torisch fiir das Skleralpigment auf, das sonst in der Tierreihe die Hauptrolle 
spielt. Das Pigment des Irisstroma hat wohl auBerdem die Bedeutung. 
die Blendenwirkung der Iris zu erhóhen. Das Auge des europaischen Nord- 
landers ist also das funktionell am wenigsten geschiitzte.

Unter den Augen der hoheren Primaten steht dasjenige des Holybates 
hinsichtlich der Art der Pigmentation des Corpus ciliare und der Iris dem 
menschlichen Auge, und zwar demjenigen der Negroiden, am nachsten 
(Hauschild).

Die Verteilung der Irisfarbe innerhalb der menschlichen Rassen steht, 
wie schon erwahnt, in einer engen Korrelation zu der Oberhautpigmen- 
tierung. Dementsprechend iiberwiegen bei den Hominiden durchaus die 
dunklen, besonders die dunkelbraunen Niiancen, denn die obenerwahnten 
Unterschiede in der Form der Pigmentzellen haben keinen EinfluB auf die 
Farbę der Regenbogenhaut. Bei den Gruppen mit dunkler Iris (Neger, 
Negrito usw.) ist auch die individuelle Yariabilitat auBcrst gering; die Augen
farbe ist fast einheitlich den Nummern 1 und 2 der MARTiNschen Augen- 
farbentafel entsprechend. Dies gilt selbst noch fiir die Mongoloiden. So 
fand Nakamura (1900) an 1086 japanischen Soldaten 0,7 Proz. dunkel- 
braune, 98,4 Proz. braune und 0,8 Proz. hellbraune Iris.

Beim Europaer muBte mit der Abnahme des Gesamtpigmentcharakters 
auch die Augenfarbe eine Veranderung erfahren. Die helle, besonders die 
blaue Iris ist also durch einen PigmentationsprożeB entstanden, der Analogien 
bietet zu ahnlichen Erscheinungen bei Saugetieren. Das helle Europaerauge 
yerhalt sich in seiner histologischen Beschaffenheit der Pigmentation zu 
dem dunklen dunkelfarbiger Rassen, wie das Auge domestizierter Tiere 
zu demjenigen der entsprechenden Wildformen. Reduktion der Gesamt- 
pigmentmenge, Anderungen in der Farbę des Melanins und starkę individuelle 
Variabilitat der gesamten Pigmentverhaltnisse bilden hier wie dort die charak- 
teristischen Unterschiede (Hauschild).

Die helle Augenfarbe ist daher auf das Wohngebiet der hellhaarigen 
und hellhautigen Typen beschrankt und findet sich ani ausgesprochensten 
im Norden Europas. In Norwegen hat Arbo 97,2 Proz. heli- und blauaugige 
und nur 2,7 Proz. dunkelaugige nachgewiesen.
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Schweden Badener

Ammon

Schaff- 
hauser

Schwerz

Schweiz

Zbinden

Italien er

Livi

Rumanen

PlTTARDRetzius

LiUND-
BORG und 
Linders 

(1926)

helle Augen1) 66,7 86,9 64,5 28.2 25.1 10,3 8,9
melierte Augen 28,8 8.1 22,9 37,9 47,9 20,6 26,2
braune Augen 4,5 6,0 12,6 33,8 27,0 69,1 64,8

Schweden Baden
(Retzius)

Schweiz
( K. Schaffhausen)

Rumanien Jtalien

Fig. 208. Yerteilung der Irisfarbe in Schweden, Baden, Schweiz, Italien und Rumanien.

Das prozentuale Yerhaltnis der Farbtóne ist in Schweden und Italien 
gerade umgekehrt, nur finden sich infolge der langandauernden Einwanderung 
von Nordlandern in Italien hier mehr helle Augen ais in Schweden braune. 
Interessant ist der Ausgleich, der in dem stark gemischten Kanton Schaff
hausen eingetreten ist. In anderen Schweizer Kantonen ist die Verteilung 
wesentlich anders. So hat der Kanton Chur nur 15,3 Proz. Blauaugige neben 
35,2 Proz. Braunaugigen, der Kanton Schwyz dagegen von den ersteren 
32,0 Proz., von den letzteren nur 20,0 Proz. (Żbinden). Ich lasse noch die 
Resultate einiger weiterer Untersuchungen, die zum groBen Teil an Schul- 
kindern ausgefiihrt wurden, folgen (s. Tab. S. 516/17).

1) Die Zahlen sind vielleicht nicht ganz genau vergleichbar, da die sprachlichen Aus- 
driicke verschiedene Deutungen zulassen. Nur bei der Erhebung in Schaffhausen wurde 
die MARTiNSche Augenfarbentafel verwendet und dann die Nummern 1—6 ais braun, 
7- 12 ais meliert und 13—16 ais heli zusammengefaBt.
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Prozentuale Verteilung der Augenfarbe nach der Augenfarbent afel von
R.Martin bei Miinchner Volksschulkindern. NachUntersuchungen vonR.Martin, 

zusammengestellt von F. Bach (1926).

Knaben.

Alter in Jahren
11%

Ge-
Nr. 6 6% 7 7% 8 8% 9 9% 10 10% U samt

% | % | % | % | % % % % % % 0/ 1 0/ /o | /o %

1 0,2 0,02
2 0,9 0,2 — — — — 0,2 — 0,2 — — — 0,1
3 3,4 3,6 4,4 4,8 2,0 4,1 2,3 2,7 3,6 2,4 3,0 3,4 3,4
4 16,6 16,9 15,6 12,5 14,9 12,0 12,7 14,8 12,4 12,7 8,1 17,2 14,0
5 8,9 10.0 11,9 11,2 12,9 12,0 14,1 11,5 11.1 17,1 13,1 13,8 12,0
6 4,3 4,4 6,1 6,4 7,1 5,9 6,2 5,2 6,9 8,6 4,0 6,9 6,0
7 4,0 4,0 5,4 5,6 7,8 5,9 5,3 6,3 3,6 5,1 6,1 13,8 5,4
8 4,3 6,0 6,5 8,4 8,1 7,3 7,6 5,8 8,8 8,2 7,1 6,9 7,1
9 0,6 0,9 0,7 0,3 0,5 0,7 1,3 0,8 0,3 1,0 — 0,6

10 4,9 6,9 5,6 3,6 6,6 5,4 5,1 4,7 6,1 5,8 5,1 3,4 5,4
11 1,1 0,9 0.2 2,3 1,3 1,2 0,9 2,5 1,5 1,4 2,0 1.7 1,3
12 11.1 8,7 7,2 7,4 7,6 7,8 12,2 11,9 10,3 5,5 4,0 5,2 8,9
13 4,0 4,2 4,9 3,8 4,6 4,1 3,5 5,2 5,0 6,2 5,1 5,2 4,5
14 9,1 10,2 10,0 8,1 9,6 12,4 7,6 6,1 10,1 10,3 10,1 15,5 9,4
15 13,1 9,1 10,0 10,7 6,8 10,7 9,2 7,9 9,2 6,5 5,1 1,7 9,1
16 4,6 7.3 4,0 6,9 4,3 3,4 4,8 5,8 4,2 3.1 17,2 — 5.1

16 a (sattblau) 0,9 0,4 0,2 0,5 0,7 0,5 0.9 0,6 1,7 — 0,6
griinlich 8,3 6,0 7,2 7,6 5,8 7,1 7,1 7,4 5,5 5,1 9,1 5,2 6,8

Anzahl 350 450 429 393 395 410 434 445 476 292 99 58 4231

Madchen.

Alter in Jahren Ge-
Nr. (i 6% 7 7% 8 8% 9 9% 10 10% U 11% samt

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0//o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o

1 0,2 0,2 0,55
2 0,3 1,6 1,0 1,7 0,8 0,5 2,1 1,2 0,2 0,9 1,1 — 1,0
3 5,4 5,3 3,4 3,7 5,6 3,7 5,0 3,9 3,7 4,2 6,5 4,2 4,4
4 14,6 13,5 14,9 10,2 12,0 13,7 15,1 10,4 13,2 11,3 9,8 14,6 12,9
5 11.1 11,4 14,1 11,6 11,5 12,5 9,5 13,4 12,8 10,1 9,8 12,5 11,9
6 4,1 7,8 5,5 6,5 5,6 7,9 5,2 6,7 8,8 9,9 8,7 10,4 6,9
7 3,8 4,6 5,8 4,8 7,0 6,3 5,4 5,1 5,7 6,0 7,6 4,2 5,5
8 6,7 5,9 6,0 7,4 7,3 7,9 6,6 9,5 8,1 9,0 13,0 6,3 7,6
9 1,0 0,2 1,0 2,0 1,7 0,7 0,5 0,5 1,0 1,2 — — 0,9

10 8,6 8,2 4,8 9,3 8,1 10,0 10,6 8,3 10,2 9.6 6,5 12,5 8,8
11 1,3 3,4 2,4 1,4 1,7 1,4 2,4 3,0 1,8 2,7 3,3 — 2 2
12 8,0 10,8

3,2
11,3 10,5 8,7 8,1 8,0 7,6 7,7 9,0 7,6 8,3 8,8

13 2,9 4,1 3,1 4,2 4,2 5,7 3.9 4,3 6,6 6,5 6,3 4,3
14 7,3 5,5 5,5 7,9 5,3 5,6 3,8 4.6 6.3 4,5 3,3 10,4 5,6
15 9,9 8,0 12,0 7,9 9.5 9,0 9,5 10,6 6,9 6,9 5,4 2,1 8,9
16 10,1 8,7 7,7 9,1 9,0 6,5 6,4 7.2 7,1 5,7 8,7 2,1 7,8

16 a (sattblau) 0,3 0,7 0,7 1,4 0,8 0,2 1,7 1,9 0,6 0,6 1,1 0,9
griinlich 1,6 1,1 0,7 1,4 1,1 1,9 2,4 2,1 1,4 2,1 1,1 6,3 1,6
Anzahl 314 437 417 353 357 431 423 432 491 335 92 48 4130
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Augenfarbe1).

Gruppe
heli

(blau)
0/ /o

mittel 
grau bzw. 
gemischt) 

%

dunkel 
(braun)

%
Autor

Norweger 97,2 _ 2,7 Arbo
Danen, Schulkinder 62,8 29,1 8,1 SÓREN HANSEN

$ 62.1 28,2 9,7
Englander von Glocester 53,0 — 20,0 Beddoe
Schottlander, Schulkinder 44.7 32,3 22,5 Gray
Deutsche, Schulkinder 39,4 33,1 27,1 Yirchow
Russen (10.—18. Jahr) <? 22,0 44,0 33,0 WlAZEMSKY

¥ 27,0 38.9 32,0
Juden von New York City 24,1 17,5 58,4 Fishberg

łł ,, -.1 n J,
Poln. Juden, Erwachsene

¥ 19,6 16,9 63,5
22,0 28.5 49,0 Elkind

łł n ,, $ 24,0 22,4 53,6
Bulgaren, Schulkinder 17,6 21,8 60,5 Wateff
Griechen, Schulkinder 17,2 17,9 64,9
Tataren, Schulkinder 14,1 18,6 67,3
Serben (10.—18. Jahr) A 14,0 15,0 71,0 WlAZEMSKY

„ (10.—18. Jahr) ¥ 14,0 19,0 66,0
Bulgaren (10.—18. Jahr) <? 13,0 24,0 62,0

„ (10.—18. Jahr) ? 14,0 9,0 74,0
Japaner 0.7 9,3 91,0 COLLIGNON
Kirgisen. mittlere Hordę 0,0 5,0 95,0 IWANOWSKY
Tarantschi und Dugan 0,0 7,5 92,5 Topinard
Zwar kombiniert sich auch hier noch vorwiegend blondes Haar mit blauen 
bezw. hellen Augen, aber es findet sich doch auch in nicht geringem Prozent- 
satz die Kombination blonden Haares mit melierten und braunen Augen. 
Das umgekehrte Verhalten ist seltener.

Wie es scheint, ist die braune Irisfarbe, d. h. das Auftreten eigentlichen 
Irispigmentes, ein dominantes Merkmal im MENDELschen Sinne (Daven- 
port, Hurst). Ob man berechtigt ist, die graue Irisfarbe einer selbstandigen 
Rasse, die mit der heutigen slavischen Bevólkerung identisch sein soli, zu- 
zuschreiben, muB dahingestellt bleiben.

V. Korrelation von Haut-, Haar- und Augenfarbe.
Es besteht in der ganzen Primatenreihe eine durchgehende Korrelation 

zwischen Haut-, bezw. Haar- und Augenfarbe, und eine solche 
Korrelation ist auch fiir den Menschen das primare und haufigere Verhalten. 
Nur beim Europaer ist wohl infolge zahlreicher Mischungen dieser Zusammen
hang individuell gelockert2).

Augen- und Haarfarbe und -form polnisch-jiidischer Neugeborener

Augenfarbe
m. jiidische
Proz.

(nach Lipiec).

Blau
Blaugrau
Gran 
Griin
Braun

Rot 
Blond 
Mittel
Braun
Schwarz

Haarfarbe
m. 

,4 Proz. 
,8 „ 
,9 „

jiidische
Proz.
ł,

1) Die Zahlen der einzelnen Gruppen sind nicht durchaus yergleichbar, da nicht 
iiberall dieselbe Einteilung angewandt wurde. Fiir Schottland muBte blue und light zu- 
sammengefaBt werden; reinblau waren hier nur 14,7 Proz. In Danemark wurde getrennt 
in heli, mittel und dunkel.

2) Pearson (1904) hat allerdings gefunden, daB bei grófierer Rassenreinheit der 
Korrelationskoeffizient fiir Haar- und Augenfarbe geringer ist ais bei stiirkerer Mischung. 
Er betragt namlich fiir Schweden 0,2495, fiir Badener 0,3540 und fiir Englander 0,4203.
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Wie sehr sich Augen- und Haarfarbe verandern, ist an der folgenden 
Tabelle (vgl. auch Tabelle S. 517: Augenfarbe bei erwachsenen polnischen 
Juden) und aus der Tabelle der Korrelation von Augen- und Haarfarbe der 
polnischen Juden (Elkind) zu erkennen, wo der helle Typus nur noch in 
6,5 bezw. 8,5 Proz. zu finden ist.

Eine Tabelle fiir Holland, wo zwei verschiedene Farbtypen neben- 
einander wohnen, mogę diese Kombination illustrieren:

Augenfarbe Haarfarbe
Blond Braun Schwarz Rot

Blau 83.3 Proz. 11.8 Proz. 2,4 Proz. 2,5 Proz.
Grau 79,7 „ 14,7 „ 3.1 „ 2,6 „
Braungriin 60,7 „ 28,6 „ 8,0 „ 2,5 „
Braun 45,0 „ 38,6 ., 14.3 „ 2,0 „

Interessant ist, daB rotes Haar sich mit allen Augenfarben in fast gleicher 
Weise korreliert. Ein Typus mit blauen Augen und dunklem Haar findet 
sich haufiger nur im Westen Schottlands (Tocher, 1908), im ElsaB ist er 
fast ausschliefilich auf das mannliche Geschlecht beschrankt. Hier kom- 
binieren sich iibrigens helle Augen und helles Haar haufiger im mannlichen, 
dunkle Augen und dunkles Haar haufiger im weiblichen Geschlecht (Pfitzner). 
Von manchen Autoren werden die verschiedenen Pigmenttypen auf altere 
Rassenelemente zuruckgefiihrt. Die folgende Tabelle enthalt die Prozent- 
satze der Korrelation fiir zwei in ihren Farbtypen kontrastierende Lander.

Augenfarbe Haarfarbe
Schweden Italien

blond
°/o

braun
°/o

rot
°/o

schwarz
°/o

blond 
0//o

braun 
0/
10

rot 
0//o

schwarz
°/o

heli 54,4 10,5 1,6 0,2 3,0 6,0 0,1 1,2
meliert 19,1 8,7 0,6 0,4 2,7 13,2 0,2 4,5
braun 1,8 2,4 0,1 0,2 2.5 40,9 0,3 25,4

75,3 21,6 2,3 0,8 8,2 60,1 0,6 31,1

Der sogenannte helle oder reinblonde, blond und hellaugige Typus 
(Xanthochroi nach Huxley) ist also in Schweden noch rein in 54,4 Proź. 
vertreten; der dunkle, briinette, dunkelhaarig und braunaugige Typus 
(Melanochroi) findet sich in Italien in 66,3 Proz. (40,9 Proz. braun und 
25,4 Proz. schwarz). Nach anderen Erhebungen ist der blonde Typus 
in Norwegen in 85,8 Proz. (Arbo), in Ostfriesland in 44 Proz., im Kanton 
Schaffhausen in 23,6 Proz. vorhanden. Unter 2272 Juden, die vor- 
wiegend dem dunklen Typus zugehóren, hat Fishberg (1903) immer- 
hin noch 12 Proz. Reinblonde nachgewiesen. Es handelt sich hier 
wohl um die Folgę friiherer Mischungen. Vielfach wird auch eine starkę 
Umwandlung des allgemeinen Pigmentcharakters wahrend des indivi- 
duellen Lebens behauptet. So fand Pfitzner fiir das Unter-ElsaB den 
blonden Typus bei der Geburt mit 43 Proz. bezw. 44 Proz., bei Erwachsenen 
(40—50 Jahren) nur noch mit 14 Proz. bezw. 18 Proz., den briinetten Typus 
aber bei der Geburt mit 6 Proz. bezw. 15 Proz., bei Erwachsenen mit 39 Proz. 
bezw. 55 Proz. vertreten. Es muB abgewartet werden. ob neuere, mit den 
Farbtafeln ausgefiihrte Beobachtungen diese Resultate bestatigen. Hin
sichtlich des sexuellen Unterschiedes hat Pfitzner gezeigt, daB in bezug auf 
die Haarfarbe die oberdeutsche Frau um 7 Proz., in bezug auf die Augen
farbe aber nur um 3 Proz. briinetter ist ais der Mann. Lenz (1912) bestatigt 
diese Erfahrung und nimmt daher an, daB die Pigmentanlage mit der Ge- 
schlechtsanlage in „idioplasmatischer Korrelation11 stehe.
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Fig. 209. Verteilung'des braunen Typus in Europa.
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Eine Verteilung der Farbtypen in einigen anderen europaischen Landem 
ergibt die folgende Tabelle:

Korrelation von Augen- und^Haarfarbe1).

Typus
Bulgaren

(6-25 J.) 
Wateff

Griechen.
Schul- | 
kinder 

Wateff

.Juden von 
New York 
Fishberg

Poln.
Juden

Elkind Ta
ta

re
n

W
a

tf
.f

f

Armenier 
Wateff

Kirgisen 
(mittl. Hordę) 
IWANOWSKY

<J ? <5 $ 3 3 <?
IJunkel 47,4 51,7 56,8 58,4 57,9 58,5 58,0 78,7 95,0
Gemischt 43,5 38,9 33,1 31,7 41,5 33,0 32,2 19,0 5.0
Heli 9,1 9,4 10,0 9,9 6,5 8,5 8,8 2.3 0,0

Schweden 8aden

Jtalien
Fig. 210. Yerteilung des Pigmentgrades in Schweden, Baden und Italien. Nach Retzius.

Versucht man auf Grund der heute vorliegenden Beobachtungen, die 
in Hinsicht auf die Methode leider sehr divergent sind, in grofien Ziigen

1) Ygl. 'auch S. 485/86. Yerteilung der Haarfarbe bei Schulkinder-Untersuchungen 
in Miinchen. 
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eine Ubersicht der Verteilung des briinetten Typus iiber ganz 
Europa zu geben, so lassen sich drei konzentrische Zonen feststellen, dereń 
Mittelpunkt ungefahr die Stadt Tromsó in Norwegen bildet (Fig. 209). Die 
nórdliche Zonę, diejenige des blonden Typus (weniger ais 17 Proz. Briinette 
enthaltend) liegt nórdlich vom 50. Grad n. Br. Ihre Grenze kommt, dieseni 
nur in Mitteleuropa nahe, erhebt sich dann westwarts immer mehr, um hier 
den Siidwesten Englands und Irlands von dem ubrigen GroBbritannien 
abzutrennen. Die zweite Zonę (17—30 Proz.) Briinette umfaBt die gemischten 
Typen. Ihre Siidgrenze, zugleich die Nordgrenze der Briinetten (iiber 30 Proz. 
Briinette), steigt von der Westkiiste Frankreichs bis gegen den 46. Grad n. Br. 
in Norditalien herab, um von hier aus ansteigend im siidlichen RuBland den 
50. Grad n. Br. zu iiberschreiten.

SchlieBt man in die Betrachtung auch die Hautfarbe ein, so kann man 
(nach Retzius) verschiedene Pigmentgrade von 0—4 aufsteigend unter- 
scheiden, die den Gesamtpigmentcharakter am besten zum Ausdruck bringen.

Pigmentgrad Schweden Baden Italien
0 (hellster) 56,0 36.3 3,1
1 30.2 26,0 8,9
2 10,8 20,3 17,2
3 2,8 13.1 45,4
4 (dunkelster) 0,2 4,3 25,4

Die Zahlen zeigen trotz zahlreicher Mischungen in historischer Zeit 
noch die urspriinglichen Besiedelungsverhaltnisse und die Verteilung der 
einzelnen Typen. Schweden ist auch heute noch das Land der hellsten Men
schen. Je mehr Individuen aber aus Schweden auswandern und in den 
dunkleren Bevólkerungen benachbarter Volker aufgehen, und je mehr aus 
siidlich gelegenen Gegenden dunkle Typen einwandern, um so mehr wird 
der helle Typus verschwinden miissen.

Im allgemeinen erreichen Augen und Haare leichter einen hoheren 
Pigmentgrad ais die Haut; im individuellen Falle deutet daher dunkle Haut 
bestimmter auf die Abstammung von einer dunklen Rasse hin, ais braunes 
Haar und braune Augen.

Mit der verschiedenen Komplexion korrelieren aber auch noch andere 
physische Merkmale, wie KórpergróBe und Kopfform. So sind z. B. die 
blonden Typen des nórdlichen Europa vorwiegend groB und langkbpfig, 
die im westlichen und zentralen Europa wohnenden Briinetten dagegen 
klein und kurzkópfig (vgl. die Klassifikation, S. 25).
Augenfarbe bei verschiedener KórpergróBe von Islandern (nach Hannesson.

1925).
KórpergróBe Anzahl Blau Heli mel. Dunkelmel. Hellbrau Dunkelbraun

Gemessene (14-16)
%

(9-13) (6-8) (5) (2-4)
% 0/ % 0/

156—60 5 100 — —
161—65 22 54,6 22,7 22,7 — —
166—70 87 56.3 25,3 16,1 1,1 1.1
171—75 127 70,8 18,1 7,1 0,8 3,2
176—80 87 69,0 81,8 6.9 2,3 —
181—85 30 63,3 23,4 10,0 3,3
186—90 10 60,0 20,0 10,0 (10,0) —

368 65,5 21,2 10,3 L6_ 1,4
65,5 % 31,5'o4 3,0 %

Kórpergr. Anzahl Blau Meliert Braun F«»rbenindex
Kleine (156—170) 114 57,9 Proz. 40,3 Proz. 1,8 Proz. 1,44
MittelgroBe (171—175) 127 70,9 ,. 52,2 », 3,9 „ 1,33
GroBe (176—190) 127 66,9 „ 29,9 łł 3,2 „ 1,36
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In cleni slavischen GroBruBland dagegen findet sich sowohl eine 
Korrelation von Blondheit mit Bracliykephalie und relativ hoher Statur 
(Waldaigebiet). ais eine solche von dunkler Komplexion mit Dolichokephalie 
und relativ niedriger Statur (Riazangebiet) (Tschepourkowsky). Alle 
diese Merkmalkomplexe sind altererbt und erhalten sich im allgemeinen 
mit einer aufierordentlichen Zahigkeit. Bei Mischung aber lósen sich viel- 
fach die primar verbundenen Merkmale von einander, vererben sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach inr Sinne der MENDELsehen Regeln und gehen 
dann sekundare Kombinationen ein.

E. Weichteile des Kopfes und Gesichtes.
I. Allgemeines.

Die allgemeinen GroBen- und Formverhaltnisse des menschlichen 
Kopfes und Gesichtes sind naturgemaB in hohem Mafie durch die knócherne 
Unterlage bedingt, an die sieli die Weichteile eng anschmiegen. Da der 
Bau des Schadels nun im ganzen wie in seinen einzelnen Abschnitten deut- 
liche und bedeutende Rassenunterschiede zeigt, so njuB auch der Kopf 
des Lebenden diese Unterschiede mehr oder weniger zum Ausdruck bringen.

Um Wiederholungen zu vermeiden, sollen diese allgemeinen Form- 
yerhaltnisse erst beim Schadel ais dem ursachlichen Moment derselben 
behandelt werden. Es gibt aber daneben, speziell im Bereich des Gesichtes, 
Bildungen, die man nicht auf Rechnung des Knochenbaues setzen kann, 
sondern die ausschlieBlich auf der Entfaltung der Weichteile beruhen. 
Sie hangen zum Teil ab von der Dickenentwicklung des Integumentes, 
von der regionalen Entfaltung des Panniculus adiposus und der Ausbiidung 
der Muskulatur, oder es sind Bildungen, die durch Knorpelplatten gestiitzt 
werden, oder schlieBlich einfache Hautduplikaturen. Diese Bildungen 
gehóren in das Bereich der Somatologie, denn sie kónnen nur am Lebenden 
und teilweise noch an der frischen Leiche studiert werden.

Was die allgemeinen Dickenverhaltnisse der Haut, des Unter- 
hautbindegewebes und der Muskulatur der Kopfregion anlangt, so zeigen 
dieselben im Zusammenhang mit der allgemeinen Entwicklung des Unter- 
hautfettes, wie am ganzen Kórper, groBe individuelle Schwankungen, be
sonders bei Angehórigen von Kulturvólkern, bei denen die Lebens- und Er- 
nahrungsbedingungen so auBerordentlich verschieden sind.

1) Diese Zahlen (nach Czekanowski) sind an 119 frischen Leichen (in Ziirich) ge- 
wonnen worden. Sie geben aber reduzierte Weichteildicken, weil (zum Zweck der Umrech- 
nung kephalometrischer in kraniometrische Indices) die Haut bei der Messung in dem 
Grade komprimiert wurde, wie es bei Abnahme der Mafie der Fali ist.

Dicke der Weichteile bei verschiedenem Er n ii lir ungs zustand
Punkte sehr mager mager mittel

A
gut sehr fett mittel

1. Glabella 2,67 2,82
o
3,25 3,71 4,67 3,23

2. Hinterhaupt 3,33 3,77 3,94 4,76 5,00 4,14
3. Parietale 2,67 3,23 3,25 4,00 4,67 3,49
4. Scheitel 3,00 2.74 3,80 3,88 4,50 3,45
5. Stirn (Seite) 2,00 2,19 2,75 3,47 4,67 2,83
6. Unterkiefer 1,67 2,14 2,69 3,33 _ 2,69
7. Jochbogen 2,00 2,59 3,19 4,35 4.00 3,23
8. Kinn 2,33 2,68 3,44 3,47 5,00 3,22
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Punkte sehr magt■r mager mittel
o

gut sehr fett mittel

1. Glabella 2,20 2 87
¥

3,63 3.56 3,50 3,21
o Hinterhaupt 2,60 3,20 4,25 4,17 4,50 3,73£ Parietale 2,00 3,00 3,25 3,50 4.50 3,21
4. Scheitel 2,33 3,29 3.50 3,77 4,00 3,42
5. Stirn (Seite) 1.25 2,20 3,29 2,83 3,50 2,58
6. Unterkiefer 1,60 2,27 2,67 3,59 4,50 2,82
7. Jochbogen 1,60 3,27 3,88 4,94 5,50 3,90
8. Kinn 2,00 2,60 2,63 3,06 3,50 2,75

Bei einigen dieser Mafie ist naturlich auch eine mehr oder weniger
starkę Muskelschicht mit inbegriffen.

Die Dickenmessungen der Hautbedeckung, d. h. der auf dem Knochen 
auflagernden Weichteilschichten an Kopf und Gesicht haben aber neben 
dem EinfluB des Ernahrungszustandes auch solche des Alters, Geschlechtes 
und der Rasse aufgedeckt. Die auf der folgenden Seite zusammengestellte 
Tabelle gibt die bis jetzt vorliegenden, allerdings noch sparlichen Resultate, 
wobei zu beachten ist, daB die Messungen an auBereuropaischen Rassen 
bis jetzt nur an konserviertem Materiał, das infolge ungleicher Schrumpfung 
oder Quellung sehr verandert sein kann, gemacht wurden.

Im groBen und ganzen sind die regionalen Unterschiede der dem Knochen 
auflagernden Weichteilschichten an den gemessenen Punkten bei allen bis 
jetzt beobachteten Rassen gleichsinnig und deutlich. Es sei nur an das all- 
mahliche Diinnerwerden der Haut auf dem Nasenriicken von oben nach 
unten und auf das umgekehrte Yerhalten auf der Stirne hingewiesen. Gleiche 
Anforderungen und Bauverhaltnisse bedingen diese Ubereinstimmung.

Weichteildicke bei Angehórigen yerschiedener Rassen.
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13
 Europ

. 
W

el
ck

er

:c5 
Ph

— 1—1

g?

Ul

& 22

*O o

li 5

*°opa

Cl 6 Chine
se

n 
Bi

rk
n

er

2 3
 Pa

pu
a 

Fi
sc

h
er

S £2 <§ s
O Ow b—i

O

£ o
2 g 

W a0
CO

Oberer Stimrand a. d. Haargrenze _ 4,06 3,4 3,07 4,24 3.55 3,93
Unterer Stirnrand auf d. Glabella — 5,10 3,9 4,29 5.45 4,10 3,6 5,36
Nasenwurzel 5,9 5,55 4.8 4,31 6,57 2,95 3,4 4,76
Nasenbeinmitte 3,3 3,37 3,0 3.13 5.68 2,45 1,9 3,76
Nasenbeinspitze
Oberlippenwurzel dicht unter der

2.2 — — 2 12 2,38 2,90 2,0 3,43

Nasenscheidewand — 11,49 10.8 11,65 11.20 9,60 10,1 12,16
Oberlippengriibchen — 9.51 8,16 9,46 11.65 9,80 10,5 13,63
Kinnlippenfurche — 10.26 8,5 9.84 11,02 9.15 8.7 10.46
Kinnwulst —■ 11,43 8,5 9.02 12.08 9.10 9.0 9,80
Unter dem Kinn — 6,18 4,1 5.98 5.70 5.65 3,7 5.26
Mitte der Augenbrauen — 5,89 4,6 5,41 6,63 5,05 3,9 6.85
Mitte des unt. Augenhóhlenrandes — 5,08 3,75 3,51 5.52 5,15 2,3 5.65
Unterkieferrand vor M. masseter — 8,65 4,75 7,76 7,0810.10 3,8 9,68
Wurzel des Jochbogens vor d. Ohr — 6,07 3,8 7,42 8.59 7,40 4,5 11,03
Hóchster Punkt des Jochbogens 
Unter dem Jochbeinwinkel in der

— — — 4,33 5,77 8,05 3,4 4.46

Mitte des Jochbeins —. — — — 7,72 — 4.1 6,41
Hóchster Punkt des Wangenbeins
Unterkieferast in halber Hóhe des

— — 6,62 10,60 4,90 4,0 7,31

M. maśseter — 18,05 13,0 17,01 17,10 20,50 14,8 18.63
Kieferwinkel — 12,21 8,0 8.72 11,73 17,50 6,0 13,61
Gr. Schadelbreite (Parietale) — — — — — 6,26
Opisthokranion 6,8 -) — - 8,0 — — 7.60
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Auch ist die Weichteilbedeckung im mannlichen Geschlecht in der Regel 
eine starkere ais bei der Frau, nur im Gebiet des Jochbogens und wahr- 
scheinlich auch des Wangenbeines, besitzt die letztere groBere Dicken. 
Die Kopfschwarte ist diinn bei Kindern und in hoherem Alter, in letzterem 
Fali wohl im Zusammenhang mit der Atrophie der Haarfollikel und dem 
Ausfall der Haare.

Auch Rassenunterschiede ergeben sich schon aus den vorliegenden 
Beobachtungen und werden bei ausgedehnteren Untersuchungen sicher 
noch deutlicher hervortreten ’). Gegenuber dem Europaer ist die Weich- 
teillage beim Chinesen dicker an der Nasenwurzel, auf dem Nasenriicken, 
iiber den Augen, an der Jochbeinwurzel und besonders in der Wangenregion 
und gegen den Unterkiefer zu. Hauptsachlich auf dem Wangenbein kommt 

es zur Ausbiidung 
eines machtigenFett- 
lagers. des Pan.ni- 
culus malaris, der 
die auBerordentliche 
Breite und Flach- 
heit des Gesichtes 
hervorruft, wie sie 
fiir Mongolen und 
Verwandte charak- 
teristisch ist (Fig. 211 
und 21.2). Diese Fett- 
auflagerung auf dem 
Wangenbein kann 
besonders bei den 
Frauen dieser Ras-

Fig. 211. Horizontale Geischtskurve eines Mongolen und sen SO stark sein 
eines Europaers. Die Kurve ist von einem Tragus zum anderen (i..o .i.,.. Prnfil-
horizontal iiber die hóchste Erhebung der Wangenregion gelegt '. , ,. ,T
worden. ćliisi(*11  l (11 o JM clSCil-

wurzel nicht iiber sie
hinausragt (Fig. 213).

Auch die Dicke der Hautbedeckung iiber der an sich schon flachen 
Nasenwurzel verstarkt den mongoloiden Gesichtsausdruck, der durch den 
Bau des Schadels nur in beschranktem Mafie bedingt ist. Bei Japanern 
soli sich sogar die Dicke der Weichteile mit der Verfeinerung des Typus 
noch vermehren, wahrend das Gesichtsskelet eher schmachtiger wird und 
zuriicktritt (Baelz).

Bei Herero und Papua fehlt der Panniculus malaris; letztere zeigen 
hóhere Dickenwerte, besonders in der Unterkieferregion, wohl im Zusammen
hang mit der starken Entwicklung der Kaumuskulatur, wahrend die Herero 
groBe Dicken an der Oberlippe, an der Jochbeinwurzel und um die Augen 
aufweisen. Die Dickenentwicklung der Integumentallippe, die zur Procheilie 
fiihrt, ist auf Rechnung sowohl des Unterhautfettes wie des M. orbicularis 
oris, die beide gegeniiber dem Europaer machtig entfaltet sind, zu 
setzen.

Die regionalen Yerschiedenheiten in der Weichteildicke be

li Vgl. hierzu auch die Untersuchungen Kajavas (1926) an der Haut der Finnen, 
an welchen K. auch die Knauel- und Talgdriisen untersucht hat und, im Vergleich zu 
Kolliker, zu einigen abweichenden Resultaten kommt, die rassenmaBig bedingt sein kónnen.
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dingen ferner eine wenn auch geringe Ungleichheit in der allgemeinen Fonn 
des Kopfes und des Schadels und machen es unmóglich, kephalometrische 
und kraniometrische Indices einander direkt gleichzusetzen. Die friiłiere 
Annahme, daB ein Abzug von 1.7 oder 2 Einheiten geniige, um den Langen- 
breiten-Index des Kopfes in denjenigen des Schadels umzuwandeln, ist schon 
deshalb unrichtig, weil dabei die Schadelform auBer acht gelassen ist. In 
welchem Grade diese den Langenbreiten-Index beeinfluBt. ist aus der folgen- 
den Gegenuberstellung ersichtlich.

Fig. 212. Eskimofrau aus Umanak (NW-Grónland). Phot. Heim.

dolichokephal 
mesokephal 
brachykephal 
hyperbrachykephal

am Kopfe
x—75.9 

76,0—80,9 
81,0—85,4 
85,5—x

am Schadel
x—74,9 

75,0—79,9 
80,0—84,9 
85,0—x
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Betreffs der Umrechnung anderer Indices vergleiche die somatometrische 
und kraniometrische Technik. Bei der indiyiduellen Yariabilitat der Weich-
teildicken kbnnen diese Umrechnungen allerdings nur fiir groBere Reihen 
ais genau gelten, denn bei schlechtgenahrten Individuen ist die Differenz der

Fig. 213. Palaungfrau im Profil mit starkem 
Panniculus malaris.

Kopf- und SchadelmaBe 
und daher auch diejenige 
der Indices geringer ais 
bei gutgenahrten (Weis- 
bach, 1889).

Auf Grund der oben 
angegebenen Weichteil- 
dicken sind auch Rekon- 
struktionen der Gesichts- 
weichteile und der Phy- 
siognomie auf bestimmte 
Schadel ausgefiihrt wor- 
den. Alle diese Versuche 
kbnnen aber nur in sehr 
beschranktem Mafie An- 
spruch auf Richtigkeit, 
d. h. Lebenswahrheit ma- 
chen, da die individuelle 
Variabilitat der Weich- 
teildicken eine sehr groBe 
ist, und da ferner die 
knócherne Unterlage keine 
Anlialtspunkte fiir die 
Form der Nase, des Mun- 
des, der Ohren, fiir die Art 
und GroBe der Augenspal- 
ten, der Wangenfiille usw. 
gibt. Form und Gestalt 
dieser Weichteile bedingen 
aber in hoherem Mafie 
ais die Mafiverhaltnisse
des Gesichtes die Phy- 
siognoraie.

II. Weichteile der Augenregion.
Ban und Entfaltung der die Orbita bedeckenden Weichteile des so- 

genannten Lidapparates sind fiir Gestaltung und Ausdruck des Gesichtes 
von grofiter Bedeutung. Die grófiere Beweglichkeit des oberen Augenlides, 
die Entwicklung eines eigentlichen Tarsus, d. h. einer wohldifferenzierten, 
deutlich abgegrenzten, derben und hohen Bindegewebsplatte, welche die 
MEiBOMschen Driisen in sich schliefit, sind Bildungen, die nur bei den Pri- 
maten yorkommen1). Im Zusammenhang mit dem letztgenannten Merkmal 
steht ferner die weite Offnung der Lidspalte in horizontaler Richtung, 
die auBer der Cornea auch mehr oder weniger groBe Teile der Sklera freilegt, 
d. h. sichtbar werden laBt. Sie erfahrt ihre hóchste Ausbildung beim Menschen

1) Bei Haussaugetieren finden sich tarsusahnliche Differenzierungen, die von ver- 
schiedenen Autoren auch ais ,,Tarsus“ bezeichnet werden.
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Fig. 214. Tunguse. Phot. Jociielson.

und ist in ihrem Entstehen yermutlich an Umgestaltungen des Nasenskelets 
und Oberkiefers sowie an Form und GroBe des Bulbus gebunden.

Aber gerade im Hinblick auf die Entfaltung und die allgemeine Form 
der Lidspalte bestehen auffallende Rassenunterschiede. Der schmale, enge 
Augenschlitz yieler mongolider Typen, der Buschmanner usw. bildet einen 
merkwiirdigen Kontrast zu der weit geóffneten stark bikonvexen Lidspalte 
des Europaers. Die gróBte Hóhe der Lidbffnung bei letzterem betragt im 
Mittel 10 mm, 
beim Japaner nur 
8,78 mm. Die ge- 
ringste Lidbffnung 
im yertikalen Sinne 
haben Tschukt- 
schen, Jakuten, 
Tungusen. Osti- 
aken, Samojeden, 
Lapplander, Eski- 
mo, Buschmanner 
und Hottentotten 
(Fig. 214).

Nicht zu iiber- 
sehcn ist, daB eine 
enge Lidspalte bei 
haufiger Sonnen- 
blendung durch lia- 
bituelle Muskelkon- 
traktion erworben 
werden kann, wie 
dies bei den Schin- 
gu-Indianern der 
Fali ist, die sich 
die Cilien auszu- 
reiBen pflegen.

Auch die Breite 
der Lidspalte 
(Lange der Lid
spalte, n. Póch), 
also ihre Ausdeh- 
nung in horizon- 
taler Richtung, 
scheint rassenmaBig
Javanen und Japaner eine kiirzere Lidspalte nachgewiesen, ais sie Euro
paer im Mittel besitzen. Bei den Zigeunern ist die Breite der Lidspalte 
relatiy gróBer bei der Frau ais beim Mann, wahrend sonst das Umge
kehrte der Fali zu sein scheint.

yerschieden zu sein, wenigstens ist fiir Chinesen.

Breite der Lidspalte.
<J 9

Chinesen von Setschuan 26,6 mm Legendre
Jayanen 27,0 (25—30) 26,4 (24—30) mm Steiner
Pariser 27,5 30,0 Topinard
Japaner 28,9 (24—33,5) 28,0 (24—33) Onishi
Deutsche 30,0 29,0 Quetelet
Rumanen 32.0 PlTTARD
Griechen 32.9 — ,,
Tiirkische Zigeuner 33,3

31,7 DenikerKalmiicken 34,8
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Die bestimmenden Ursachen dieser verschiedenen Bildungen liegen 
vorwiegend in dem Bau des oberen Augenlides, und man erkennt 
die charakteristischen Unterschiede am besten an einer Gegeniiberstellung 
der europaischen und japanischen Augenlider.

Von vorn betrachtet bedeckt 
das obere Augen lid des Europaers 
ais eine breite Hautfalte den obe
ren Teil des Augapfels. Sein freier 
Rand zieht in leicht geschwunge- 
nem konkavem Bogen vom inneren 
zum auBeren Augenwinkel, wo er 
mit dem Rande des unteren Augen
lides in spitzem Winkel zusammen- 
trifft. Am inneren Augenwinkel 
dagegen gehen die beiden Lid- 
rander in weniger spitzem Winkel 
ineinander iiber, und in der von 
ihnen gebildeten offenen Ausbuch- 
tung liegt, von auBen deutlich 
sichtbar, die rótliche Caruncula 
lacrimalis. Durch dieses Yerhalten 
der freien Lidrander bekommt das 
Europaerauge den charakteristi
schen relativ weiten, media! abge- 
rundeten und ausgebuchteten, late- 
ral dagegen zugespitzten Augen- 
schlitz.

Da der SchluB der Augenlider vorwiegend durch ein Senken des oberen 
und nur wenig durch ein Heben des unteren Augenlides hervorgerufen wird, 
so ist das erstere machtiger entwickelt und bildet bei geóffnetem Auge eine 
sogenannte ;;Deckfalte“, die hoch oben auf dem Lid liegt. ja oft unter

Tranenwarzchen, Carun
cula lacrimalis

Innere Lidkommissur -

Innerer Augenwinkel, 
angulus oculi med,

Untere Augenhóhlen- “ 
furche, sulcus orbitalis 

inferior

Obere Augenhbhlen- 
furche, sulcus orbitalis — 

superior

Brauenstrich, Supercilium

Oberlid, Augenhdhlenteil 
palpebra superior, pars orbit.

Umschlagskante d. Deckfalte
Oberlid, Lidplattenanteil, 

pars tarsalis
Rand des Oberlides
AeuBerer Augenwinkel, angu

lus oculi lat.
Augenstern
Rand des Unterlides

Unterlid, palpebra inferior
Sulcus orbito- palpebralis 

inferior

Fig. 216. Geóffnete Lidspalte eines Auges von links. Nach H. Poch (1924).

dem oberen Orbitalrand verschwindet. In der Regel bedeckt sie den oberen 
Abschnitt der Pars tarsalis des Lides. Sie lauft nicht genau parallel dem 
freien Lidrande, sondern in etwas flacherem Bogen, so daB sie den auBeren 
Augenwinkel iiberschreitet und auBerhalb desselben verstreicht.

In dem anderen Verhalten dieser Deckfalte besteht die Besonderheit 
des sogenannten Mongolenauges. (Ygl. Fig. 215.) Beim Japaner be-
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findet sich diese sekundare Falte in einer viei tieferen Lagę, so dafi 
sie sogar den freien Lidrand iiberdeckt Ferner zieht sie iiber den

Sulcus orbitalis inferior

Innerer Augenwinkel 
angulus oculi medialis

Sulcus orbitalis superior

Uinschlagskante der Deckfalte

Sulcus orbito-palpebralis super.

Fig. 217. Geschlossene Lidspalte eines Auges von links. Nach H. Pocu_(1924.)

inneren Augenwinkel hinweg und verwachst unter Bildung einer halb- 
mondformigen Randfalte, Plica marginalis sive nasalis, mit der seit- 
lichen Nasenhaut. Ob diese Plica marginalis ais ein Teil, d. h. die 
Fortsetzung der 
Deckfalte be- 
trachtet werden 
muB, oder ob 
es sich um eine 
Bildung sui gene- 
ris handelt. ist 
noch nicht fest- 
gestellt; beide 
Falten hangen je- 
denfalls am cha-

rakteristischen 
Mongolenauge so 
eng miteinander 
zusammen, dal) 
sie ais ein ein- 
zigesMerkmal auf- 
gefal.it werden 
miissen. Auf diese 
Weise ist bei Mon- 
golen der innere 
Augenwinkel mit 
der Caruncula 
lacrimalis je nach 
der Breite der 
Falte mehr oder 
weniger bedeckt, 
d. h. nicht sicht- 
bar. Ferner wird 
die obere Begren- 
zung der Lidspalte 
hier gar nicht vom 
Lidrand, sondern 
von der Deckfalte Fig. 218. Chingpaw-Madchen (N. Burma). Phot. Wehrli.

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 34

gefal.it
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gebildet, und der freie Lidrand des oberen Augenlides kommt erst 
bei geschlossener Lidspalte zum Vorschein. Da die Deckfalte sich 
nach auBen hebt und dort yerstreicht, so entsteht der Eindruck, ais 
ob zwei auBere Augenwinkel vorhanden waren. Die Cilien scheinen 
sehr kurz zu sein und aus der Tiefe zu kommen, obwohl sie doch 
wie beim Europaer. am freien, hier aber verdeckten Lidrande stehen. Hebt 
man die Deckfalte mit dem Finger in die Hbhe, so wird der innere Augen
winkel, der sich, seiner Form nach, von dem europaischen nicht unterscheidet, 
sichtbar. Infolge der schwachen Ausbildung der Arcus superciliares und 

der Dieke des Augenlides fehlt 
beim Japaner dieEinsenkung 
zwischen Stirn und Lidrand, 
und der Abstand der Augen
brauen vom freien Lidrand 
scheint daher sehr groB. 
Durch alle die genannten 
Bildungen wird eine extrem 
schiefe. d. h. von innen unten 
nach auBen oben ansteigende 
Richtung des Augenschlitzes 
und in yielen Fallen auch 
ein in Wirklichkeit nicht 
yorhandener Strabismus con- 
vergens (Pseudostrabismus 
mongolicus Baelz) vorge- 
tauscht. Verstarkt wird 
dieser Eindruck yielfach noch 
durch Form und Richtung 
der Augenbrauen (Fig. 218). 
In Japan haben 76 Proz. der 
beobachteten Indiyiduen rein 
japanischen Typus derAugen- 
lider und bei samtlichen 
Gruppen mit mongolischem 
Einschlag ist die Bildung

Fig. 219. Europaischer Knabe mit Epicanthus. weit yerbreitet. Zalilt man 
auch die Falle einer schwachen 

Entwicklung und einer Andeutung der Mongolenfalte mit, so ergibt sich 
ungefahr folgende Yerteilung des Yorkommens:

Siidchinesen 100 Proz.
Delimalayen 80 „
Orang Kubu 70 „

Battak
Jayanen
Schingu-Indianer

60 Proz.

Bei Orang Kubu-Frauen fand Hagen die Mongolenfalte nur in 67 Proz., 
dafiir iiberwogen aber die starkeren Grade der Ausbildung. Die Neger zeigen 
europaischen Typus der Lidbildung.

Eine der Plica marginalis entsprechende Bildung findet sich iibrigens 
auch in Form des sogenannten Epicanthus, d. h. einer die medialen Partien 
des oberen und unteren Augenlides verbindenden Hautfalte in ziemlichem 
Prozentsatz beim Europaer im Kindesalter (Fig. 219), yerschwindet aber 
allmahlich mit dem Wachstum und bleibt nur auBerst selten beim Erwachse
nen bestehen.

Dies beweist eine an der Miinchener Bevblkerung aufgestellte Statistik.
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Epicanthus bei der Miinchener Bevólkerung,
<? $

1—6 Monate 33,1 Proz. 32,6 Proz.
7-11 „ 25,6 „ 25,5 „
im 2. Jahr 20,3 „ 18,0 „
„ 3.—6. Jahr 14,0 „ 5,1 „
„ 7.-11. „ 4,4 „ 3,2 „
„ 12.-25. „ 3,3 „ 2,6 „

Die starken For
men eines Epicanthus 
waren allerdings nur 
in 6 Proz. vorhanden. 
In RuBland scheint 
das Vorkommen hau- 
figer zu sein. Dies 
veranlaBte Metschni- 
koff, die Europaer ais 
Abkónimlinge der Kal- 
miicken zu betrachten, 
die er ais die alteste 
Rasse beansprucht, da 
bei ihnen das Mon- 
golenauge besonders 
stark ausgepragt ist. 
Bei den meisten Ne
groiden , ebenso bei 
Affen, kommt der Epi
canthus weder im 
kindlichen noch im er- 
wachsenen Alter vor. 
Nur von Hottentotten 
wird er beschrieben, 
und Fischer fand ihn 
auch unter den Kin
dera der siidafrikani- 
schen Bastards in 
33 Proz.

Die Plica margi-
nalis ais einen infolge Fig. 220. Chorota-Indianer mit Mongolenfalte. Phot.
der flachen Nasenbil- Lehmann-Nitsche.
dung bei Mongoliden 
und europaischen Kindera vorhandenen Hautuberschufi zu deuten, ist 
wohl unhaltbar, da viele Rassen mit entsprechend flacher Nasenwurzel 
keine Spur einer solchen Augenfalte zeigen. Sie ist vielleicht durch 
die Jockere Beschaffenheit des Unterhautbindegewebes bedingt (Onishi), 
oder ais eine Hemmungsbildung, d. h. ais ein Stehenbleiben auf einer niederen 
Entwicklungsstufe aufzufassen.

Die beim Europaer und Japaner so verschiedene Ausbiidung der Deck
falte hangt mit der in beiden Gruppen verschiedenen Endigung der Sehne 
des M. levator palpebrae sup. zusammen (Fig. 221 u. 222). Die Sehnenfasern 
dieses Muskels steigen in die zentrale Bindegewebsschicht herab. ohne daB 
man ihre flachenhafte Anheftung an der Vorderseite des Tarsus nachweisen 
konnte. Die ausstrahlenden Fasern verlaufen zwischen den Biindeln des 

34*
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M. orbicularis, treten in das subkutane Bindegewebe ein und enden in ihrer 
Mehrzahl in der Gegend der Furche der Deckfalte. Da die Deckfalte beim 
Japaner bis zum freien Lidrand herabreicht, so findet sich die Sehnen- 
endigung des M. levator palpebrae auch sehr tief, d. h. nahe dem Lidrand; 
beim Europaer und Neger dagegen, wie iibrigens auch bei den Affen, endet 
mit hochgelegener Deckfalte auch die Sehne viel hóher (Adachi).

Ein weiterer Unterschied in dem Augenlid des Japaners und des Euro- 
paers besteht in der starken Fettablagerung bei ersterem und der Fettarmut

Querschnitte des M. orbi 
cularis oculi

Sehnenendigung des 
M.levator palpebrae

Unterhaut-
Bindegewebe

Tarsus mit MEiBOMschen Driisen

Deckfalte

Fasern des M. levator 
palpebrae

Fig. 221. Sagittalschnitt durch das obere Augenlid einer Japanerin. Europaischer
Typus. 7 mai yergrofiert. (Nach Adachi.)

bei letzterem. Das Fett lagert sich in gro Ben Mengen sowohl im Unterhaut- 
bindegewebe wie in der zentralen Bindegewebsschicht, und zwar im Orbital- 
wie im Tarsalteil ab und bedingt dadurch eine betrachtliche Dicke des Lides. 
Durch die etwas mehr hervortretende Lagę des Augapfels: hervorgerufen 
durch die gróBere Ausdehnung der unteren und die vorgeschobene Lagę der 
oberen Tranendriise (Masugi, 1912) beim Japaner gegeniiber dem Verhalten 
beim Europaer, wird dieser Eindruck des dicken Lides noch verstarkt. 
Auch ist die Orbita der Mongoliden in einigen Punkten von derjenigen der 
Europaer yerschieden. Bei Mongoliden liegt das Dakryon hóher, der untere 
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Orbitalrand ist im ganzen horizóntal gerichtet und der obere steigt, anstatt 
sich zu senken, nach auBen an (Regalia, 1889).

Auch bei Buschmannern, Hottentotten und siidafrikanischen Bastards 
findet sich eine, meist aber nicht immer durch Fetteinlagerung verdickte 
Deckfalte des oberen Augenlides, die aber in der Regel auf die Mitte des Lides 
beschrankt ist oder sichin einzelnen Fallen gegen den aufieren Augenwinkel

Unteres Ende der Deckfalte Freier Lidrand mit Cilien

Fig. 222. Sagittalschnitt durch das obere Augenlid einer Japanerin. Japanischer 
Typus. 7 mai yergróBert. (Nach Adachi.)

herabsenkt (Fig. 223 u. 224), wahrend sie bei den Mongolen nach auBen ansteigt 
(Póch, Fischer). Sie tritt auch nicht oder nur aufierst selten in Verbindung 
mit der oben beschriebenen Plica marginalis, laBt die Caruncula lacrimalis 
frei und muB daher ais eine von der Mongolenfalte verschiedene Bildung 
angesehen werden.

Daneben findet sich aber auch bei Hottentotten,5 Bastards, ja selbst
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im siidlichen Sudan (Mongalla-Provinz) unter Bari, Latuka, Didinga, selbst 
unter den Nuba des siidlichen Kordofan echter Epikanthus der Mongolen
falte, ohne daB deshalb genetische Beziehungen anzunehmen waren (Selig- 
man, 1924). Man spricht mit Recht in diesen Fallen von Pseudomongolismus.

Abgesehen von diesen groBen Unterschieden in der Gestalt der Lid- 
spalte, wie sie durch den europaischen und japanischen Typus reprasentiert 
werden, finden sich noch feinere Differenzen, die aber noch wenig studiert 
sind. Sie beruhen meist auf der verschiedenen Hbhenlage der beiden Augen
winkel und auf der wechselnden Schweifung der Lidrander. Obwohl auch beim 
Europaer der auBere Augenwinkel 2—5 mm hóher gelegen ist ais der innere, 
scheint die Augenspalte doch im ganzen horizontal gelagert. Fiir Japaner 



E. Weichteile des Kopfes und Gesichtes. 535

wird eine Hóhendifferenz der beiden Winkel von 4,62 nim beim Mann und 
4,58 mm bei der Frau angegeben. Sudamerikanische Indianer nehmen 
ungefahr eine Mittelstellung zwischen Europaern und Mongoloiden ein. 
Der Winkel1), den die Lidspaltenachse mit der Horizontalen bildet, betragt 
beiAnnamiten 31 4° 36, bei ę 4° 99, bei Cambodschanerinnen 5° 39, mit einem 
individuellen Minimum von 1° und einem Maximum von 10°. (Vgl. auch 
Fig. 218.) Unter den siidafrikanischen Bastards ist die Schragstellung der 
Lidspalte bei Kindera haufiger ais bei Erwachsenen, scheint sich also mit 
dem Auswachsen des Gesichtes mehr zu verlieren.

Bei manchen Rassen verbindet sich mit der hóheren Lagę des auBeren 
Augenwinkels eine eigentiimliche Schweifung des unteren Li drań des. So 
verlauft der untere Lidrand z. B. bei den Senoi, mehreren siidamerikanischen 
Formen und den eben genannten Bastards medial zunachst ganz flach, 
d. h. horizontal, um in seinem lateralen Abschnitt stark nach oben anzu- 
steigen. Umgekehrt entsteht durch ein spitzes Ausziehen der Lidrander 
nach auBen die sog. Mandelform des Augenschlitzes, die in Siideuropa und 
bei semitischen Volkern am haufigsten beobachtet wird und besonders 
aus agyptischen Bilddarstellungen bekannt ist. Sie scheint aber doch mehr 
nur eine individuelle Bildung, ais ein Rassencharakter zu sein2).

Alle diese Lidbildungen haben einen EinfluB auf den physiognomischen 
Eindruck der Augenstellung und des Augenabstandes. So scheinen 
bei Vorhandensein einer Mongolenfalte die Augen viel weiter voneinander 
abzustehen (vgl. Fig. 218), ais wenn die inneren Augenwinkel offen liegen 
und die Lidspalte lang ist.

DieBreite zwischen den inneren bezw. auBerenAugenwinkeln zeigt die 
folgenden Rassenunterschiede:

Breite zwischen den inneren Augenwinkeln.

1) Dieser Winkel wird leicht dadurch gemessen, daB man die Basis eines Transporteurs 
an die beiden Winkel eines Auges anlegt. Ein an das Zentrum des Transporteurs gehaltenes 
Senkblei erlaubt die direkte Ablesung des Winkelgrades.

2) Lipiec fand bei polnisch-jiidischen Neugeborenen folgende Formen yertreten:

<? Autor
Pariser 31,5 mm 30,0 mm Topinard
Baschkiren 31,6 — Nicolsky
Griechen 32,1 — PlTTARD
Badener 32.3 32,0 jł Fischer
Mawambi-Pygmaen 32.3 31,6 ,, CzEKANOWSKI
Tiirkische Zigeuner 32,4 ,, — j, PlTTARD
Rumanen 32,9 —
Fiot 33,0 j, — POUTRIN
Eskinio 33,5 » 31.6 Duckwortii
Jakuten 34,8 33.9 Maino
Aino 34,8 32,8 Montandon
Belgier 35,0 j, 34,0 j, Quetelet
Buriaten 35,7 — Ta lko-H rynce wicz
Labrador-Eskimo 36,0 — j, VlRCIIOW
Buschnianner 36,0 35,0

’’
Werner

Fan 36 0 — Poutrin
Jakoma 36,1 n — Girard
Chalchas 36,3 — Talko-I Ir ynce wicz
Tungusen 36,4 —
Hottentotten 37,2 35,2 ,, Fischer
Annamiten 39,0 37,6 n Mondiere

Lidspaltenform.

Mandelfórmig 
Gemischt
Spindelformig

$
27,0 Proz. 35,1 Proz.
30,6 „ 22,0 „
52,4 „ 43,0 „



Breite zwischen den auBeren Augenwinkeln.
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<s $ Autor
Buschmanner 85,0 nim 85,0 mm Werner
Mawambi-Pygmaen 92,8 „ ' 85,2 „ Czekano ws ki
Badener łl 92,1 ., Fischer
Rumanen 96,9 ., Pittard
Griechen 98,0 „ — ”
Tiirkiscłie Zigeuner 98,9 „ —
Litauer 100,0 „ 97,4 ” Baronas
Kalmiicken 104,4 „ — Koroljow

Bei dieseni MaB spielt natiirlicli auch die absolute KopfgróBe eine Kolie, 
und eine genaue MeBtechnik ist von groBer Wichtigkeit. Uber die Pupillen- 
distanz vergleiche unter Kopfwachstum.

Erwahnung verdient noch die verschiedenartige Ausbildung der Plica 
semilunaris conjunctivae, die ais ein Rudiment der bei den Tieren 
oft sehr kraftig entwickelten Palpebra tertia (Nickhaut) anzusehen ist. 
Sie legt sich beim Menschen schon friihe bald nach den Lidern an, unabhangig 
von der viel spater auftretenden Karunkelanlage, und stellt wahrend gewisser 
friiher Stadien des Embryonallebens eine relativ gróBere Bildung dar, ais 
wahrend des postembryonalen Lebens (Ask). Ihre Riickbildung steht im 
Zusammenhang mit der besseren Entwicklung des oberen und des unteren 
Augenlides beim Menschen und mit dem Verschwinden des M. retractor bulbi, 
doch sind auch in der menschlichen Plica noch Spuren glatter und quer- 
gestreifter Muskelfasern nachgewiesen worden. Sie besteht beim erwachsenen 
Menschen nur noch in einer Ginter der Caruncula lacrimalis gelegenen sichel- 
fórmigen lateralwarts konkaven Falte der Bindehaut, die am inneren Augen
winkel vom Fornix sup. zum Fornix inf. der Conjunctiva zieht und dereń 
hórnerformig gestaltete Enden vor der Augenmitte verstreichen. Ihre Breite 
ist individuell sehr verschieden, schwankt meistens zwischen 1 und 2 mm, 
scheint aber im friihen Kindesalter relativ etwas breiter zu sein. Die Angabe, 
daB die Plica der Senoi, Melanesier und Mikronesier 4—5 mm messe, hat 
sich nicht bestatigt. Besonders stark scheint sie bei Aino entwickelt zu 
sein, denn die Entfernung von der Mitte ihres konkaven Randes bis zum 
inneren Hornhautrand betragt bei Individuen dieser Rasse nur 8—12 mm. 
bei einer Frau sogar nur 3 mm (bei moglichst stark temporalwarts gewendetem 
Augapfel) (Masugi). Einzelne exzessive Falle kommen aber bei allen Rassen 
vor; genaue Messungen an gróBeren Reihen fehlen noch.

Bei samtlichen niederen und hóheren Affen enthalt die Plica in ihreni 
Grunde konstant ein kleines Knorpelstiickchen aus elastischem Knorpel 
(Bartels), das dem Gebilde ais Stiitze dient, und an welchem die oben er- 
wahnten Muskelfasern inserieren. Auch beim Menschen ist dieses Knorpel- 
plattchen nachgewiesen worden, und zwar bis jetzt in folgender Verteilung:

bei 16 afrikanischen Negern in 75 Proz. (Giacomini),
,, 25 Hottentotten und Herero in 48 Proz. (Bartels),
„ 12 Aino in 41 Proz. (Masugi),
„ 25 Japanern in 20 Proz. (Adachi), iiberwiegend bei Frauen
„ 548 Europaern in 0 73 Proz. (Giacomini).

Bei den Negriden kommt diese ais Theromorphie zu deutende Bildung 
also in relativ sehr hohem Prozentsatz vor, wahrend sie bei Europaern fast 
vollstandig fehlt. Die Form des Knorpelblattchens ist beim Menschen meist 
rundlich mit stumpfen Randem und bikonvex. Seine GroBe schwankt 
auBerordentlich. Die bisher beobachteten Maximalwerte sind: Hóhe = 
3,8 mm, Breite = 2,5 mm, und Dicke = 1 mm (bei einem Hottentotten). 
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In einem Kalle ist bei einem Japaner sogar ein gróBter Durchmesser von 
7 mm gefunden worden.

Eine bei Affen in der Mitte des freien Kandes der Plica durch dunklere 
Farbung ausgezeichnete knótchenartige bindegewebige Verdickung scheint 
beim Menschen zu fehlen.

Der friiher behauptete und in der Kunst haufig dargestellte sexuelle 
Unterschied hinsichtlich der GroBe und der Kriimmung des Augapfels 
besteht in Wirklichkeit nicht Nach genauen Messungen betragt der Kriim- 
mungsradius der Hornhaut in der Gesichtslinie beim $ im Mittel 7,858, 
beim $ 7,799, im horizontalen Meridian 7,83 und 7,82 (Greeff).

III. Weichteile der Mundregion.
In hóherem MaBe ais in der Augenregion ist die Gestaltung der Weich

teile der Mundgegend von Form und Bau des Schadels, d. h. der Al- 

Mund- 
winkel

Mund- 
spalte

Sulcus 
nasolabialis

Philtrum s.
Sulcus nasooralis

Integumental-
oberlippe

Schleini- 
baut- 

oberlippe

Integumental- 
unterlippe

Fig. 225. Schema der Weichteile der Mundregion.

Schleitn- 
haut- 
unter- 
lippe

veolarfortsatze der Kiefer abhangig. Trotzdem besteht eine rassenmaBige 
Ausbildung der Lippen, die in keiner Weise durch die knócherne Unterlage 
bedingt ist und ais selbstandiges Gebilde angesehen werden muB1).

1) Vgl. hierzu J. Weninoer u. H. Póch, (1924), Leitlinien zur Beobaclitung der soma- 
tischen Merkmale des Kopfes und Gesichtes am Menschen (Mitt. Anthrop. Ges. Wien, 
Bd. 64, S.240 ff.). Ein Schema fiir die Falten und Furchen des Ganzgesichtes befindet sich 
ebenda (S. 237), fiir das Gesichtsprofil S. 246, fiir die knócherne, knorpelige aufiere Nase 
S. 247ff. (siehe dieses Lehrbuch S. 568) und die dazu gehórigen Beobachtungsblatter.

Fiir die anthropologische Betrachtung ist es wichtig, zunachst rein nach 
dem makroskopischen Bilde, Integumentallippen von Schleimhaut- 
lippen zu trennen und trotz ihrer gegenseitigen Abhangigkeit gesondert 
zu behandeln.
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Fig. 226. Senoi mit stark ausgebildeten Nasolabialfalten. 

fehlen. Bei den librinen Primaten fehlt das Philtrum

Die Integumentallippen sind Teile der Gesichtshaut, die den starken 
M. orbicularis einschlieBen und seitlich in die Wangenhaut iibergehen. 
Die Grenzen der Integumentaloberlippe sind gegeben durch die Nasenbasis, 
die beiden mehr oder weniger stark ausgesprochenen Sulci nasolabiales 
und durch die Grenze der Schleimhautoberlippe. Die Nasolabialfurchen 
laufen entweder in die Mundwinkel aus oder sie umziehen dieselben in einem 

flachen Bogen, um 
in die Begrenzung 
der Integumental- 
unterlippe iiber- 
zugehen. Bei man- 
chen Rassen (Se- 
noi,Hottentotten) 
sind sie oft tief ein- 
geschnitten und 
beginnen schon 
hoch oben auf der 
Nase (Fig. 226).

Medial zieht 
von der Nase nach 

abwarts eine 
seichte Rinne, das 
Philtrum oder der 
Sulcus nasooralis, 
dessen leicht er- 
hobene Seiten- 

walle gewóhnlich 
mit zwei kleinen 
Erhebungen am 

Saura der 
Schleimhautlippe 
enden. Durch die
ses Philtrum be- 
kommt die In
tegumentalober

lippe ein Relief 
und die Schleim- 
hautgrenze eine 
Schweifung, die 
der Unterlippe 

was von Klaatsch 
(1912) ais ein sekundarer Zustand gedeutet wird.

Die Integumentalunterlippe setzt sich scharf durch den Sulcus mento- 
labialis von der Kinnregion ab. Ihre seitliche Begrenzung ist weniger deutlich, 
doch laBt sich der seitlich sich verflachende Sulcus mentolabialis bei vielen 
Individuen nach oben bis in die Gegend der Mundwinkel verfolgen. Die 
obere Grenze der Integumentalunterlippe wird durch den Saum der Schleim
hautlippe gebildet. Auch im Innern der Mundhóhle sind diese Grenzen 
wenigstens medial deutlich.

An die Integumentallippen schlieBen sich dann die Schleimhaut- 
lippen (auch ais roter ,,Lippensaum“ bezeichnet) an, die aus Partien der 
Mundhohlen-Schleimhaut bestehen, die nach auBen gestiilpt (Neustatter) 
und daher bei ruhig geschlossenem Munde auBerlich sichtbar sind (vgl.
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Fig. 227. Siidafrikanischer Bastard mit Lippenleiste. 
Phot. Fischer.

weiter unten). Durch ihren von dem Bau der aufieren Haut verschiedenen 
histologischen Charakter heben sie sich scharf von den Integumentallippen 
ab. An der Grenze zwischen beiden befindet sich ein durch seine andere 
Farbę auffallender Limitątionsstreifen, der Lippensaum, der histologisch 
in gewissem Sinne einen Ubergang zwischen Schleimhaut und aufierer Haut 
bildet und sich an der Oberlippe zu einer vorspringenden Lippenleiste 
erheben kann (Fig. 227). Bei Nordeuropaern kann allerdings selbst der 
Lippensaum fehlen oder wenigstens ganz undeutlich sein. Bei Senoi und Kubu 
erstreckt er sich nicht bis in die Mundwinkel, sondern verstreicht schon am 
aufieren Viertel der Oberlippe. Dadurch erscheint die Schleimhautpartie 
der Oberlippe kiirzer 
ais diejenige der Un- 
terlippe.

Bemerkenswert ist 
ferner, dafi die me
dianę, unterhalb des 
Philtrum gelegene Par
tie der Schleimhaut- 
oberlippe mehr oder 
weniger hiigelfórmig 
vorspringt und ein 
eigentliches Tubercu- 
lum labii superioris 
(Stieda) bildet. Die 
Grenze der beiden 
Schleimhautlippen ge- 
geneinander bildet die 
geschlossene Mund- 
spalte, an dereń Ende, 
in den sogenannten 
Mundwinkeln, sie in- 
einander iibergehen.

Wahrend der frii- 
hen Entwicklung sind 
die Verhaltnisse we- 
sentlich komplizierter. 
Beim menschlichen 
Neonatus laBt sich an 
den Schleimhautlippen 
noch deutlich eine Pars 
glabra von einer Pars villosa unterscheiden, und in der Mitte des Fetal- 
lebens treten sogar typische, vom Mundrandepithel gelieferte Fortsatze 
auf (Verschlufileisten nach Bołk), die allerdings ein vergangliches Gebilde 
darstellen, aber an ganz primitive Zustande erinnern, wie sie bei Beutel- 
tieren bestehen.

Es ist selbstverstandlich, dafi die Ausbildung der Integumental
lippen, besonders der Oberlippe, mit dem Bau der Alveolarfortsatze der 
Kiefer sich andern mufi. Bei den Affen, mit Einschlufi der Anthropomorphen, 
bei welchen das Gewebe der Lippen sehr fettarm ist, liegen diese Hautpartien 
direkt dem Knochen auf und geben in der Ruhelage einfach dessen Form 
wieder (vgl. Fig. 178, S. 476). Bei den Hominiden aber, bei welchen der 
M. orbicularis oris, sowie das Unterhautfett eine starkę Entfaltung erfahren 
hat, entsprechen sich Integumentallippe und Alveolarrelief nicht mehr genau,
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ja beide kbnnen stark voneinander abweichen. Bei den extremen Formen 
ist die ganze Mundpartie wie geschwollen und springt stark vor, so daB man 
fast von einer Schnauzenbildung sprechen kann, besonders wenn die Naso- 
labialfurchen tief eingeschnitten sind (Fig. 232).

geradckonvex konkav zuriicktretend

Fig. 228. Sehema der Profiikontur der Integumental-Oberlippe bei yerschiedener 
Hohenentwickl ung.

Ist die Profiikontur der Medianpartie der Integumentaloberlippe bei 
Einstellung des Kopfes in die Ohraugen-Ebene annahernd senkrecht gerichtet, 
so sprieht man von Orthocheilie (ópdóc = gerade, /sikoę = Lippe), ist 
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sie dagegen nach vorn geneigt von Procheilie. Letztere Bildung kommt 
in sehr verschiedenem Grade vor. Ein Zuriicktreten der Profillinie hinter 
die Yertikale, sogenannte Opisthocheilie, ist relativ selten und findet sich

wohl nur bei Europaern vorwiegend bei Nordlandern und im weiblichen Ge- 
schlechte. Die Neigung der Profillinie der Integumentalunterlippe entspricht 
meist derjenigen der Oberlippe, variiert aber in engeren Grenzen. Ortho- 
c-heilie ist selten; meist verbindet sich mit oberer Orthocheilie eine leichte 
untere Procheilie.
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Die Profilkurve der Integumentaloberlippe kann ferner gerade ver- 
laufen, konkav oder konvex sein, und auch hinsichtlich der Hóhenentwick- 
lung bestehen groBe Differenzen. So ergeben sich eine Reihe von Kom-

binationen und Formunterschiede, die in dem Schema S. 540 zur Dar- 
stellung gebracht sind. Vergleiche auch die Figuren 229—237.

Auffallend liocli und senkrecht gestellt ist die Integumentaloberlippe 
bei vielen Angelsachsen und dem sogenannten feinen Typus der Japaner, 
vielleicht im Zusammenhang mit der Leptoprosopie dieser Typen, obwohl 
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sich sonst eine strenge Beziehung zwischen Gesichtshau und Lippenhóhe 
nicht nachweisen laBt. Eine relatiy hohe, aber exzessiv konvexe Integumental- 
oberlippe findet sich bei den zentral-siidafrikanischen Pygmaen und bei den 
Semang. Bei den iibrigen Negroiden pflegt die Integumental oberlippe 
meist konkav zu sein (Fig. 235 u. 236).

Die Integumentalunterlippe ist von geringerem Interesse, da, wie oben 
erwahnt, ihre Ausbildung in geringerem Grade derjenigen der Oberlippe 
entspricht.

Phylogenetisch wichtiger ais die Integumentallippen sind die Schleim
hautlippen, denn sie stellen in ihrer definitiven Auspragung eine den 
Hominiden eigentumliche Bildung dar, die hinsichtlich GroBe, Form und 
Farbę deutliche rassenmaBige Unterschiede zeigt. Nur beim Schimpansen

M. orbicularis geschnittme
Fasern des

M. orbicularis

Fig. 233. Fig. 234.
Fig. 233. Sagittalschnitt durch die Lippen eines Negers. Nach Hauschild.
Fig. 234. Sagittalschnitt durch die Lippe eines Melanesiers. Nach Hauschild.

finden sich Andeutungen schmaler Schleimhautlippen. Klaatsch (1912) 
halt den Bau der Lippen bei den Anthropomorphen aber nicht fiir den primi- 
tiven Zustand, sondern glaubt, daB er erst durch die starkę Prognathie der 
Alveolarpartie heryorgerufen wurde. Die Ursache der Ausstiilpung der 
Mundhbhlenschleimhaut, die bei einigen Rassen einen eigentlichen Schleim- 
hautvorfall darstellt, wird in der Eyersion des untersten, aus Buccinatorius- 
fasern bestehenden Abschnittes des M. orbicularis oris gesucht (Duckworth, 
Hauschild), denn die untere Muskelflache adhariert so fest an der Mund- 
hóhlenschleimhaut, daB bei der Umkrempelung des unteren Orbicularis- 
endes die Schleimhaut nach auBen umgestiilpt werden muB.

Diese Eyersion des M. orbicularis ist beim Schimpansen nur sehr gering, 
deutlicher beim Melanesier und am starksten bei Europaern und Negern; 
bei letzteren ist der Muskel ais solcher aber viel yoluminóser ais beim Europaer 
(Fig. 233 u. 234).

Hand in Hand mit dem Grade der Eyersion des M. orbicularis geht 
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die Ausbiidung eines kleinen Muskels, des M. rectus, der direkt unter der Haut 
an der Grenze der Schleimhautlippen oder am Unterhautbindegewebe der 
Integumentaloberlippe entspringt und dessen Fasern den M. orbicularis 
fast senkrecht oder stumpfwinklig durehsetzen. Er tritt erst spat im Fetal-

leben auf, ist bei stark evertiertem M. orbicularis am kraftigsten entwickelt 
und daher wohl ais ein relativ rezentes progressives Merkmal anzusprechen.

Die Ursprungsleiste fiir den unteren Teil des M rectus bilden starkę 
Bindegewebsmassen, die an der Grenze der Schleimhautlippe gelegen sind 
und die Prominenz der oben erwahnten Lippenleiste erzeugen. Da das Binde- 
gewebe hier nur von einer sehr diinnen Epidermisschicht, die noch mehr
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oder weniger Schleimhautcharakter besitzt, bedeckt wird, so erscheint der 
Lippensauni bezw. die Lippenleiste beim Europaer weiBlich oder heli und mar- 
kiert also schon durch ihre Farbung deutlich die Grenze zwischen Schleini- 
haut- und Integumentaloberlippe. Wo die Kante des evertierten Ringmuskels

Fig. 237. Schema der Ausbildung der Sehleimhautlippen bei gleicher Lange 
der Mundspalte.

scharf ist, wie beim Neger, ist auch die Abgrenzung der Lippenleiste gegen 
die Schleimhautlippe eine besonders deutliche (Fig. 227), wahrend in den- 
jenigen Fallen, in denen der Muskel stumpf endet und von Bindegewebs- 
biindeln durchsetzt ist, wie beim Melanesier, die Grenze verwaschen er
scheint.

Martin, I.ehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 35
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Hinsichtlich der Wulstung der Schleimhautlippen bestehen 
nicht nur Rassen-, sondern auch sexuelle Differenzen. Die Lippen der Frau 
sind bei fast allen Rassen weniger gewulstet ais diejenigen des Mannes. 
Am schmalsten sind die Lippen bei Nordeuropaern, besonders Norwegern 
und Englandern, und zwar ist die Oberlippe in der Regel weniger vorgewólbt 
ais die Unterlippe. Besonders bei Individuen mit etwas offenem Munde 
wulstet sich die hangende Schleimhautunterlippe starker vor. Bei Sud-

Fig. 238. Nordamerikanischer Indianer mit langen schmalen Schleimhautlippen. 

europaern pflegt Hóhe und Wulstung der Schleimhautlippen schon starker 
ausgebildet zu sein. An sie schlieBen sich dann die Semiten, Agypter, nord- 
afrikanische Randvolker, Mongoliden, Mikronesier an, und am Ende der 
Reihe stehen die Negriden Afrikas. Eine genauere Einteilung ist noch un- 
móglich, doch bestehen gerade unter den letztgenannten Gruppen sicher 
wesentliche Unterschiede. Stets ist Vorwolbung und Hóhe der Lippe in 
der medianen Partie am starksten und nimmt gegen die Mundwinkel zu ab 
(vgl. das Schema Fig. 237).
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An MaBen liegen noch ganz wenige Zahlen vor.

Hóhe der Schleimhautlippen (beide zusammen).
3 $

Badener 14,2 14,6 Ilottentotten
Shoshoni 15,4 12,1 M’Baka
Taytay-Philippinos — 17.0 Batwa
Babinga 18,8 19,7 Bondjio
Chinesen von Setschuan 22,0 —

3 $
23.1 20,1
23,6 22,7
23,8 23,4
26.2 —

Auch die Schweifung, der sogenannte Schnitt der Schleimhautober- 
lippe, kann verschiedenjein, und zwar scheint sie mehr oder weniger von der

Fig. 239. Barimadchen mit breiten gewulsteten Schleimhautlippen.

Breite des Philtrum abzuhangen, denn diese bedingt die mediale nach unten 
konvexe Einziehung des oberen Lippensaumes. Bei Nordeuropaern soli 
diese mittlere Schweifung schmal, bei semitischen Typen dagegen breit sein 
(Henke).

Auch hinsichtlich der Breite der Lippen bestehen groBe Rassen
differenzen (Schema Fig. 240, S. 548): sie lassen sich am leichtesten ais 
Breite der Mundspalte metrisch feststellen.

35*
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Fig. 240. Schema der Breite der Mundspalte bei verschiedener Hólie der Schleim- 
hautlippen.

Breite der Mundspalte (in der Ruhelage gemessen).
<? $ Autor

Chinesen von Setschuan 46,9 — Legendre
Badener .— 47,2 Fischer
WeiBrussen 49,0 47.0 Jakowenko
Orang-Kubu 49,1 47,4 Hagen
Kalmucken 49,6 — Deniker
Buriaten 50,0 — Talko-Hryncewicz
Batwa 51.0 47.0 POUTRIN
Colorado- Indianer 51,0 49,0 Rivet
Fiot 51,0 — POUTRIN
Tungusen 51,0 — Talko-Hryncewicz
Moi 51,0 49,0 Neis
Rumanen 52,9 42,2 Pittard
M’Baka 53,0 50,0 POUTRIN
Franzosen 53,0 47,0 Testut
Belgier 54,0 46,0 Quetelet
Mawambi-Pygmaen 54 0 52,0 CzEKANOWSKI
Agypter der Kharga Oase 54'0 — Hrdlićka
Tiirkische Zigeuner 54,2 — Pittard
Griechen 54,3 —
Jakoma 55,3 — Girard
Togo 56.0 — v. Luschan
Polnische Juden 56,0 49,0 Elkind
Jakumul (N.-Guinea) 56,3 — Schlaginhaufen
Fan 57.0 — POUTRIN
Babinga 58,0 53,5
Australier 58.7 _ __
Neukaledonier 59,0 — Bougarel

Fast ausnahmslos ist die Breite der Mundspalte bei der Frau kleiner 
ais beim Mann, nur bei Sudanesen, Australiern und Javanen soli das Gegen- 
teil vorkommen. Bei der Mischung von Europaern mit irgendwelchen dick- 
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lippigen farbigen Rassen pflegen die dicken Lippen sich in hóherem Mafie 
zu vererben, ais die feinen des europaischen Typus.

Die starkę Auswulstung der Negerlippen wird von manchen Autoren 
auf die Prognathie zuriickgefiihrt, mit der die Entwicklung der Integumental
lippen nicht Schritt hielt. Durch die Kurze der letzteren soli die Eversion 
bedingt worden sein. Relative Kurze der Integumentallippen kommt aber 
individuell bei allen Rassen vor, ohne dafi dadurch die Schleimhautpartie 
besonders ausgestiilpt wurde; die Folgę dieser Bildung ist nur ein mehr oder 
weniger geoffneter Mund. Prognathie und Prodentie sind, wie die Verhalt- 
nisse bei anderen Primaten lehren, allerdings imstande, die Profilneigung 
der Lippenkontur zu andern, aber die spezifischen Rassenauspragungen 
der Lippen hangen von der Volumentwicklung der Muskulatur und des Unter- 
hautfettes ab. Die Entstehung der Schleimhautlippen in einen kausalen 
Zusammenhang mit der Lautbildung zu bringen, ist angesichts der Rassen- 
differenzen wohl nicht haltbar, wenn auch nicht zu leugnen ist, dafi Sprache 
und anatomischer Bau der Sprechwerkzeuge in einer gewissen Wechsel- 
wirkung stehen. Inniger ist wohl der Zusammenhang zwischen Lippenstruktur 
und Saugakt, und es diirften sich gerade die Unterschiede zwischen Ober- 
und Unterlippe aus dieser Beziehung verstehen lassen (Klaatsch, 1912).

Neuerdings wird aber die ganze bisherige Auffassung von einer Um- 
stiilpung der Mundhóhlenschleimhaut nach aufien yerworfen und vielmehr 
das Umgekehrte angenommen, dafi eine Einrollung stattgefunden, d. h. dafi 
urspriingliche Teile der auBeren Haut sekundar Schleimhautcharakter an
genommen haben. Dafiir spricht allerdings auch das Auftreten von Talg- 
driisen an den Schleimhautlippen (S. 453). Nach dieser Auffassung (Bolk, 
1911) ist die ganze Pars villosa der Oberlippe iiberhaupt urspriinglich kein 
Teil der Schleimhaut, sondern eine Zonę, die friiher an der Aufienflache 
der Lippen lagerte und ungefahr dem Nasollabialfeld der Beuteltierjungen 
(Klaatsch) und dem Lippen- oder Nasenspiegel der Carnivoren entspricht. 
Noch bei den Prosimiern hat diese unterhalb der Nasenbasis gelegene Partie 
eine ganz charakteristische aufiere Beschaffenheit. In der menschlichen 
Ahnenreihe ist diese ganze Partie dann immer mehr nach abwarts gedrangt 
worden, indem die Gesichtshaut von den Seiten her vordrang, so dafi das 
Nasolabialfeld zumLippensaum wurde und sich zum Teil sogar auf die innere 
Flachę der Lippen verlagerte.

Uber die Farbę der Schleimhautlippen vgl. S. 453 ff.
Lippenverstiimmelungen finden sich nur bei wenigen mensch

lichen Gruppen, besonders in Ostafrika westlich vom Edwards-See, zwischen 
Sambesi und Rowuma, im Sudan, dann in Brasilien (Botokuden), bei den 
Tlinkit-Indianern und den Alaska-Eskimo. In Afrika wird meist ein runder, 
flacher, oft verzierter, scheibenfórmiger Błock aus Holz oder Ton, Pelele 
genannt, in den Spalt der Oberlippe eingelegt, so dafi sie entweder horizontal 
heraussteht oder bei grofier Ausdehnung schlaff uber den Mund herabhangt. 
Bei den Botokuden dagegen werden die aus dem aufierst leichten Holze 
des Bombaxbaumes hergestellten Lippenpflocke (,,Botoques“) in die Unter
lippe eingefiigt.

IV. Die aufie re Nase.
Die aufiere Nase, die in Form einer mehr oder weniger abgeflachten 

dreiseitigen Pyramide iiber die Gesichtsflache hervorragt und einen Vorbau 
der knóchernen Nase bildet, ist ein spezifisch menschliches Merkmal. Nur 
in ihrem obersten Abschnitt ist sie von einer knóchernen Grundlage, den 
Nasenbeinen, gestiitzt, im iibrigen beruht ihre Form und Gestalt auf dem
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Vorhandensein kleiner Knorpelplatten, die von der aufieren Haut iiber- 
kleidet werden. Das grbfiere oder geringere Yorspringen der Nase ist vor- 
wiegend durch den Nasenscheidewandknorpel (Cartilago septi nasi), die Form 
des Nasenriickens und der Seitenflachen durch die beiden Seitenwand- 
knorpel (Cartilagines nasi laterales) bedingt, wahrend die Gestalt der Nasen- 
spitze, der Nasenlócher und zum Teil der Fliigel von den grofien Fliigel- 
knorpeln (Cartilagines alares majores) oder richtiger Spitzenknorpeln (H. Vir- 
chow), die aus zwei Schenkeln (Crus mediale und laterale) bestehen, ab- 
hangt. Im Ansatzteile der Nasenfliigel an der Wangenhaut finden sich dann 
noch die meist aus 2—3 Plattchen bestehenden kleinen Fliigelknorpel (Carti
lagines alares minores), und auch zwischen Seitenwandknorpel und Spitzen- 
knorpel sind vielfach noch ganz kleine unregelmafiige Knorpelplattchęn 
(Cartilagines sesamoidei nasi) eingelagert. Alle diese einzelnen Knorpel- 
stiicke gliedern sich allmahfich wahrend der embryonalen Entwicklung 
von der urspriinglich einheitlichen Nasenkapsel ab.

Fig. 241. Fig. 242.
Fig. 241. Semnopithecus nasicus. 2/3 n. Gr. (Nach Wiedersheim.)
Fig. 242. Rhinopithecus Roxellanae. 2/3 n. Gr. (Naeh Wiedersheim.)

Das Knorpelgerust selbst stellt allerdings kein Spezifikum fiir den 
Menschen dar, denn es findet sich von den Amphibien und Reptilien aufwarts 
in der ganzen Saugetierreihe, und zwar in mannigfacher Form, aber seine 
Vorlagerung vor das Gesichtsskelet, seine Hbhenausdehnung und Gliederung 
sind-beim Menschen derart, dafi man hier von einer progressiven Bildung 
sprechen mufi. Dies ist um so erstaunlicher, ais sich im Innern der Nasen- 
hóhle bei den Hominiden starkę regressive Metamorphosen vollzogen haben.

Die Ursache fiir die Entstehung der aufieren Nase beim Menschen mufi 
also aller Wahrscheinlichkeit nach in der Umgestaltung des Gesichtsskeletes 
gesucht werden, und zwar kommen hierfiir einerseits die Hóhenzunahme 
des Oberkiefers, der Lamina perpendicularis ossis ethmoidei und des Vomer, 
andererseits das Zuriicktreten der alveolaren Partie des Oberkiefers in Be- 
tracht. Bei den Affen, auch den Anthropomorphen, fehlen diese 
letzteren Momente, weshalb auch bei ihnen die aufiere Nase weit hinter 
der menschlichen zuriicksteht. Nur in der Ontogenese besteht eine Zeit- 
lang eine gewisse Parallele zwischen Affen- und Menschennase, die aber 
dann durch regressive Prozesse im Knorpel- und Knochengeriist auf der 
einen und progressive Vorgange auf der anderen Seite zu den starken 
Gegensatzen fiihrt, die wir bei den erwachsenen Formen beobachten. 
Die Ausgangsform fiir Hominiden und Simiiden bildet eine niedere Nase 
von grofier Breite, dereń Lochflache fast genau nach vorn gerichtet ist 
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und dereń Offnungen von einer wulstartigen Erhebung umrandet sind. Am 
meisten Annaherung an eine allerdings tiefstehende menschliche Nasen- 
form zeigt Gorilla. Die Nase der sogenannten Nasenaffen (Semnopithecus 
nasicus und Rhinopithecus), die eine aufierliche Ahnlichkeit mit der mensch
lichen Nase aufweist (Fig. 241 u. 242), ist ihrem ganzen Bau nach aber 
eher ais eine Riisselbildung aufzufassen, denn ihre Prominenz beruht 
nicht auf einem hochgebauten Vomer und auf vorstehenden Nasalia, 
sondern wesentlich auf dem weit nach vorn geschobenen Seitenwandknorpel 
und den fast horizontal nach vorn laufenden Fliigelknorpeln (Wiedersheim).

Die Rassenvariationen der auBeren Nase sind bei den Hominiden sehr 
ausgedehnt, und zwar betreffen sie sowohl die allgemeinen Dimensionen, 
ais auch die Form der einzelnen Abschnitte, der Nasenwurzel, des Riickens, 
der Fliigel, der Spitze und der Nasenlbcher.

Was die allgemeine Ausdehnung der Nase anlangt, so ist dieselbe 
im groBen und ganzen von der Lange der Nasenbeine und des Nasenfortsatzes 
des Stirnbeines sowie von der Hóhe und Breite der Apertura piriformis ab- 
hangig, insofern wenigstens, ais langen schmalen auBeren Nasen auch eine 
ebenso gestaltete Apertura und umgekehrt entspricht.

Es wird die Nasenform nun am besten durch einen Index, der die Hohe 
(MaB Nr. 21) und die Breite, d. h. die gróBte Ausladung an den Nasenfliigeln 
(MaB Nr. 13) zueinander in Beziehung setzt, zahlenmaBig ausgedriickt. 
(Vgl. die Technik, SS. 184, 188 und 202).

Nasenindex am Lebenden. 
Leptorrhin (55,0—69,9).

$ Autor
Torguten 60,4 — IWANOWSKY
Armenier 60,4 — Pantiukhof
Russische Juden 62,0 60,7 Elkind
Litauer 62,2 62,8 Baronas
Kurden 62,3 62,6 IWANOWSKY
Athapasken (Tahltan) 62,6 62,2 Boas
Jat (Turko-Iranier) 63,1 — Census ot India.
Nordfranzosen 63,4 — COLLIGNON
Baschkiren 63,8 — Nikolsky
Letten 63,8 63.6 Waeber
Eskimo 64,1 624 Duckworth
Kreter 64,3 — v. Luschan
Georgische Grusiner 64,5 — Chantre
Zirjanen 64,7 64,8 SOMMIER
Anglo-Schotten 65.1 — Beddoe
Badener 65,7 76,7 Fischer
Osseten 66,8 — Gilschenko
Lepscha 67,2 — Census of India
Franzosen im allgemeinen 67,3 — COLLIGNON
Griechen 67,6 — Pittard
Flamlander 67,7 — Houze
WeiBrussen 67,9 63,3 Roshdestwensky
Bulgaren 68,1 — Pittard
Sikhs 68,8 — Risley
Auetó 69,5 67,7 K. Rankę
Kakar (Turko-Iranier) 69,6 — Census of India
GroBrussen 69,6 67,4 Galai
Rumanen 69,9 — Pittard
Jakuten — 64,6 JOCHELSON
Tungusen — 66,0
Nunatagmiut-Eskimo — 63,0 Boas

Mesorrhin (70,0—84,0).
Tunesier im allgemeinen 70.2 COLLIGNON
Bengali-Brahmanen 70,4 — Risley
Wolga-Kalmiicken 70,5 — Deniker
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<? ?

Tataren vom Bałkan 70,8 68,4 PlTTARD
Zigeuner 70,8 68,9 •5

TopinardBretonen 71,4 71,7
Rajputaner 71.6 — Census of India
Kleinrussen 71,6 71,6 Bielodied
Kirgisen 71,8 72,2 IWANOWSKY
Buriaten 72,5 68,6 POROTOFF
Litauer 72,9 71,1 Brennsohn
Chinesen von Setschuan 72,9 — Legendre
Kalmiicken (Astrachan) 73,4 74,6 Koroleff
Schingu-Indianer 73,6 71,2 K. Rankę
Don-KaJmiicken 73,9 — Iwanowska’
Ostiaken 74.1 — Tsciiugunow
Chilcotin (Brit. Columbien) 74,2 75,9 Boas
Tibetaner 74,5 — Delisle
Kalmiicken 74,8 — Dbniker, Eckert
Karakirgisen 74,9 77,5 Zeland
Tamilen 75,4 — Thurston
Nahuąua 75,4 71,7 K. Rankę
Sioux 75,9 — Deniker, Laloy
Lolo 75,9 — Legendre
Toda 76,0 — E. Schmidt
Sójoten 76,2 69,5 Gorotschenko
Agypter der Kharga Oase 76,6 — Hrdlićka
Turfan (Turkestan) 78,3 — JoYCE
Annamiten — 76,8 Mondiere
Siamesen 81,4 — Annandale
Malayen 82.6 —
Singhalesen 82,6 — Census of India
Shoshoni 83,1 85,1 Boas
Cochinchinesen 83,3 — Deniker, Laloy
Aino 83,4 80,3 Montandon
Philippinos (Manila) 83,8 — Bean
Bhil 84,1 — Census of India
Lutze (Siidóstliches Tibet) 84,4 80,1 Delisle
Zuni 84,9 — Ten Kate

Chamaerrhine (85,0—99,9).
Taytay-Philippinos 85,2 86,0 Bean
Siidafrikanische Bastards 85.5 84,1 Fischer
Nieder-Birmanen 85,6 — Census of India
Chamar 86.0 _
Tonkinesen 86,0 — Deniker
Senoi 86,0 77,6 Martin
Cambodschaner 86,0 — Deniker u. Bonifacy
Land Dajak 86,3 — Haddon
Batwa 86,8 — Czekanowski
Jakumul (N.-Guinea) 86,8 — Sciilaginhaufen
Toricelli (N.-Guinea) 87.4 — S CHLAGINH AUFEN
Pampanga (Philippinen) 87,6 — Bean
Siid-Andamanen 88,2 89,4 Census of India
Chinesische Schan 89,9 —
Polynesier 89,9 — CoLLIGNON
Munda-Kol 89,9 — Risley
Fan 91,1 88,1 Poutrin
Mawambi-Pygmaen 91,7 91,1 Czekanowski
Palaung 91,8 — Census of India
Suaheli 92.1 — v. Luschan
N ord-Andamanen 92,5 94,3 Census of India
Kagoro 92’9 — Tremearne
Schilluk 93,3 — Tucker u. Myers
Malser 93,6 — Schmidt
Togo 93,8 — v. Luschan
Neukaledonier 93,8 — Collignon
CrossfluBneger 94,0 90,0 Mansfeld
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$
Fiot 94,1 — POUTRIN
Formosaner 94,3 — Torii
Maić 94,5 — Risley
Duala 95,4 — v. Luschan
Dinka 98,9 — Tucker u Myers

Hypercham aerrhin (100,0—x).
Tenggeresen 100,4 — Kohlbrugge
Zambesi-Neger 101,5 — Collignon
Buschmanner 102,5 97,4 Werner
W Baka 103,0 93,6 POUTRIN
Babinga 105,0 105,0

GirardJakoma 105,1 —
Aschanti 107,5 — Deniker
Australiei 107,6 — Collignon
Tasmanier 108,9 —
Batwa 111,0 99,5 Poutrin

Die in obiger Tabelle zusammengestellten Mittelwerte geben einen 
Einblick in die Verteilung des Index innerhalb der menschlichen Gruppen. 
Collignon und Topinard haben darauf aufmerksam gemacht, daB die drei 
Gruppen des Nasenindex sich auffallend genau mit der sog. weiBen, gelben 
und schwarzeń Rasse decken. Die amerikanischen Formen reihen sich naher 
an die Mongoliden ais an die Europaer an. In der Tat findet sich Leptorrhinie 
vorwiegend in Europa, im Kaukasus und bei einigen indischen Typen. 
Hohe schmale Nasen meist mit geradem oder konvexem Riicken kommen 
z. B. bei Armeniern in nicht weniger ais 94 Proz., bei Kurden in 95 Proz. 
vor (Fig. 253). Mesorrhinie hat die weiteste Verbreitung in Indien, Zentral- 
asien, in Nordafrika und Amerika. Chamaerrhinie ist charakteristisch fiir 
die meisten Ostasiaten, fiir die dunkeln Stamme Vorderindiens, Polynesier 
und Melanesier und besonders fiir die Negroiden Afrikas. Unter den letzteren 
sind zahlreiche Stamme, die neben den Australiern sogar in den Gruppen- 
mitteln Hyperchamaerrhinie erreichen, ja bei den Batwa sind sogar 95 Proz. 
der Indiyiduen hyperchamaerrhin und nur 5 Proz. chamaerrhin. Wo Minima 
und Maxima fiir die einzelnen Gruppen mitgeteilt sind, fallt die auBer- 
ordentliche Variationsbreite auf, die zum Teil aus der Variabilitat des Organes 
selbst, zum Teil aber auch aus den kleinen absoluten Zahlen resultiert. 
Innerhalb der heute lebenden Hominiden diirften die individuellen Grenzen 
bei 40 und 147 (nach Collignon bei 48 und 114) anzusetzen sein, die Gruppen- 
mittel schwanken zwischen 60 und 112 (Fig. 243 u. 244).

Die absoluten MaBe, aus denen der Index berechnet wird, seien nur 
von einigen wenigen Gruppen aufgefiihrt, um einen Begriff von der Schwan- 
kungsbreite zu geben.

Nasenhohe

Kachin
Siid-Andamanen
Philippinos
Pampanga (Philippinen)
Tungusen
Fan
Agypter d. Kharga Oase
WeiBrussen
Litauer

und Nasenbreite (absolute 
Nasenhohe

Ó ?
41.7 (32—60) —
42.7 (36—51) 38,7 (31—47)
43.9 (37—51)
44,0 (38—50)

47,8 (39—56)
48,0 (42—53)
48.7 (40—58)
52,0 (42—67) 49,8 (53—58)
52,2 (49—54) 47,4 (45—50)

3e) am Lebenden.
Nasenbreite

<? ?
37.4 (31—44) —
37,7 (32—44) 34,6 (30—43)
36,9 (32—43)
38,0 (43—45)

— 32,1 (28—36)
44,0 (38—50)
37,3 (29—45)
35,0 (31^15) 31,4 (27—35)
35.1 (30—40) 31.7 (27—35)
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Im allgemeinen sind die Dimensionen der Nase bei der Frau sowohl 
absolut ais auch relatiy zur KórpergróBe geringer ais beim Mannę; ihr Nasen-
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index ist um einen geringeren Betrag hóher ais derjenige des Mannes (z. B. 
bei Flamlandern 68,26 gegeniiber 67,72 nach Houze). Es kommen aber 
auch Ausnahmen vor.
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Nicht in allen Fallen gibt der Breitenhóhenindex genau den physio- 
gnomischen Eindrack der Nase wieder, denn bei Rassen, bei welchen der

Nasensattel stark konkav eingebogen, die tiefste Stelle also nicht an der 
Wurzel, sondern in der Mitte der Nasenbeine gelegen ist (z. B. Australier), 
scheint die Nase noch niedriger und breiter, ais der Index anzeigt (Fig. 246). 
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Umgekehrt hat die Nase bei Rassen mit hochliegender Nasenwurzel keine 
auBerlich wahrnehmbare obere Grenze und scheint oft bis zwischen die 
Augenbrauen hinein verlangert. Aber auch in diesen Fallen bleibt die Nasen
wurzel die eigentliche morphologische Grenze.

Trotz der groBen individuellen Variabilitat in den verschiedenen Gruppen, 
die wohl auf zahlreiche Kreuzungen in historischen und vorhistorischen 
Zeiten zuriickgefuhrt werden muB, besitzt der Nasenindex einen groBen 
diagnostischen Wert. Ein Beispiel dafiir sind die typischen Unterschiede 
in den Nasenformen vorderindischer Gruppen, die infolge der Kastengliede- 
rung sich nicht kreuzen (Fig. 247).

Eine durchgehende Korrelation der Nasenform mit der Gesichtsform 
ist nicht nachweisbar, obwohl die Nasenhóhe mit der Gesichtshóhe und die 
Nasenbreite mit der Jochbogenbreite korreliert sind. Dagegen besteht 
innerhalb derselben Bevólkerung eine Korrelation zwischen Nasenindex

Fig. 247. Kurve des Hóhenbreitenindex der Nase bei Bahar-Brahmanen, Goala 
und Chamar. (Nach Holland.)

und KórpergróBe. Je betrachtlicher die letztere ist, um so hóher ist die Nase 
und um so mehr muB der Nasenindex sinken (Collignon und Houze). Der 
Index der auBeren Nase ist aber niemals mit demjenigen des Nasenskeletes 
vergleichbar, da die Nasenbreite beim Lebenden bedeutend gróBer ist ais 
die Breite der Apertura piriformis. Auch ein Vergleich der Nasenbreite 
mit der Jochbogenbreite gibt lehrreiche Zahlen. Wahrend der Jochbogen- 
nasenbreiten-Index z. B. fiir mannliche Litauer und WeiBrussen 25,2 und 
25,3 betragt, steigt er bei Colorado-Indianern auf 27,0, bei Jakumul von 
Neu-Guinea auf 31,3 und erreicht bei M’Baka 32,2, bei Batwa 33,2 und 
bei Babinga 37,8. Die groBe Breite der Nase bei den Negern, besonders 
bei den Negrillo, kommt hier also deutlich zum Ausdruck.

Die charakteristische Nasenform des Erwachsenen bildet sich aber 
erst wahrend des Kindes- und Jugendalters aus, denn durch das intensive 
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Wachstum des GMsichtsskeletes, besonders in seiner Hóhenausdehnung, 
und durch die Ausbiidung der Stirnhóhlen, mufi auch die aufiere Nase ihre 
Form und Dimensionen verandern. Die Kindheitsform der europaischen 
Nase zeichnet sich durch grofie Breite und geringe Hóhe aus und erinnert 
an the chamaerrhine, stumpfe australoide Nasenform mit nach vorn gerichteter 
Lochflache. Vergleicht man die Hóhenbreitenindices europaischer neu- 
geborener Kinder mit denjenigen ihrer Miitter, so treten die Unterschiede 
zwischen kindlicher und ausgewachsener Nase deutlich zutage.

Hóhenbreitenindices der Nase bei der Miinchner Bevólkerung, (Nach Blind.)

Kinder Miitter
leptorrhin 0 Proz
mesorrhin 3 ..
chamaerrhin 30 „
hypercha ma errliin 67 „

43 Proz.
53 ..
4 „

Zu ganz ahnlichen Resultaten fiihrt ein Vergleich dreier verschiedener 
Altersstufen der Briisseler Bevólkerung (nach Houze):

Nengeborene 12 Jahre 25—50 Jahre
leptorrhin 0 Proz. 17 Proz. 50 Proz.
mesorrhin 11 „ 53 „ 42 ..
chamaerrhin 89 „ 30 „ 8 „

Aus der kindlichen Chamaerrhinie und Hyperchamaerrhinie wird beim 
Europaer im Laufe des Wachstums also deutliche Leptorrhinie oder Mesor- 
rhinie. Der Prozefi der Umgestaltung dauert, wie die folgende Tabelle lehrt, 
bis zirka zum 25. Lebensjahr. Am starksten ist die Veranderung der Nasen
form in den ersten 9 Lebensjahren, d. h. in der Zeit, in der die Kiefer aus- 
wachsen.

Nasenmafie von je 25 Briisselern.

Alter Hóhe der Nase Breite der Nase Nasenindex
Mittel Min. | Max. Mittel Min. Max. Mittel Min. Max.

Neugeborene 18,2 16 20 19,0 17 21 104,72 80.4 111,0
1 Jahr 25,3 19 29 23,5 19 27 92,44 79,2 104,0
3 30.7 24 39 26,9 21 29 87,36 72,1 98,0
6 34,3 25 40 28,3 22 34 82,50 71.7 99,2
9 38,2 29 44 29,1 23 35 76,17 70,1 92,3

12 42,4 28 48 30.7 23 37,5 72,40 65,2 91,2
15 45,0 34 54 31,6 26 39 70,22 59.4 93,0
18 46,0 37 56 32,0 26 36 69,78 55.1 85,7
21 47,7 39 57 33,0 27 40 69,18 53,8 84,2
25—50 „ 48,0 42 57 33,1 26 39 68,96 51,7 89,7
50—60 „ 48.0 40 60 32,9 24 39 68,54 52,3 85,7
60—80 „ 48,0 40 58 32,2 24 38 67.08 44,0 85,1

Die jahrliche Wachstumszunahme der Nasenmafie vom 6. bis 20. Lebens
jahre bezw. 6. bis 14. Lebensjahre geht aus den folgenden Tabellen 
ervor.
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Nasenmafie und Nasenindex bei Schaffhausern. (Nach Schwerz.)

Alter

Jahre

Nasenhohe Nasenbreite Nasenindex
<5 1 ? <5 1 ? <? ?

"o

§
Varia- 
tions- 
breite

<x>— -i— 
s

Varia- 
tions- 
breite

O 
■*3  
-u 
§

Varia- 
tions- 
breite

^3

s

Varia- 
tions- 
breite

<x>
—
s

Varia- 
tions- 
breite

O -p -4-3 
Ś

Varia- 
tions- 
breite

6— 7 42 37—51 42 33—48 28 24—31 (28 25—31 65.6 58,0—81,0 66.4 54,3—82,8
7— 8 43 40—51 43 36—51 28 24—33 28 22—33 66,0 58,7—73,8 65,2 51.1—76,6
8— 9 44 38—56 44 38—51 29 25—33 '29 24—32 65.8 50,0—78,6 65,6 48,9—79,4
9—10 46 40—66 46 38—62 29 25—33 29 26—36 64,2 52,0—80,4 63,8 66,2—82,0

10—11 47 |42—55 46' 40—56 30 24—34 29 25—35 63,6 49.9—82,9 63,9 47,0—77,7
11—12 47 41—56 47 42—55 30 26—34 '30 26—36 63,6 50.9—76,1 63,9 50,9—79,1
12—13 49 41—60 48 41—57 30 27—35 '30 26—36 62,4 51,7—79,5 62,8 48,9—75,4
13—14 50 42—61 60 41—58 31 28—35 31 26—35 63,0 47,4—83,6 62,3 49,1—78,0
14—15 61 42—60 51 41—60 31 28—36 32 28—35 61,5 51,7—73,9 62.2 48,2—75.6
16—16 52 45—59 51 41—59 32 30—40 32 29—35 61,5 61,5—71,1 61,9 50,9—80,8
16—17 53 46—61 51 41—60 33 26—38 32 28—35 62,3 50,0—75,0 61,9 50.3—79,8
17—18 ■53 49—60 — — 33 29—37 — _ 62.3 62,4—69,3 — —
18—19 66 48—60 —: — 34 30-37 __ 61.8 62,5—73,2 _ —
19—20 57 61—64 — • _ 35 29—38 — _ 61,4 53,2—80,0 _ _

iiber 20 57 48—66 — — 36 31—42 — — 61,4 51,6—80,2 — —

Nasenmafie und Nasenindex bei Hinterpommern. (Nach Reuter.)

Alter Nasenhohe I Nasenbreite Nasenindex

6— 7
7— 8
8— 9
9— 10

10
11
12
13
14

d $ <? ? <?
41 39 28 27 68,3
42 39 28 28 66,7
44 42 29 29 65,9
45 44 30 29 66,7
46 44 31 29 68,9
47 45 31 30 66,0
46 47 31 31 67,4
47 47 31 31 65,9
50 — 33 — 66,0

$
69,2
71.8
69.0
66.9
66.9
66,7
66,0
66,0

Ein sexueller Un
terschied ist wahrend 
des Wachstums weder 
in den absoluten MaBen 
noch im Index deut
lich. Weninger (1924) 
versucht, die Beschrei- 
bung der knochernen, 
knorpeligen und auBe-

Fig. 248. Schematische 
Zeichnung der knochernen, 
knorpeligen und aufieren 
Nase in der Profilansicht. 
Nasenwurzel, knóchemer 
Riicken, Knochenknorpel- 
grenze, knorpeliger Riicken, 
Ubergang in die Spitzen- 
gegend, Ubergang ins Sep- 
tum, Septum, Spitzen- 
gegend, Ansatze der Nasen- 
fliigel und Fliigelfurche. 
(Nach Weninger, 1924.)



E. Weichteile des Kopfes und Gesichtes. 559

ren Nase durch eine schematische Darstellung der die Nase aufbauenden 
Teile zu unterstiitzen (Fig. 248).

Fig. 249. Schema der Nasenlochflache. (Nach Topinard1).)

Im Zusammenhang mit der Hóhenbreitenentwicklung der Nase steht 
auch ihre Breitentiefenausdehnung, d.h. die Gestalt der Basis oder Loch
flache (Fig. 249 u. 250). Bestimmend 
dafiir ist die Tiefenentwicklung der Carti- Weichteildicke 
lago septi nasi und die Kriimmung der

an der—
Fig. 250. Die Lochflache. In der Richtung 

der strichlierten Linien wird die Weichteildicke 
der Spitze an der Lochflache beurteilt. (Nach 
Weninger, 1924.)

1) Da zur Beobachtung der Nasenlochflache der zu Untersuchende den Kopf riick- 
wartsbeugen muB, so ist in Fig. 249 u. 250, entgegen dem in diesem Buche sonst befolgten 
Prinzip, die Nasenspitze nach oben statt nach unten gerichtet.
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Spitzenknorpel. Je hóher und schmaler die Nase, um so groBer die Tiefe, 
je niedriger und breiter, um so geringer. Es verbindet sich also meist mit 
Leptorrhinie eine langliche schmale, mit Chamaerrhinie eine niedrige, breite

kurz
mafóig hoch 
yorwarts gerichtet 
horizontal ger.

mittellang 
mafiig hoch 
vorwarts gerichtet 
nach vorn oben ger.

mittellang 
hoch 
yorwarts ger. 
horizontal ger.

mittellang 
maBig hoch 
yorwarts gerichtet 
leicht n. v. ob. ger.

mittellang 
maBig hoch 
abwarts gerichtet 
n. hinten oben ger.

Rucken: kurz
Wurzel: tief
Spitze: aufwarts gerichtet 
Basis: n. vorn oben ger.

Fig.

mittellang 
mafóig hoch 
yorwarts gerichtet 
leicht n. v. o ger.

lang
malJig hoch 
abwarts gerichtet 
n. hinten oben ger.

251. Schema der Nasenform in der

lang
mafóig hoch 
abwarts gerichtet 
horizontal

Profilansieht.

lang 
maBig hoch 
yorwart tger. 
horizontal

Lochflache. Eine Ausnahme davon machen nur die nordamerikanischen 
Indianer mit ihren hohen vorspringenden und zugleich breiten Nasen und 
die Eskimo mit abgeplatteter breiter und doch relativ hoher Nase.
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DaB mit der Form der Lochflache auch Gestalt und Richtung der Nasen- 
lócher variiert, geht aus dem Schema (Fig. 249) deutlich hervor. Das fast, 
wenn auch niemals vollstandig sagittal gerichtete Langsoval des blonden 
Europaers geht iiber das rundliche und schrag ovale Nasenloch der Mongo- 
liden in eine transversal gestellte und langliche Offnung bei den Negriden iiber. 
Genaue Messungen der Nasentiefe sind bis jetzt nur sparlich vorhanden, 
doch gibt die folgende Tabelle, die allerdings auf der bis jetzt gebrauchlichen 
nicht sehr zweckmafiigen Messung der Nasentiefe beruht, einige charakte- 
ristische Unterschiede.

WeiBrussen
Polnische Juden
Buriaten
Aueto
Nahuąua
Toricelli (N.-Guinea)
Mawambi-Pygmaen

Nasenbreite, Nas entiefe und Breiitentiefenindex am Lebenden.
Nasenbreite Nasentiefe Breitentiefen-In

? <? ? <? ?
32,0 31,0 21,0 20,0 65,6 64.5
33,7 32,0 26,0 23,0 77,1 71,9
36,5 — 18,2 49,8 _
39,0 35,2 13,9 12,9 35,6 36,6
40,5 36,5 15,5 13,3 38,3 36,4
44,3 — 20,0 — 45,3 .—
45,0 43,0 13,2 14,8 29,3 34,4

Nasenspitzen-

Der Index variiert infolge 
der Kleinheit der Mafie auBer
ordentlich; er erreicht bei lep- 
torrhinen Nordeuropaern 100 
und sinkt bei Negern bis auf 
20 herab. Seine Variationsbreite 
schwankt bei 58 brasilianischen 
Indianern zwischen 28 und 42, 
bei 58 Bayern zwischen 48 und 
100, woraus die Bedeutung die
ses Index fiir die Rassendiagnose 
ersichtlich ist.

Mit diesen mefibaren Ver- 
haltnissen sind die Rassenformen 
der menschlichen Nase aber nicht 
erschopft, denn auch hinsichtlich 
der Form der Nasenwurzel, des 
Nasenriickens, der Nasenspitze 
und der Flugel bestehen charak- 
teristische Unterschiede, die nur 
der Beschreibung zuganglich sind 
(vgl. Fig. 252, nach Wenin- 
ger). Da sich die Formen der 
kombinieren kónnen, miissen diese zunachst gesondert beobachtet werden. 
Das charakteristische Gesamtbild wird dann durch die Synthese gewonnen. 
Dazu mogę das nebenstehende Schema (Fig. 251) dienen, das gleichzeitig 
die wichtigsten Rassenformen zur Darstellung bringt. Ein etwas abge- 
andertes und gekiirztes Schema, das vier der hauptsachlichsten Profil- 
formen wiedergibt, stammt von Weninger (1924) (Fig. 252).

Wurzel. Da die Form der Nasenwurzel und des Nasensattels von 
der Gestalt der Nasalia, der Ausbiidung der Glabellarregion und der Lange 
des Nasenfortsatzes des Stimbeins abhangig sind, finden wir hochliegende 
flachę Nasenwurzeln vorwiegend bei den Mongoloiden, tiefliegende bei den 
Australiern und den meisten Negroiden. Die hochliegende Nasenwurzel 

Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd. 36 

252.] Profilform der 
gegend: 1 abgeplattet, 2 abgerundet, 3 eckig, 
4 spitzrund. Das Zuriickliegen des hinteren 
Fliigelansatzes: 4 um die Lange der Nasen
tiefe zuriickliegend, 2 und 3 weniger zuriick- 
liegend, 1 mehr zuriickliegend. Der untere 
Fliigelansatz in bezug auf das Septum: 1 und 3 
in der Hóhe des Septum angesetzt, 4 hóher an- 
gesetzt,2tieferangesetzt. (NachWENiNGER, 1924.)

einzelnen Abschnitte aber mannigfach
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der klassischen griechischen Bildwerke, die auf hohen steilgestellten Nasalia 
und einem in der gleichen Flucht liegenden Stirnprofil beruht, ist wohl nur 
ein asthetisches Ideał, aber nie ein Rassenmerkmal gewesen.

Riicken. Die Profilform des Nasenriickens ist groBen indiyiduellen 
Schwankungen unterworfen. Am besten unterscheidet man drei Formen: 
die konkave (vertiefte), die gerade (gestreckte), und die konvexe (gebogene). 
Die gerade Form ist nur selten in mathematiscłiem Sinne geradlinig; ein 
leichter Hócker bleibt also unberiicksichtigt, wenn das Gesamtprofil doch 
den Eindruck der Geraden macht. Zu den konvexen Formen sind auch die 
winkelig gebogenen und die typisch welligen Nasenprofile zu zahlen; da sie 
sich nur indiyiduell finden, kommen sie fiir die Rassenunterscheidung kaum 
in Betracht. Natiirlich kann Konkavitat und Konvexitat des Nasenriickens 
in sehr yerschiedenem Grade auftreten, und je nacli der Form der Nasen- 
wurzel und des Nasensattels ergeben sieli mannigfache Abweichungen und 
Unterabteilungen des Schemas.

Je geringer die Nasenlange, um so haufiger ist in der Regel die konkave 
Form, wahrend geradlinige und konvexe Profile sich mehr mit langen Nasen- 
riicken kombinieren. Doch gilt dies nur im allgemeinen, denn selbst bei 
primitiven Rassen mit charakteristischer kurzer Stumpfnase kommen kon- 
vexe und konkave Nasenriicken fast in gleichem Prozentsatz vor. Immerhin 
scheint die kleinere Frauennase etwas mehr zur Konkavitat zu neigen ais 
die gróBere mannliche Nase. Unter der altbayrischen Bevólkerung besitzen 
44 Proz. einen geraden, 31 Proz. einen konvexen Nasenriicken. In Frankreich 
kommen geradlinige Nasen mit horizontaler Lochflache relatiy am haufig- 
sten vor. DaB auch unter den Juden, entgegen der allgemeinen Ansicht, 
das gerade und nicht das konvexe Nasenprofil iiberwiegt, hat Fishberg an 
2836 Juden und 1284 Jiidinnen der Stadt New York nachgewiesen. Er gibt 
die folgende Statistik:

Lipiec hat an polnisch-jiidischen Neugeborenen beobachtet:

J uden von New York.
<? ?

gerade Nase 57,3 % 59,4 %
konkaye „ 22,1 „ 13,9 „
konvexe „ 14,2 „ 12,7 „
platte „ 6,4 „ 14,0 „

3 $
Gerade Nasen in 40,2 % 36,0 %
Konkave „ „ 69,8 „ 64,0 ,,

Konvexe Nasen yerschiedener Form sind bei Armeniern und nordamerika- 
nischen Indianern am meisten verbreitet. Bei sudamerikanischen Indianern 
iiberwiegt der gerade Riicken. Fiir Australier, Lapplander und Buschmanner 
ist die konkaye Nase die Regel.

Mit der Hóhenbreitenanderung der Nase wahrend des Wachstums 
andert sich auch die Form des Riickens. Die kurze breite Kindernase des 
Europaers ist viel haufiger konkav, ais die Nase des Erwachsenen. Fiir 
Belgien hat Hoyer folgende Prozentsatze nachgewiesen:

Im 1.—4. Lebensjahr liatten konkave Nasen 62,3 %
,. 4.-20. „ „ „ „ 16,0 „
„ 20.—30. „ „ „ „ 1,6 „

Demnach ist die flachę niedere und konkave Nasenform die primare, 
die hohe yortretende die sekundare Bildung, und man kann daher die konkaye 
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Nase beim Erwachsenen europaischer Provenienz ais formalen Infantilismus 
(Tandler), die hohe geradlinige oder konvexe Nase aber ais die fortge- 
schrittenste Nasenform bezeichnen.

Auch die Breite des Nasenriickens kann yariieren, und sowohl mit 
breitem wie mit schmalem Riicken kónnen sich die verschiedenen Profil- 
formen der Nase kombinieren.

Spitze. Auch 
die Form und Rich
tung der Nasen- 
spitzehangt einiger- 
maBen von der 
Lange des Nasen- 
riickens ab, indem 
eine aufwarts ge- 
richtete Spitze sich 

vorwiegend mit 
kurzem konkaven, 
eine geradeaus oder 
abwarts gerichtete 

(gelegentlich so
gar iiberhangende) 
Spitze sich meist 
mit langem gerad- 

linigen Nasen- 
riicken yerbindet. 
Stumpf e und maBig 
stumpfe Formen 

finden sich gewóhn- 
licli bei Meso- und 

Chamaerrhinie, 
wahrend spitze bei 
Leptorrhinie am 

haufigsten sind. Es 
ist wahrscheinlich, 
daB die Gestalt des 

Spitzenknorpels, 
dessen lateraler 
Schenkel beim 

Chinesen und Ne
ger in seinem un- Fig. 253. Syrier mit geradem Nasenriicken und hoch-
teren Teil stark an- liegender Nasenwurzel.
steigt, wahrend er
beim Europaer viel flacher verlauft, bei den breitnasigen Formen wesent- 
lich zur Verkiirzung der Spitze beitragt (H. Virchow). Je mehr die 
Nasenspitze erhoben ist und je tiefer der Fliigelansatz herabreicht, um so 
mehr sieht naturlich auch die Lochflache nach vorn. Bei hangender 
Spitze kann sie nicht nur nach unten, sondern sogar etwas nach unten 
und hinten gerichtet sein.

In welcher Weise sich die Form des Riickens mit der Richtung der 
Lochflache kombiniert, lehrt eine Zusammenstellung Bertillons, die sich 
auf 729 Indiyiduen bezieht.

36*
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Franzosen zwischen dem 25. und 35. Lebensjahr.
Nasenriicken: konkav geradlinig konvex winklig gebogen wellig tófal
Lochflache: % % % % % %erhoben 7,2 11,7 0°7 2,3 3,5 25,4

horizontal 13,2 31,2 2,7 10,3 9,3 66,7
gesenkt 0,8 2,5 0,3 2,5 1,8 7,9

21,2 45,4 ’ 3,7 15,1 14,6 100,0'
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Mit dem Alter senkt sich iibrigens die Spitze der Europaernase, es 
nehmen daher die Nasen mit erhobener Lochflache und konkavem Riicken
kontinuierlich ab.

Erhobene Lochflache
0/

Konkayer Riicken
0/

Franzosen 19—25
/o

Jahre 41,8
/o

29.5
25—30 „ 25,4 21,2
35—50 „ 14,6 16,4

Fliigel. Was die Nasenfliigel betrifft, so ist auBer den GroBen- und 
Formdifferenzen hauptsachlich ihr Ansatz an der Wangenhaut charakte- 
ristisch. Beim erwachsenen Europaer steht der Ansatz der Nasenfliigel 
immer hóher, oft sogar bedeutend hóher ais die Nasenscheidewand, wahrend 
bei kleinen Kindern die Nasenfliigel gleich hoch wie diese stehen, oder, 
allerdings selten, sogar tiefer herabreichen. Diese letztere Bildung ist fiir 
die erwachsenen Senoi (Fig. 255) und fiir die Akka die typische, scheint 
aber bei den viel breiteren Nasen der Negriden und Australiden zu fehlen.

Die seitwarts am meisten aufgeblahten Nasenfliigel finden sich bei den 
hyperchamaerrhinen Formen, stark anliegende Fliigel sind bei den leptor- 
rhinen nordeuropaischen Typen am haufigsten. Die Begrenzung der Nasen- 
fliigel nach oben, die sogenannte Fliigelfurche (Sulcus alaris), zeigt sehr ver- 
schiedene Form und Grade der Ausbildung. Ist die Nasolabialfurche stark 
yertieft, so ist auch der Fliigelansatz tiefer. Bei den Negriden flieBt der 
Sulcus nasolabialis oft mit dem Sulcus oculomalaris zu einer einheitlichen 
Furche zusammen, wahrend z. B. bei Senoi und Wedda zwischen beiden 
Furchen eine von den seitlichen Nasenflachen nach auBen und abwarts ver- 
laufende nasomalarc Falte zur Ausbildung kommt. Die willkiirliche und 
reflektorische Bewegungsfahigkeit der Nasenfliigel ist indiyiduell oft sehr 
stark ausgebildet.

FaBt man die im einzelnen gewonnenen Resultate zusammen, so er- 
geben sich fiir die Profilform der auBeren Nase eine Reihe von Kom- 
binationen, die den auBerordentlichen Formenreichtum der menschlichen 
Nase zwar nicht erschópfen, aber doch eine fiir Rassenunterscheidungen 
notwendige Klassifikation ermóglichen. Es sind die folgenden:

Nasenriicken Wurzel Spitze
kurz flach aufwarts gerichtet
konkay mittellang maBighoch yorwarts ,,
lang hoch abwarts „
kurz flach aufwarts „
gerade mittellang maBighoch yorwarts ,,
lang hoch abwarts „
kurz flach aufwarts ,,
konvex mittellang maBighoch yorwarts „
lang hoch abwarts ,,

Die am haufigsten yorkommenden Kombinationen sind in dem Schema 
Fig. 251, S. 560 zusammengestellt, die selteneren sind aus obiger Aufstellung 
leicht ableitbar. Wenn Rassen mit extremen Nasenforinen sieli kreuzen, 
wie es z. B. bei der Mischung von Europaern mit Hottentotten der Fali ist, 
dann entstehen alle Abstufungen zwischen diesen beiden Extremen, weil eben 
die einzelnen Teile der Nase sich in mannigfacher Weise kombinieren kónnen. 
Im iibrigen scheint die hohe europaische Nase dominant zu sein (Fischer). 
In gleicher Weise wird eine Dominanz der sćhmalen askenasimschen 
Judennase und der nordeuropaischen Nase gegeniiber der gróberen Juden- 
nase behauptet (Salaman).
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Nasendeformationen sind bei allen Naturvólkern weit verbreitet. 
Am haufigsten wird die Nasenscheidewand perforiert, und zwar meist an 
der Stelle, an der siehautig ist, d.li. zwischen derCartilago septi nasi und den 
medialen Schenkeln der Cartilagines alaris majoris. In die Offnung werden 
Ringe, Stabe usw. eingesteckt, wodurch die Nasenform ziemlich verandert 
werden kann. Durchbohrung der Nasenfliigel zur Einfuhrung von Schmuck- 
stiicken ist vorwiegend in Vorderindien gebrauchlich. Die bedeutendste De- 
formation findet sich bei den Frauen der Miranya-Indianer ani Rio Japura, 
bei welchen die auf die Wangenhaut iibergreifende Offnung durch Einlegen 
von Muschelschalen und Pflócken so vergróBert wird, daB die leeren Haut- 
ringe iiber die Ohren gestiilpt werden kónnen (Martius).

V. Das auBere Obr.
Die Ohrmuschel des Menschen stellt eine durch eine Knorpellamelle 

gestiitzte Hautfalte dar, die den auBeren Gehórgang umgibt und eine auBer
ordentlich groBe individuelle Variabilitat aufweist, wie sie fiir rudimentare 
Organe charakteristisch ist. Die Unterschiede riihren von der Form und 
den Krummungsverhaltnissen des Knorpels her, der auch fiir die Richtung 
der Ohrmuschel verantwortlich gemacht werden muB, doch pragen sich nicht 
alle Reliefverhaltnisse des Knorpels an der Hautumkleidung aus. Auch ist 
die Form des auBeren Ohres ausgebildet, ehe der Ohrmuschelknorpel sich an- 
legt (im 3. Monat beginnend). Unabhangig vom Knorpel ist der Sitz des auBeren 
Ohres, der an die Lagę des Meatus acusticus externus gebunden ist, und 
ebenso die Ausbiidung des Ohrlappchens, das nur von Fettgewebe erfiillt 
oder wenigstens doch nur an seinem hinteren oberen Ende von einem kleinen 
Knorpelfortsatz, der Lingula auris (Cauda helicis), geśtiitzt wird.

Vom morphologischen und wahrscheinlich auch physiologischen Ge- 
sichtspunkte aus ist die Ohrmuschel aber in zwei verschiedene Abschnitte 
zu scheiden, die durch eine von der oberen Insertion zum oberen hinteren 
Ende des Antitragus gezogene Gerade voneinander getrennt werden (Fig. 
258 A, ag). Der untere Abschnitt, die sogenannte HiigeL oder Hócker- 
region (basales Gebiet der Ohrmuschel) enthalt die direkt aus den Aurikular- 
hóckern hervorgegangenen Teile, die aufsteigende Helix, Crus helicis, Crus 
anthelicis inferior, Tragus, Antitragus und Ohrlappchen, das obere dagegen 
das Gebiet der freien Ohrfalte (apikales Gebiet) mit dem Anthelix- 
feld. Nicht nur beim Menschen, sondern bei allen Saugern stellt die Hiigel- 
region den konstanteren Teil dar. Wahrend die freie Ohrfalte sich denLebens- 
bedingungen der Tiere in mannigfacher Weise anpaBt, finden sich doch in 
fast allen Ordnungen Spezies, bei welchen die Ohrmuschel nicht ais Schall- 
trichter, sondern ais VerschluBapparat fiir den auBeren Gehórgang dient 
(Henneberg). Das Gebiet der freien Ohrfalte ist auch beim Menschen 
das variablere, und dies um so mehr, weil es eine starkę Riickbildung er- 
fahren hat. Nur im Hinblick auf die Ausbiidung der freien Ohrfalte kann 
das menschliche Ohr also ais ein rudimentares Organ bezeichnet werden 
(Fig. 256 nach Weninger).

Der ProzeB der Riickbildung selbst beruht im wesentlichen in einer 
Einrollung des Helixrandes und im Auftreten des Crus anthelicis sup., und 
die Entwicklungsgeschichte lehrt, daB das menschliche Ohr intrauterin 
Stadien durchlauft, die Dauerformen bestimmter Affenarten (Macacus, 
Cercopithecus) entsprechen (Schwalbe). Auch bei diesen letzteren wird im 
Zusammenhang mit der Bildung einer Anthelixfalte die Helix mehr oder 
weniger weit eingerollt, und so entstehen besonders bei den Anthropomorphen
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Ohrformen, die der menschlichen sehr nahe stehen (vgl. Fig. 178, S. 476). 
Diese Faltungen sind ais der Ausdruck einer verniinderten Wachstums- 
energie aufzufassen, wahrend bei vielen Saugern mit grofien Schallfangern 
(Ungulaten, Rodentien, Chiropteren usw.) gerade der entgegengesetzte

Concha

Cavum------ /—

Cyinba-----

Skapha^"

Helix^--
\

Anthelix-Oberschenkel

—- Fossa triangularis

----- Helixschenkel

- Incisura ant.

Tragus

Incisura intertragica

Antitragus

' Lobulus auriculae

- Anthelix-Unterschenkel

— Corpus anthelicis

gegen Helix u. Anthelix 
abgestuftes Lappchen

Fig. 256. Ohr mit den in der Anatomie gebrauchlichen Bezeichnungen fiir die Er- 
hebungen und Yertiefungen des Ohrmuschelreliefs. (Nach Weninger, 1924.)

ProzeB eingetreten ist. Hand in Hand mit der Einrollung geht eine Verbreite- 
rung der yorderen Insertionslinie des Ohres an der Wangenhaut und eine 
Reduktion der Ohrmuskeln, denn je breiter die Insertion, um so unbeweg- 
licher muB die Ohrmuschel werden. Eine progressive Bildung am mensch
lichen Ohr ist nur das Ohrlappchen, das auch die Anthropomorphen in geringem 
Grade der Entwicklung besitzen.
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Durch die erwahnten Reduktionsprozesse hat das menschliche Ohr, 
in der Mehrzahl der Kalle wenigstens, die am tierischen Ohr so ausgepragte 
Spitze der freien Ohrfalte verloren. d. h. sie ist nicht yollstandig yerschwunden 
sondern durch die Einrollung des Helixrandes nur nach innen umgeschlagen 
und abgeflacht worden In der Tat ist sie in Form des sog. DARWiNschen 
Hóckerchens (Tuberculum auriculi Darwinii) yielfaeh noch ais eine kleine 
Yorragung vorhanden, die oben am Hinterrand der Helix nahe an seiner 
Umbiegung in den Oberrand gelegen ist. DaB dieses kleine Hbckerchen 
wirklich den letzten Rest der tierischen Ohrspitze darstellt, lehrt Fig. 257. 
in welcher bei gleicher Basislange ein menschliches Ohr mit demjenigeji 
eines Pavian und eines Rindes zur Deckung gebracht ist.

Bei menschlichen Feten, bei welchen der Helixrand zwar yerdickt, 
aber noch nicht eingerollt ist, ist die Ohrspitze viel deutlicher ausgepragt, 
und im 4.—6. Embryonalmonat die Homologie der Spitze mit derjenigen 
der Macacus- und Cercopithekusohren unverkennbar.

Nicht zu verwechseln mit dem DARWiNschen Hbckerchen ist die mehr 
einer Knickung des Helixrandes entsprechende Scheitel- oder Satyrspitze 
(Schwalbe), die sich beim Embryo wahrend des 2. oder 3. Monats normaler- 

weise findet und gelegentlich beim Erwachse
nen persistiert. Sie ist im Gebiet des Ober- 
randes der Helix, meist in der Mitte des- 
selben, geiegen. Kleinere akzessorische Hócker- 
bildungen am freien Helixrand sind in der 
Regel vom DARWiNschen Hbckerchen schon 
durch ihre andere Lagę leicht zu unter- 
scheiden.

Bei den Ohren Erwachsener ist die Aus
bildung des DARWiNschen Hóckerchens aber 
eine indiyiduell sehr yariable, und man kann 
im ganzen, je nach seiner Auspragung und 
der Umkrempelung des freien Helixrandes, 
5 Formen unterscheiden, die, von Nr. 1—5 
ansteigend, die zunehmende Reduktion zeigen.

Ais Nr. 6 wird ein Ohr bezeichnet, an dem das Tuberculum nicht mehr 
nachweisbar ist. (Fig. 259.)

An der Beyolkerung des UnterelsaB ist das Vorkommen des Tuber
culum Darwinii in folgendem Prozentsatz festgestellt worden:

Ohrmuschel eines 
6-monatlichen menschlichen Em- 
bryo. (Nach Schwalbe.) 
ae Ohrbasis, b Scheitelspitze, 
c DARWiNsche Spitze, cf wahre 

Ohrlange.

Fig. 258.

0//o
$
%

Zahl der Indiyiduen 71 64
„ „ Ohren 142 128

Tuberculum Darwinii beiderseits yorhanden 69,0 17,2
>> ,, uberhaupt ,, 88,7 43,7
n ”

Ohren mit Tuberculum
beiderseits fehlend 11,3 56,3
Darwinii 78,8 30,5

„ ohne „ 21,2 69,5
Durchschnittsformen-Wert des Ohres r. 3,8 1. 4,3 r. 5,1 1. 5,4

Diese Zahlen lehren das haufige Vorkommen der DARWiNschen Spitze 
in einer menschlichen Gruppe, und zwar besteht eine groBe sexuelle Differenz, 
die durch das Yorkommen beim Mann mit 78,8 Proz. und bei der Frau mit 
30,5 Proz. scharf genug charakterisiert ist. Der ReduktionsprozeB ist am 
weiblichen Ohre daher weiter fortgeschritten, d. h. die weibliche Ohrform 
ist zu einer gewissen Stabilitat gelangt. wahrend die mannlichen Ohren
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die noch mehr affenahnlichen und in ihrer Form schwankenderen sind. Die 
Durchschnittsformwerte geben an, daB im mannlichen Geschlecht die starker 
ausgepragten Formen der Spitze haufiger sind, wahrend bei der Frau die 
schwacheren iiberwiegen. Die Verteilung auf die einzelnen Formen ist bei 
der untersuchten Gruppe die folgende; zum Vergleich sind die Erhebungen 
von Aino daneben gestellt:

Fig. 259. Schema der Ausbildung der DARWiNschen Ohrspitze. (Nach Schwalbe)1).
1 Macacus-Form; 2 Cercopithecus-Form; 3 Ohrspitze scharf; 4 Ohrspitze abgerundet;

5 Ohrspitze angedeutet; 6 Ohrspitze fehlt.

1) Die Einteilung von Gradenigo weicht von der ScHWALBEsehen ab.

Elsasser $ Aino Elsasser $ Aino $
(142 Ohren) (140 Ohren) (128 Ohren) (260 Ohren)
Zahl % Zahl % Zahl % Zahl %

Form 1 6= 4,2 5= 3,6 2 = 1,6 10= 3,9
„ 2 28 = 19,7 0= 0 2 = 1,6 0= 0
„ 3 17 = 12,0 5 = 3,6 11 = 8,6 4= 1,6

4 29 = 20,4 16 = 11,4 12= 9,4 35 = 13,4
„ 5 32 = 22,5 59 = 40,7 12= 9,4 100 = 38,5
„ 6 30 = 21,1 59 = 40,7 89 = 69.5 111 = 42,6
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Meist ist das Hóckerchen beiderseits vorhanden bezw. fehlend, nur 
in geringem Prozentsatz^besteht ein bilateral verschiedenes Verhalten. 

Bei Russen ist der sexuelle Unterschied

Fig. 260. Ohrschema. (Nach 
Keith.) Die eingetragenen 
Zahlen geben die verschiedenen 
Grade der Einrollung des Helix- 
randes, der Entwicklung von 
Tragus und Antitragus und der 
Ausbiidung desOhrlappchens an.

nicht auffallend, dagegen ist bei ihnen das 
weibliche Ohr durch das haufigere Auftreten 
des Scheitelhóckers, der ebenfalls eine An- 
naherung an embryonale Formen bedeutet, 
bemerkenswert.

Was dasVorkommen des Tuberculum 
Darwinii bei anderen europaischen Gruppen 
anlangt, so liegen bis jetzt folgende Daten vor: 
Form 1—3 findet sich in Ungarn (Budapest) in 
3 Proz. (ę 0,8 Proz.), bei GroBrussen in 13,5 Proz., 
in Italien (Turin) 3,5 Proz. (<j> 3,0 Proz.), in 
Sachsen 32,8 Proz. ($ 13,1 Proz.), im Unter- 
elsaB 36 Proz. und bei Englandern 55 Proz. 
(Keith gibt fiir Englander aus Peterborough 
nur 12,0 bezw. 4 Proz. der ausgesprochenen 
Form an). Es bestehen also in Europa groBe 
regionale Unterschiede. Unter auBereuropaischen 
Varietaten fehlen die Formen 1 und 2 voll- 
kommen bei den Senoi, bei denen nur die 
leichteren Auspragungen (besonders Form 4 und 5) 
haufiger vertreten sind. Bei Orang Kubu soli 
das Hóckerchen ganz fehlen, bei Melanesiern ist 
es (ohne Formunterscheidung) in 40 Proz., bei 
Andamanen in 38 Proz. bezw. 40 Proz., bei Ost- 

asiaten in 25 Proz., bei zentralafrikanischen Negern in 12 Proz. und bei 
Hottentotten in 6 Proz. nachgewiesen worden. Form 1—3 findet sich bei 
Kalmiicken in 3.7 Proz., bei Aino in 7,2 Proz. ($ 5,5 Proz.), so daB im all- 

Fig. 261. Europaer-Ohr mit Dakwin- 
scher Spitze. Phot. Mollison.

Fig. 262. Europaer-Ohr ohne Dar- 
wiNSche Spitze. Phot. Mollison.
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gemeinen die Art der Auspragung des DARWiNschen Hockerchens bei 
einigen europaischen Gruppen starker ist ais bei aufiereuropaischen Rassen.

Der Prozefi der Reduktion des menschlichen Ohres kann auch zahlen- 
mafiig durch Berechnung des morphologischen Ohrindex (vgl. Technik, 
S. 190 und 202) festgelegt werden. Je geringer die wahre Ohrlange (Fig. 257, 
Linie dc, dc1 und dc2) im Verhaltnis zur Lange der Ohrbasis (Linie a b), um 
so reduzierter ist die Ohrmuschel, d. h. die freie Ohrfalte. Ein Vergleich 
mit verschiedenen Tiergruppen zeigt die Sonderstellung der Primaten und 
speziell des Menschen.

1) Die Zahlen Schwalbes sind etwas hóher ais andere in Deutschland gefundene. 
Seine Messungen sind an Leichen gemacht, bei welchen infolge des mangelnden Turgors 
yielleicht schon eine Abflachung eingetreten ist.

Morphologischer Ohrindex. (Nach Schwalbe).
Lepus cuniculus 21,3 Macacus rhesus 93,0
Antilope leucorys
Sus scrofa

27,6 Schimpanse 105—107
35,4 Orang-Utan 122

Felis catus dom. 58,8 Gorilla 125
Lemur macaco 76,0 Homo 130
Cynocephalus babuin 84,0

Die individuelle Schwankung dieses Index beim Menschen ist aufier-
ordentlich groB; sie erstreckt sich beim Elsasser von 83,7 (<J) bezw. 97,3 ($) 
bis 195,5 bezw. 189,5, bei den Aino von 110 bis 223, und es ist daher fraglich, 
ob der morphologische Ohrindex ais solcher zur Rassendiagnose verwendet 
werden kann. Er wird sichtlich in hohem Mafie durch die Ausbildung des 
Ohrlappchens, d. h. die Lange der Ohrbasis beeinflufit. So fand Worobjew 
den Index fiir Grofirussen mit angewachsenem Ohrlappchen im Mittell46,5, 
mit freiem 133,1. Bayern haben einen Index von 122,5, Kalmiicken 140,6 
und Aino £ 171,5, $ 169,3. Der absolute Wert der wahren Lange betragt 
bei deutschen Mannern zwischen 22 und 49 mm, bei Frauen zwischen 24 
und 41 mm. DieMittelwerte sind: Grofirussen = 35,3, Elsasser = 35,9, Bayern 
= 37,5, Kalmiicken = 39,1, Aino = 32,6 bezw. 31,1.

Besser zur Rassenunterscheidung scheint sich der physiognomische 
Ohrindex zu eignen, der aber nur innerhalb der Primatengruppe verwend- 
bar ist. Auch hier ist die individuelle Schwankung der absoluten Mafie sehr 
grofi, und es bestehen oft betrachtliche Unterschiede zwischen rechts und 
links. Nach Godin ist bei Knaben in 89 Proz. und bei Erwachsenen (Fran
zosen) in 79 Proz. das linkę Ohr langer ais das rechte. Bei siiddeutschen 
Mannern geht die Variationsbreite der Lange von 50—82 mm, bei Frauen 
von 50—77 mm, bei Hamburgern von 45—75 mm, bei Russen von 48—77 mm, 
bei Aino von 57—80 bezw. von 55—85 mm. Die Breite schwankt in der erst- 
genannten Gruppe von 32—53 mm bezw. von 28—45 mm, bei den Aino 
von 25—42 mm bezw. von 28—40 mm. Die Mittelwerte der physiognomi- 
schen Lange betragen fiir die Elsasser 65,9 mm bezw. 61,8 mm, diejenigen 
der Breite 39,7 mm bezw. 36,2 mm. Es besteht also eine ziemlich betracht
liche sexuelle Differenz, indem die mannlichen Ohren bedeutend langer 
und ziemlich viel breiter sind ais die weiblichen.

Ferner macht sich eine Zunahme der Ohrmafie vornehmlich der Lange 
mit dem Alter, und zwar besonders nach dem 50. Lebensjahr geltend, die 
wohl durch eine Abflachung der Kriimmungen der Ohrmuschel und durch 
eine Abnahme der Elastizitat der Haut hervorgerufen wird.

Mittel aus 215 mannlichen Ohren. Unterelsasser. (Nach Schwalbe)1).
20.—29. 30.—39. 40.—49. 50.—59. 60.—69. 70.—79. Jahr

Physiogn. Lange 60,3 mm 63,7 mm 63,4 mm 65,9 mm 67,4 mm 70,1 mm
Physiogn. Breite 38,3 „ 38,1 ,, 39,4 „ 40,7 „ 39,5 „ 41,4 „
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Die bis jetzt vorliegenden Untersuchungen iiber Ohrlangen fremder 
Rassen haben auf diese Altersveranderungen keine Riicksicht genommen1), 
trotzdem scheinen deutliche Rassendifferenzen zu bestehen.

1) Ausgenommen Sakaki (1903).

Physiognomische Lange des Ohres (MaB Nr. 29).

Hypermikrot (x—54,9) 
llottentotten 
Buschmanner 
Singhalesen 
Jakoma

Mikrot (55,0—59,9) 
Mawambi-Pygmaen 
Neger im allgemeinen

Mesot (60,0—64,9) 
Siidamerikanische Indianer 
Papua
Deutsche
Mikronesier
GroBrussen
Rumanen
Polynesier
Amerikaner (div. Gruppen) 
Agypter der Kharga Oase 
Buriaten
Europaer im allgemeinen 
Malayen
Osseten

Ma kr ot (65,0—x)
Shoshoni
Semiten
Orang-Kubu
Kalmucken
Eskimo
Aino
Mongolen
Tlinkit-Indianer
Patagonier

<? ? Autor

49,0 _ Schwalbe
52,0 46,0 Karutz
53,0 —
53,7 — Girard

55,0 53,0 CZEKANOWSKI
59,0 — Karutz

60,0 _ Ehrenreicii
60,5 —' Karutz
60,5 59,0 Schwalbe
61,0 — Karutz
61,4 — Worobjew
61.6 — PlTTARD
62,2 — Karutz
63,0 — »ł
63,0 — Hrdlićka
63.3 62,4 SCHENDRIKOWSKI
63,9 — Karutz
64,5 — »,

Giltsciienko64,8 63,9

65,2 61,5 Bo AS
66,0 — Karutz
66,1 64,0 Hagen
66,8 — Koroljow
67,5 63,6 Duckworth
68,5 66,4 Sakaki
70,5 — Karutz
71,0 — Schwalbe
75,0 — 5 J

Die obige Zusammenstellung lehrt, daB sich die langsten Ohren bei 
Mongolen und den semitischen Yólkern finden. Mesot sind Malayen, Euro
paer, die meisten afrikanischen Typen und die Bewohner der Siidsee. Ihnen 
schlieBen sich die Neger an, und die kleinsten MaBe finden sich bei Busch- 
mannern und Singhalesen. Auch relatiy zur KórpergroBe haben Mongolen 
und Amerikaner lange Ohren, die Europaer nehmen mehr eine Mittelstellung 
ein, wahrend Neger und Buschmanner auch hier am Ende der Reihe stehen. 
Die relatiye Ohrlange betragt bei Norddeutschen im Mittel 2,65, bei Russen 
3,72.

Geringeren Schwankungen ais die Lange ist die physiognomische Breite 
unterworfen.

Physiognomische Breite des Ohres (MaB Nr. 30). 
<J ? Autor

Orang-Kubu 26,9 23,7 Hagen
Eskimo 31,1 30,2 Duckworth
GroBrussen 32,8 — Worobjew
Lotliringer 34,5 — Wilhelmi
Baschkiren 35,0 — Weissenberg
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Jakoma
Rumanen
Deutsche (Hamburg) 
Mawambi-Pygmaen 
Aino
Agypter der Kharga Oase
Buriaten
Kalmiicken
Elsasser

<J $ Autor
35,1 — Girard
35,3 — PlTTARD
35,5 — Karutz
36,0 31.0 Czekanowski
36,4 34,4 Sakaki
37,0 — Hrdlićka
37,6 — POROTOFF
38,6 — Koroljow
39,1 — ScHWALBE

Im Verhaltnis zur KorpergróBe betragt die physiognomische Breite 
bei Norddeutschen im Mittel 2,0, bei Russen 1,78.

Der aus der physiognomischen Lange und Breite berechnete Index 
ergibt bei Elsassem einen Mittelwert von 60,5 bezw. 59,0 mit einer individuellen 
Schwankungsbreite von 50—78 bezw. 45—74. Er sinkt infolge der oben er- 
wahnten Yeranderung der Ohrdimensionen von 61,7 im 20. auf 58,7 im 
70. Lebensjahre. Der Index bei Neugeborenen ist infolge der geringen Ohr- 
lange viel hoher ais beim Erwachsenen, namlich 73,7 im mannlichen und 
73,1 im weiblichen Geschlecht (Daffner).

Von anderen Rassen liegen folgende Zahlen vor:
Physiognomischer Ohrindex.

$ Autor
Aino 52,8 52,1 Sakaki
Baschkiren 53.0 — Weissenberg
Eskimo 53,0 47,4 Duckwortii
GroBrussen 53,5 — WOROBJEW
Deutsche (Hamburger) 54,6 — Karutz
Griechen 55,8 — PlTTARD
Indianer 56,0 — Karutz
Polnische Juden 56,2 54,6 Elkind
Buriaten 56,4 — POROTOFF
Bulgaren 56,6 — PlTTARD
Papua 57,4 — Karutz
Rumanen 57,5 — PlTTARD
M’Baka 57,5 54,5
Kalmiicken 57,7 — Koroljow
Armenier 58,3 — Chantre
llottentotten 58,8 — Karutz
Tiirkische Zigeuner 58,9 — PlTTARD
Agypter der Kharga Oase 58,9 — Hrdlićka
Colorado-Indianer 59,0 59,8 Rivet
Melanesier 59,5 — Topinard
Batwa 59,8 58,8 Poutrin
Polynesier 60.0 — Karutz
Elsasser 60,5 59,0 Sciiwalbe
Neger 61,2 59,8 Topinard
Neger 62,5 — Karutz
Babinga 63,0 59,8 Poutrin
Kurden 64,7 — Chantre
Mawambi-Pygmaen 66,2 58,9 Czekanowski

Eine Neubildung des Ohres stellt das Ohrlappchen dar, das schon 
bei Anthropomorphen, besonders beim Schimpansen in schwacher Form 
auftritt, aber bei langen, menschlichen Ohren seine hbchste Ausbiidung er- 
fahrt. Das halb freie und angewachsene Ohr Erwachsener entspricht embryo- 
nalen Zustanden der Ohrentwicklung, wie iiberhaupt die Ausbiidung des 
Lobulus von der schon im dritten Monat praformierten Knorpellingula ab- 
hangig ist. Soweit Zahlen vorliegen, scheint diese primitivere Bildung des 
angewachsenen Ohrlappchens bei Mongoloiden am haufigsten. In der Litera
tur finden sich folgende Zahlen:
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Fehlendes oder angewachsenes Ohrlappchen:
0/ 0/ 0//o /o /o

Polynesier 15,0 Mikronesier 27,2 Baschkiren 41,9
Bayern 20,0 Papua 29,0 Lapplander 50,0
Phililippinos 23,0 M’Baka 30,0 Kalmiicken 56,2
Aino 23,4 Grofirussen 35,4 Batwa 58,0
Wolhynier m. 25,0 w. 40,0 Neger 36,7 Babinga 70,0
Deutsche 25,3 Chinesen 38,0
Italiener 26,5

Fig. 263. Europaer-Ohr mit Ohrlapp
chen. Phot. Mollison.

Fig. 264. Europaer-Ohr ohne Ohr
lappchen. Phot. Mollison.

H. Poch (1926) unterscheidet folgende Ohrlappchenformen: 
groB frei 
groB angewachsen, 
klein frei, 
klein angewachsen, 
„fehlend“,

wobei in beiden Geschlechtern groBe freie Ohrlappchen in erster Linie auf- 
treten. Eine neue Einteilung trifft Poch aber bei der Untersuchung von 
102 Wolhyniern und 198 Wolhynierinnen, da es streng genommen kein 
fehlendes Ohrlappchen gibt, namlicli:

Ohrlappchen %1).
groB klein frei angewachsen fehlend gefurcht

Wolhynier 58, 28 61. 25 12 3
47,5 43 55,5 40 9,5 2,5

Bei wolhynischen Kindern zeigt sich schon friih der spater starker aus- 
gebildete Zustand: bei den Knaben konimt mehr das groBe und freie Ohr
lappchen, bei den Madchen mehr das kleine und angewachsene Ohrlapp
chen vor.

1) Vgl. hierzu auch Hilden (1922), Bberdie Form des Ohrlappchens beim Menschen 
und ihre Abhangigkeit von Erbanlagen. Hereditas, Bd. 3.
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Die absolute Lange des Ohrlappchens betragt bei GroBrussen 16.4 mm 
(U —22 mm); sie zeigt eine Zunahme bis zum 25. und eine Abnahme vom 
35. Lebensjahre an. Von Aino wird eine Lange von 20,8 mm (17—34 mm), 
von $ 21,4 mm (17—40 mm) angegeben, doch sind diese hohen Werte, die 
mit dem Alter noch zunehmen, wahrscheinlich durch das Tragen metallener 
Ohrringe bedingt.

Um die Ausbildung des Ohrlappchens genauer zu bestimmen, hat 
Keith vier verschiedene Entwicklungsgrade unterschieden, wobei 0 einem 
fehlenden und 4 einem stark entwickelten Lobulus entspricht (vgl. Fig. 260). 
Er stellt folgende Tabelle auf:

Grade der Entwicklung.
$<?+$ (J

Orang-Utan 0,25 — —
Schimpanse 0,30 — —
Gorilla 1,0 — —
Neger 1,1 — —
Englander (Aberdeen) — 1,5 1,7
Irlander (Dublin) — 1,7 1,9

Danach ist das Ohrlappchen starker ausgebildet bei Europaern ais bei 
Negern und bei ersteren starker im weiblichen ais im mannlichen Geschlecht. 
Gelegentlich vorkommende Spalten am Unterrand des Ohrlappchens sind, 
wo es sich nicht um nachweisbare Gewebsrisse handelt, ais Reste des ur- 
spriinglich yorhandenen Sulcus intertragicus oder einer zwischen den Tuber- 
cula 5 und 6 hindurchgehenden Trennungslinie zu deuten (His). Das freie 
wie das angewachsene Ohrlappchen vererben sich nach dem einfachen 
monofaktoriellen Schema, wobei das freie Ohrlappchen dominant ist. Eine 
Geschlechtsgebundenheit findet nicht statt (Hilden, 1922). Ais ein Zeichen 
der Entartung kann das angewachsene Ohrlappchen nicht aufgefaBt werden.

Vielfach ist auch versucht worden, ohne Zuhilfenahme der Messung 
die Ohrform durch Worte oder durch Aufstellen von Typen zu charakteri- 
sierenł), doch kónnen die feineren Unterschiede nur durch eine wissenschaft- 
liche Analyse der Ohrmuschel in ihren einzelnen Teilen festgestellt werden. 
Ehe dies geschehen ist, wird es schwer fallen, die yorhandenen Rassenunter- 
schiede deutlich herauszuheben. Gewisse Beziehungen zwischen GroBe und 
Form der Ohrmuschel scheinen zu bestehen, indem z. B. kleine Ohren mehr 
rundę Form zeigen ais groBe. Ein kurzes, breites Ohr ohne starkę Um- 
krempelung des Helixrandes und mit fehlendem Ohrlappchen ist fiir die Pyg- 
maen von Deutsch-Neuguinea nachgewiesen. Ein besonders charakteristisches 
Rassenohr besitzen die Buschmanner und dereń Mischlinge (Fig. 265). Es 
ist klein, lappchenlos, mit sehr weit umgerolltem Helisrand, dessen obere 
Partie fast horizontal verstreicht und wie mit der Kopfhaut verwachsen er- 
scheint (Póch). Die konvexe Seite der Helix ist wie mit Dellen oder Knicken 
yersehen.

Individuelle Unterschiede bestehen auch in der Stell u ng der Ohr
muschel im Verhaltnis zur Seitenwand des Kopfes, doch darf nicht iiber- 
sehen werden, daB viele Richtungsvariationen teils die unbeabsichtigte 
Folgę ungeeigneter Lagerung oder Einbindung des kindlichen Kopfes und

1) So unterscheidet z. B. Bean (1909) mehrere wohlumschriebene Ohrtypen, die 
seiner Ansicht nach mit bestimmten physischen Typen korreliert sein sollen und spricht 
von einem negroiden, einem malayischen, einem alpinen, einem iberischen, einem nor- 
dischen, einem Igorroten-, einem Cro-Magnon- usw. Ohr. Alle diese Ohrformen kommen 
in mannigfaeher Mischung in der Bevólkerung der Philippinen vor und werden ais Resultate 
friiherer oder rezenter Kreuzung aufgefaBt. 
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eng anliegender Kopfbedeckung Erwachsener, teils gewollte Deformation 
sind. Auch die Schadelform ist in gewissen Fallen nicht ohne Einflufi auf 
das schwachere oder starkere Abstehen der Ohren vom Kopf.

bei Aino 
Es finden sich eng anliegende Ohren in 21,5 Proz. 

Mittelstellung ,, 72,7 „
weit abstehende Ohren „ 6,2 ,,

bei Wolhvniern in: 
d ’ $

77 Proz. 97 Proz.

23 ” 3 ”
(H. Poćii, 1926.)

/
Fig. 265. Siidwestafrikanischer Bastard mit Buschmannohr. Phot. Fischer.

In gleicher Weiseist die Insertion der Ohrmuschel und die Neigung 
ihrer Langsachse einer gewissen Variabilitat unterworfen. Betragt der Winkel 
der Langsachse des Ohres mit der Ohraugen-Linie weniger ais 112°, so spricht 
man von einer geraden, betragt er mehr, von einer schiefen Insertion. Bei 
reifen europaischen Feten erreicht der Winkel im Mittel 108° (88—113°). 
Schiefstehende Ohren sind in der Fetalperiode relativ selten und stehen immer 
in einem Kausalzusammenhang mit Schlafenenge und Schlafengrubenflach- 
heit. Der Durchschnittswinkel des Erwachsenen ist zirka 103° (95—108°); 
Schiefstandigkeit findet sich in zirka 10 Proz. beim Europaer und ist meist 
mit angewachsenem Ohrlappchen verbunden (Schaffer).

Viel ist auch iiber den verschieden hohen Sitz des Ohres ais Rassen- 
merkmal gestritten worden, da in der bildenden Kunst der Agypter lioch- 
sitzende Ohren die Regel sind. Agyptische Schadel zeigen aber eine nonnale 
Lagę des Porus acusticus externus. Gewóhnlich namlich liegt der aufiere 
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» Gehbrgang in der Mitte einer den Scheitel und den Unterkieferwinkel ver- 
bindenden Geraden. Die Beurteilung des Ohrsitzes erfolgt daher stets in 
Beziehung zur Ausbildung des Gejiirn- und Gesichtsschadels. In der Tat 
scheint auch bei den agyptischen Bildnissen das Ohr nur deshalb so hoch- 
sitzend, weil die Gesichtsproportionen unnatiirlich vergrbBert sind (Holl). 
Auch die beim Kinde gegeniiber dem Erwachsenen auffallende Tieflage 
des Ohres beruht nur auf einer Tauschung, die durch die geringe Hóhen- 
entwicklung des kindlichen Gesichtes hervorgerufen wird.

Dali gewisse Ohrformen ais Degenerationszeichen bei Geisteskranken 
und Verbrechern, d. h. im Sinne von Atavismen, aufgefaBt werden, sei hier 
nur kurz erwahnt. Die Angaben widersprechen sich noch vielfach. Aller- 
dings scheinen einzelne Formen, wie die grófiere Ausdehnung der freien Ohr- 
falte, das Vorkommen besonders groBer oder kleiner Mafie bei Geistes
kranken prozentual etwas haufiger zu sein ais bei normalen Individuen 
gleicher Provenienz. Aber auch diese Formen liegen innerhalb der normalen 
Yariationsbreite und sind wohl zumeist Hemmungsbildungen, die auf ein- 
bryonale Stadien hinweisen.

Die Ohrformen der erwachsenen Anthropomorphen stehen den- 
jenigen des Menschen sehr nahe und lassen sich wie diese von einer Cerco- 
pithecusform ableiten. Auffallend sind die erheblichen individuellen Diffe- 
renzen (und bilateralen Asymmetrien), die bei Schimpanse sogar ais Rassen- 
differenz aufgefaBt wurden (Fig. 178, S. 476). In allen 3 Gruppen der Anthro
pomorphen machen sich ganz ahnliche Reduktionsprozesse wie beim Menschen 
geltend. Am meisten an die Cercopithecusforra erinnert das Schimpansen- 
ohr, wahrend das Ohr des Gorilla schon eine starkę Einrollung des Helix- 
randes zeigt und durch die Ausbildung einer Satyrspitze besonders charakte- 
ristisch ist. Die starkste Reduktion weist das Ohr des Orang-Utan auf, 
und zwar im Hinblick auf die Involution des Helix, das Yerstreichen der Ohr
spitze, die hohe Entwicklung des Anthelixsystems und den Schwund der 
Muskulatur. Darum wird ein wohlgeformtes menschliches Ohr von Keith 
auch ais „Orangtypus“, eine flachliegende Ohrfalte ais „Schimpansetypus“ 
bezeichnet. Er fand in England

den „Orangtypus11 in 18 Proz. im <J und in 45 Proz. im $ Geschlecht
„ „Schimpansetypus“ „ 5 „ „ „ 23 „ „ $ „

dagegen bei den Hottentotten den ersteren in 90 Proz.

Auffallend sind auch die Unterschiede in der Flachenausdehnung der 
Ohrmuschel bei den Anthropomorphen, die natiirlich durch die verschieden- 
gradige Reduktion bedingt ist. Am gróBten ist das Ohr des Schimpanse, 
am kleinsten dasjenige des Orang-Utan. Einige individuelle Werte mógen 
dies zeigen:

Physiogno
mische 

Ohrliinge

Physiogno
mische 

Ohrbreite
Gorilla (Duckworth) — —

„ Mittel aus 2 (Topinard) — —
„ (Koch) 42 31

Schimpanse a. (Duckworth) — —
„ b. „ — —
„ Mittel aus 3 (Topinard) — —
„ (Koch) 63 45

Orang-Utan (Topinard) — —
„ (Koch) 35 25

Martin, Lehibuch der Anthropologie. 2. Aufl. I. Bd.

Physiognomische r
Ohrindex 

rechts links
— 70,6

69.1
50,0

72,7 83,0 (?)
77,2 78,3

71.1
71,4
85.1
71,4

37
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Die Deformation des Ohres betrifft vorwiegend das Ohrlappchen; 
sie ist auBerordentlich weit verbreitet und findet sich ais Uberbleibsel auch

Fig. 266. Admiralitatsinsulaner mit Ohrdefor- 
mation. (Schlaginhaufen, Deutsche Marine-Expedi- 
tion.) Phot. Schilling.

bei europaischen Vólkern (vgl. 
Fig. 266 u. 213). Bei den 
Dajak wird die Offnung durch 
Einlegen immer schwererer 
oder zahlreicherer Ringe, bei 
den Bewohnern der Marschall- 
und Karolinengruppe von 
Mindanao durch einen schma- 
len Streifen frischen Panda- 
nusblattes allmahlich so sehr 
erweitert, daB die leere Haut- 
schlinge bis zur Brust herun- 
terreicht und iiber den Kopf 
gezogen werden kann. Dies 
ist natiirlich nur dadurch 
móglich, daB das extrem ge- 
spannte und verlangerte Ohr
lappchen noch durch einen 
Streifen Wangenhaut kiinst- 
lich verlangert wird. Per- 
foration des freien Ohrrandes 
ist hauptsachlich in Afrika 
gebrauchlich, findet sich aber 
z. B. auch auf der Insel Truk 
der Karolinen.

Die eigentumliche Ver- 
unstaltung der Ohrmuschel 
bei japanischen Ringern, 
das sogenannte Pankrea- 
tiastenohr, wird auf trau- 
matische Momente zuriick- 
gefiihrt.
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V e r l a g v o n O u s t a v Fischer i n Jena

Rudolf Martin
Anthropologie ais Wissenschaft und Lehrfach. Eine akademische Antritts- 

rede. 30 8. gr. 8° 1901 Rmk —.80

Kórpererziehung. Eine akademische Rede. III, 40 S. gr. 8° 1922 Rmk —.60
Deutsche med. Wochenschrift. 9. Febr. 1923: Mit begeisterten und 

begeisternden Worten legt der Verf. in einer akademischen Rede die Notwcndigkeit 
eines neuen Erziehungsideales dar: die Ausbildung des gesunden, lebenstuchtigen, 
harmonischen Menschen, die Entwicklung der ganzen Persónlichkeit im Sinne der 
griechischen Kallistheorie. Der moderne, ganz auf das Intellektuelle eingestellte 
Mensch miisse wieder in ein innigeres Verhaltnis zu seinem Korper treten: Kórper- 
kultur miisse ais gleichberechtigt neben Geistessehulung anerkannt werden. Die 
packende Rede wird iiber die Reihen des akademischen Publikums hinaus, vor dem 
sie.gehalten wurde, in weiten Kreisen lebhaftes Interesse fur die kórperliche Er- 
ziehung wecken. K. Siipfle, Milnchen.

Die Mestizen auf Kisar
Von

Ernst Rodenwaldt
Mit einem Beitrag von Dr. phil. et med, K. Saller iiber „Mikioskopische 

Beobachtuugen an den Haaren der Kisaresen und Kisarbastarde“
Herausgegeben durch die „Mededeclingen van den Dienst der 

Volksgezondheid in Nederlandsch-Indie“

Zwei Bandę Lex.-8° 1927 gebunden Rmk 52.50

Band I. Mit 3 Abbildungen, 1 Stammbaum und 75 Tabellen im Text, 6 Tafeln (mit 
15 Abbildungen) und 1 Stammbaumtafel. XVIII, 483 S. Text.

In hal t: Einleitung. — Die Insel Kisar. — Quellen fur die Geschiehte der 
Insel Kisar und ftir die Erforschung des Mestizenstammes. — Die Geschiehte 
von Kisar. — Die Mestizen. — Anthropologie der Mestizen: 1. Materiał und Methode.
2. Sichtung des Materials und Vergleichswerte. 3. Anthropographische Ergebnisse.
4. Pathologie. 5. Endergebnisse der anthropologischen Aufnahme. — Biologie der 
Mestizen: 1. Fruchtbarkeit. 2. Inzucht. 3. Der Gang der Yererbung. 4. Yariation.
5. Korrelation. 6. Das Mischungsprodukt. — Ergologie der Mestizen: 1. Rechtliche 
Lagę. 2. Wirtsehaft und Haushalt. 3. Sitte. 4. Geistiges Leben. 5. Anhang: Er- 
ziihlungen. — Literatur. Index.
Band II. Mit 9 Tabellen der wichtigsten Mafie und Relationen, 17 Tafeln mit 264 

photographischen Abbildungen (Gesichtstypen) und 17 Blatt Erklarungen, 13 Stamm- 
baumtafeln, 17 Ahnentafeln, 1 Inzuchttafel, 3 Serien Familientafeln (20 Blatt).

Anthropo 1 ogis cher Anzeiger. 1928, Jahrg. V, S. 41: Es ist das erste Mai, 
seit Eugen Fischers Untersuchungen an den Rehobother Bastards, daB eine Mischlings- 
bevólkerung einer eingehenden Betrachtung unterzogen wird. Das Rudolf Martin ge- 
widmete Werk ist von einer hohen Warte griindlicher wissenschaftlicher Allgemeinbildung 
geschrieben. . . . An die Scliilderung der Geschiehte der Insel schliefit sich eine Familien- 
geschichte von einem guten Dutzend von Mestizenfamilien an, auf die Stammbaume im 
2. Band bezugnehmend. ... Es wurden 134 erwachsene Mestizen und 60 Kinder ge- 
messen, sowie” 23 reinbliitige Kisaresen, und das Materiał einer sorgfaltigen statistischen 
Behandlung unterworfen. Der Anteil europaischen und kisaresischen Blutes liefi sich fur 
die einzelnen Indiyiduen an Hand der Urkunden und der Tradition mit grofier Wahr- 
scheinlichkeit feststellen. . . . Die durch die aufleren Verhaltnisse stark beeinfluflte Er
gologie der Mestizen wird eingehend besprochen, darunter auch ihr geistiges Leben. . . . 
Das°Werk ist eine der b e d e ut e n d s t e n E r s c h e i nu n ge n auf dem Gebiete der 
Anthropologie; wer sich mit der Frage der Bastardierung beschaftigt, wird daran 
nicht voriibergehen konnen. Th. Mollison.



Die Rehobother Bastards 
und das Bastardierungsproblem beim Menschen 

Anthropologische und ethnographische Studien am Rehobother 
Bastardvolk in Deutsch-Siidwestafrika

Ausgefiihrt mit Unterstiitzung der PreuB. Akademie der Wissenschaften 
von

Dr. Eugen Fischer
Prof. an der Universitat Freiburg i. Br.

Mit 36 Abbild. im Text, 19 Tafeln, 23 Stammbaumen und vielen Tabellen.

VII, 327 S. gr. 8° 1913 Rmk 16.-, geb. 18 50

Inhalt: Einleitung. — I. Das Bastardland. 1. Aufbau und Gliederung 
des Landes. 2. Pflanzen- und Tierwelt. 3. Besiedelung und Wirtschaftsformen. — 
II. Entstehung und Geschichte des Rehobother Bastardvolkes. 
1. Entstehung der ,,Bastards“. 2. Geschichte der Bastards bis zur Ankunft in 
Rehoboth (1870). 3. Wirren und Kampfe bis zur tatsachlichen Errichtung der
deutschen Herrschaft (1893). 4. Unter deutschem Schutz. 5. Geschichte der ein
zelnen Familien. — III. Ant h Topologie der Bastards. a) Anthropographie. 
1. Ziel, Materiał, Untersuchungsmethoden. 2. Gruppenbildung und Vergleichsmaterial.
3. Anthropographische Ergebnisse. 4. Physiologisches. 5. Pathologisches. b) Die 
Bastardierungserscheinungen und das Problem der Rassekreuzung beim Menschen. 
1. Einleitung. 2. Der Nachweis der Mendelschen Regeln. 3. Zur Biologie der 
Bastarde. 4. Das Endergebnis der Bastardierung: ' ,,Entmischung“ und „Konstanz“. 
—- Der Begriff ,,Rasse“. — IV. Ergologie der Rehobother Bastards. 
1. Die ,,Nation“. 2. Die Wirtschaft. 3. Ilab und Gut. 4. Sitte und Brauch. 5. Zur 
Psychologie. 6. Anhang: Die politische Bedeutung der Bastards fiir die Kolonie. — 
Ergebnisse. Literaturverzeic.hnis, Stammbaume, Tabellen, Tafeln. — Sachregister.

Hier ist zum ersten Małe ein wirkliches Bastardvolk, die Rehobother in 
Deutsch-Siidwestafrika, einer systematischen Untersuchung auf Grund an Ort und 
Stelle betriebener Studien unterzogen worden. Das Ziel dieses Werkes ist neben der 
monographischen Bearbeitung des kleinen Bastardvolkes die Herbeischaffung von 
Materiał zur Erklarung der Vorgange bei der Kreuzung der Rassen iiberhaupt, und 
damit zur Lósung einer der wichtigsten Fragen der Anthropologie und Ethnologie.

Zeitschrift f. Abstammungslehre. Bd. 10, Ileft 3: .... es ist wohl 
das erste Beispiel einer groBeren anthropologischen Untersuchung, welche die Er
gebnisse der experimentellen Vererbungsforschung an Tieren und 
Pflanzen voll beriicksichtigt und kritisch verwertet.

Die in Rehoboth in Deutsch-Siidwestafrika ais eine eigene geschlossene kleine 
,,Nation“ sitzenden „Bastards“ stammen im wesentlichen aus Ehen, die gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts hollandische und deutsche Kolonisten mit Hottentottenfrauen 
geschlossen haben. Diese Bastarde haben sich dann, wie Verf. in anschaulicher 
Weise schildert, im Laufe ihrer kurzeń aber ereignisreichen Geschichte im wesent
lichen durch Heiraten untereinander fortgepflanzt. . . . Eine genaue Unter
suchung dieser Mischbevolkerung war die Aufgabe, die der Verfasser sich gestellt 
hatte. DaB eine derartige Aufgabe, die fiir die Anthropologie von ganz grund- 
legender Wichtigkeit ist, auch fiir jeden, der sich auf dem Gebiete der Ver- 
erbungsforschung betatigt, von gróBtem Interesse ist, braucht hier wohl nicht 
erst im einzelnen gezeigt zu werden. Diese Aufgabe hat der Verfasser mit auBer- 
ordentlichem Geschick und groBcr Sorgfalt, vor allem aber auch mit 
strengster Kr i tik durchgefiihrt. B a u r.

Index-Tabellen zum antliropometriscłien Gebrauch
Von

Prof. Dr. Carl M. Fiirst, Lund
29 Tabellen mit 6 Seiten Text. gr. Fol. (32x24,5 cm) 1902 gcl>. Rmk 5.—



Die menschlichen Skelettreste
aus der Steinzeit des Wauwilersees (Luzern) 

und ihre Stellung zu anderen anthropologischen Funden 
aus der Steinzeit

Von

Dr. Otto Schlaginhaufen
o. Prof. der Anthropologie und Direktor des Anthropologischen Instituts 

der Universitat Ziirich

Mit 52 Figuren im Text und 36 Abbildungen auf 12 Tafeln

278 S. 4° (27x20,5 cm) 1925 Rmk 20.—

In hal t: Einleitung.—Deskriptiver Teil: I. Das kleinwiichsige Skelett 
vonEgolzwil. 1. Fund- und Bearbeitungsgeschichte. 2. Umfang und Erhaltungs- 
zustand des Fundes. 3. Anthropologische Untersuchung. II. Femur aus Meyers 
Moos. III. Calcaneus aus Egolzwil. IV. Knochen aus dem Museum 
Zofingen. V. Fund Tedeschi. VI. Scheitelbein aus dem Schotzer 
Moos. — Vergleichender Teil: I. Vergleich der sechs Wauwiler Fundę 
unter sich. II. Veigleich der Wauwiler Fundę mit Objekten 
anderer Herkunft. 1. Vergleich mit prahistorischen Objekten: a) Alt-Palao- 
lithicum (Unterkiefer von Mauer bei Heidelberg, Unterkiefer von Ehringsdorf bei 
Weimar, Homo Neanderthalensis). b) Jung-Palaolithicum (negroide Skelette von 
Grimaldi, LoB- oder Aurignacienmensch, Cró-Magnon, Baousse-Rousse, Le Placard, 
Chancelade, Obercassel, Freudenthal, Ofnet, Kaufertsberg). c) Neolithicum (Pfahl- 
bauten, Landneolithicum). 2. Vergleich mit friihgeschichtlichen und rezenten Ob
jekten. — Ergebnisse. — Anhang: Die metopische Schadelcalotte von Wauwil. 
Tabellen der MaB- und Indexzahlen. Literaturverzeichnis. Namen- u. Sachregister.

Das Gebiet des verlandeten Wauwilersees im Kanton Luzern, das durch seine 
steinzeitlichen Pfahlbauten fur die Prahistorie so groBe Bedeutung erlangte, hat auch 
der Anthropologie Fundę wertvollster Art geliefert. Ihre griindliche wissenschaft- 
liche Bearbeitung ist Gegenstand des vorliegenden Werkes. Prof. Schlaginhaufen 
hat die Fundę mit den Methoden der modernen Anthropologie untersucht und die 
Ergebnisse in einem deskriptiyen Teil niedergelegt. Diesem schlieBt sich ein ver- 
gleichender Abschnitt an, in welchem der Versuch gemacht wird, den Wauwiler 
Menschenresten ihren Platz unter den iibrigen steinzeitlichen Funden anzuweisen. 
Der Verfasser laflt die Menschenreste aus dem alteren und jiingeren Palaolithicum 
Revue passieren und untersucht, welche von den Wauwiler Skeletten ihre charak- 
teristischen und zum Teil urtiimlichen Merkmale vererbt haben. Auch im Formen- 
kreise der Neolithiker wird Umschau gehalten und den Beziehungen zu den Typen 
bekannter Fundstellen nachgegangen. Immer aber kehrt der Verfasser von den 
Formen der Steinzeit zu denen des heutigen Menschen zuruck und priift, welche 
Merkmale die rezenten Rassen mit den interessanten Reprasentanten der Wauwiler 
Steinzeit verbinden.

Auf 12 Lichtdrucktafeln sind die Hauptstucke des eigenartigen Materials nach 
photographischen Originalaufnahmen des Verfassers wiedergegeben. Sie werden 
nicht nur den Leser des Werkes unterstiitzend durch den Text geleiten, sondern 
auch manchem willkommen sein, der sie im Unterricht und in Vortragen ais Demon- 
strationsbilder oder in Museen und Sammlungen ais wirksames Anschauungsmaterial 
verwenden will.

Von demselben Verfasser:

Die Anthropologie in ihren Beziehungen zur Ethnologie und Prahistorie.
Eine akademische Antrittsrede. 20 S. gr. 8° 1913 Rmk —.80

Schweizerische padagogische Zeitschrift. 1913, Heft 3: Die 
Rede unterwirft die drei Quellen fur das Materiał zu anthropologischen Arbeiten: 
den lebenden Menschen, das tote Objekt und AeuBerungen der Kultur — einer 
kritischen Untersuchung, um darauf die unabhangige Bearbeitung der Beobachtungs- 
resultate zu fordem und ein Merkbuch fur die mannigfachen Beziehungen zwischen 
Anthropologie und Ethnologie anzuregen. Der Vortrag gibt im einzelnen mannig- 
fache Einblicke in die Arbeit der Anthropologen und Ethnologen.



Die menschlichen Skelettreste aus dem Kampfeschen Bruch im 
Trayertin von Ehringsdorf bei Weimar. Von Prof. Dr. Hans yirchow 
Berlin. Mit 42 Abbiid. im Text und 8 Lichtdrucktafeln. VIII, 141 S und 8 Bi’ 
Tafelerklarungen. gr. 4° (34,5x25,5 cm) 1920 Bmk 20.—'

Anatomischer Anzeiger. Bd. 53, Nr. 20/21: Der hohen wissenschaft- 
lichen Bedeutung der Ehringsdorfer Fundę von 1914 entspricht die auBerordentliche 
Sorgfalt und Genauigkeit, die Hans Virchow auf ihre Schilderung und Bearbeitung 
verwandte, sowie die herrorragende Ausstattung, die der Verlag der Wiedergabe des 
Textes und der Abbildungen, worunter sich eine grofie Anzahl besonders schóner 
Tafeln befindet, hat zuteil werden lassen. So ist ein Werk von grundlegender Be
deutung in wiirdigster Form entstanden.

Gegenstand der Untersuchung ist ein Unterkiefer eines Erwaehsenen und ver- 
schiedene Skelettreste eines lOjahrigen Kindes, von denen der Unterkiefer be- 
sondere Beachtung gefunden hat. Die Darstellung zerfallt nach einer langeren Ein- 
leitung in zwei Hauptteile: die Besprechung der beiden Kiefer und die Schilderung 
der Zahne. Befunde bei rezenten Menschen verschiedener Rassen, bei dliuvialen 
Menschenrassen und Anthropoiden werden in weitestem Umfange zum Vergleich 
herangezogen. Aus den SchluBbetrachtungen sei hier nur hervorgehoben,S daB 
Hans Virchow die Ehringsdorfer Fundę dem Formenkreis des Homo Neanderthalensis 
anschliefit, und zwar nicht ais eigene Spezies. . . .

Unsere Ahnenreihe (Progonotaxis hominis). Kritische studien iiber phyio- 
genetische Anthropologie. Von Ernst Haeckel, Prof. an der Universitat Jena. 
Mit 6 Tafeln. IV, 58 S 4° (34,5x25,5 cm) 1908 Rmk 7.—

Geologisches Centralblatt: .. . eine willkommene pragnante Ueber- 
sicht iiber den hypothetischen Stammbaum des Menschen. Verf. wiederholt im 
allgemeinen das, was er in friiheren Schriften (Systematische Phylogenie und 
Generelle Morphologie) bereits ausfiihrte. Im 1. Kapitel, Ziele und Wege der 
Progonotaxis, gibt Verf. kurz die Entwicklung der Forschung des Menschenstamm- 
bau.ms von der Urzelle bis zu den verschiedenen Menschenrassen, bespricht dann 
das Verhaltnis von Anthropogenie zur Anthropologie, dann die historische Gliederung 
der Progonotaxis. Dann kommt er auf die palaontologischen, die ontogenetischen 
und morphologischen Urkundeu zu sprechen und charakterisiert monophyletische 
und polyphyletische Hypothesen. Im Hauptteile kommt dann die Entwicklungs- 
geschichte des Menschen ... Die Tafeln sind vortrefflich ausgefuhrt. funt der- 
selben stellen Schadel von fiinf Primaten in fiinf verschiedenen Ansichten dar, den 
Schadel eines Homo sapiens germanus neben obigen Australiers, eines Mandrill. 
Gibbon und Schimpansen. Die 6. Tafel zeigt vergleichende Darstellungen von 
neup Saugetierembryonen. " R. Delkeskamp.

Der Mensch. Sein Ursprung und seine Entwicklung in gemeinverstSndiicher 
Darstellung. Von Wilhelm Leche, Professor an der Universitat zu Stockholm 
Zweite, umgearbeiiete deutsche Auflage. Mit 367 Abbiid. VIII, 390 S. gr. 8°

Rmk 7.—, geb. 9.—
Inhalt: 1. Deszendenztheorie. 2. Der Mensch und die Wirbeltiere. Die Aus- 

bildungsstufen der Wirbeltiere. 3. Die Aussagen der ausgestorbenen Lebewesen. 
4- Der Mensch im Lichte der vergleichenden Anatomie. 5. Das Ergebnis der 
Embryologie. 6. Die rudimentaren Organe des menschlichen Korpers. 7. Das Gehirn. 
8. Der Mensch und seine nachsten Verwandten. 9. Die ersten Menschen. 10. Der 
Affenmensch von Java. Die Menschheit der Zukunft. — Alphabetisches Register.

Deutsche med. Wochenschrift vom 10. Aug. 1911: Das vorliegende 
Werk verfolgt den Zweck, nicht etwa einen AbriB der Entwicklungslehre in ihrem 
ganzen Umfang zu geben, wohl aber zu zeigen, wie sich unsere Auffassung vom 
Menschen unter ihrem Einflusse umgestaltet und ausgebildet hat. . . . Der Text 
zeichnet sich durch eine klare und flieBende Sprache aus, wodurch die 
Bewaltigung des enormeń Stoffes sehr erleichtert wird. Ais ein besonderer Vorzug 
darf die iiberall hervoirtretende vornehme Darstellung, zumal die 
groBe, a u B e r o r d e n 11 ich wohltuende Sachlichkeit hervorgehoben wer
den. . . . Alles in allem erwogen, diirfen wir uns Gliick wiinschen, daB Prof. Leche 
sich entschlossen hat, sein Buch, von welchem in sehwedischer Sprache bereits zwei 
Auflagen erschienen sind, auch dem deutschen Publikum zuganglich zu machen. 
Freuen wir uns also, ein Werk z u besitzen, das nicht nur den 
Fachmann, sondern auch jeden Gebildeten ais treuer Fuhrer un,d 
Berater zu orientieren vermag iiber die bis jetzt vorliegenden biologischen Tatsachen, 
vor allem aber iiber den heutigen Stand der Frage nach dem Menschen. seiner 
Herkunft, seiner Entwicklung und seiner Zukunft.

R. Wiedersheim, Freiburg i. Br.

Frommannsehe Buehdruekerei (Hermann Pohle) in Jena.



UNIW. JAGIELL.
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(Die Nummem der Mabe beziehen sich auf die Somatometrische 
Technik in R. Martin, 1928, Lehrbuch der Anthropologie II. Aufl. 
Alle durch Messung und Berechnung ermittelten Werte sind, in 
Millimeter ausgedrudct, in die schmalen, leeren Felder uber bezw. 

unter den Nummem der Mafie einzutragen.)

Durch Berechnung festzustellende Kórpermerkmale.

Somatologisches Beobachtungsblatt 
zur Konstitutions- und Typenforschung 

nach R. Martin. Ausgabe 1921.

W = Wagę A = Anthropometer B = Bandmafi 
St = Stangenzirkel T = Tasterzirkel.

Durch Messung festzustellende Kórpermerkmale.
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Konstitutions-Bogen
nach Dr. med. E. HANHART
Priv.-Dozent an der Universitat Ziirich

Ort und Tag der Aufnahme: Untersueber:Hauptmerkmal:

Narne: Vomanie: in
Beruf, gelernt: ausgeubt: Konfession:
Burger ort: Wohnadresse:

Vater: Vomame: geb. in
lebt in gest. in

Mutter: Vorname: geb. in
lebt in gest. in

Biirgerort d. Mutter: der V.-Mutter: d. M.-Mutter:

Geschwister- geb. geb. geb. geb. geb.
Reihenfolge: geb. geb. geb. geb geb.
Sippschaftstafel:

Konstitutions-Anamnese.
'~'.',a!ul..i... Hydnmrmn. 7wi11wgn)^ . ___ _____________

Geburt: zeitig, spontan, Asphyxie, Operation: Arzt:
Angeboren: Blasenausschlag, Schnupfen, Milztumor. Ophthalmoblenorrhóe? — MiBbildungen:

Wie lany flestillt: Angeborenes „ZiehenI. 11 (Stridor), Pseudokrupp, Stimmritzenkrampfe, Gichter (Fraisen)?

I. Menses mit: J. regelmafiig, Tage, mittel, stark, schwach.
Stimmbrueh mit: J. Erstes Rasieren mit: J.
Erhebliehe Charakteranderuny ?

Ernahrungsstbrungen: Brechen, Durchfall, griine Stiihle, Abmagerung, Greisengesicht ?
Hautaussehlage: Milchschorf, hartnackiges Wundsein, Landkartenzunge, Kopfkrusten („Grind11), „Zahnschwielen11 ?
Erste Zahne mil: Stark, mafiig, leicht krumme Beine, „doppelte Gelenke11, „Kartoffelbauch11, „Wetzen11, „Wackelkopf “ ?
Freies Gehen mit: Spreehen mit: Sehuleintritt mit:

Kinderfehler: Hartnackiges Schreien, Lutschen, Nasenbohren, Nagelkauen, Haarpfliicken, Stuhlzuriickhalten, Masturbatio ?
Abnorme Aengstlichkeit, Stimrunzeln, Blinzeln, Wutanfalle, „Wegbleiben11, naclitl. Aufschreien, Bettnassen.

Charaktertyp: Ruhig-folgsames, lebhaft-gutmutiges, unruhig-eigensinniges, nervós-jahzomiges, bosartig-lugenhaftes Kind?
Scbulzeuynisse:
Kinderkrankbeiten:

Gut, mittel, schlecht; Sitzen geblieben, Spezialklasse, Anstalt:
Schwere, leichte Masern, Scharlach, Yarizellen, Diphtherie, Keuchhusten? Driisen, grofie Mandeln (Mundatmung, Schnarchen)? 
Spitalaufenthalte: Hausarzt:

Waehstum: GroB, mittel, klein i. d. Schule; stark gewachsen seit d. J. Wachstumsstillstand seit d. J.

Dysmenorrhoe? Auffallende Gewichtszunahme (,,Pensionsspeck“)? 
Pubertatskrise: Gering, mittel, stark; hebephrene Ziige? 
Lehrzeugnisse: Gut, mittel, schlecht? Haufiger Stellenwechsel ?

Definit. starkerer Fettansatz seit: J. gleichmafiig, Stamm bevorzugt? Neigung zu erheblichen Gewichtsschwankungen?
Bartwuehs: Mittel, stark, schwach? Libido: Mittel, stark, schwach, 0; kontrar? Starkerer Haarausfall seit: Ergrauen, stark, seit:
Involution: (Menopause, Wallungen, Temperamentsanderung) seit: Senium: Normal, pracox? SenileDemenz seit:
Hervorsteehende Charaktereigensehaften:
„Konstitution“ (n. Angabe d. Explorand., s. Umgebung): Robust, zah, elastisch, widerstandsfahig; schwachlich, żart, schlaff, anfallig.
Exogene Kranklieiten: (Infekte, Intoxikationen):
Militardienstbueh-Eintrage: Krankenkassenbueh-Eintraye:
IJnfiille ( versichert): Beginn endogener Krankheit:

Habit.,,Erkaltungs“-Sebaden: Schnupfen, Mittelohrenziind., „Influenza11, Rachen-, Luftróhrenkatarrh, Heiserkeit, Bronchitis, Lungenentziindung. (krupp., katarrh.)? 
Angina, Rachenkatarrh, Magen-, Darmstbrung, Kolikschmerzen, Durchfall; Zystitis, Pyelitis.

Muskelrheumatismen, „HexenschuB“, Schiefhals; Neuralgien (Gesicht, Hinterkopf, Rippen, Arme), Ischias, Gesichtsnervenlahmung.
Verlauf ev. Gelenkrheumatismus: S. schwer, mittel, leicht. Wie lange bettlagerig? Wieviel Rezidive?

Welche Gelenke? In welchen chroń.?
Herzklappen-, Herzbeutelentzundung? Herzklappenfehler seit:

Reaktion auf Eitererreger:: Gute, mafiige, schlechte Wundheilstendenz („Heilhaut11) ? Wie oft Furunkel (,,EiBen“), Karbunkel?; Osteomyelitis ?
Wie oft „Blutvergiftung“ (bis und mit Achseldrusenschwellung) ? Wie oft Gesichts-, resp. Wundrose?
Wie oft Wochenbettfieber (mit, ohne Schilttelfróste), Brustdriisen-, Venenentziindung?

Verlauf ev. Tuberkulose: Malignę, rezidiv-, station.-, ausgeheilte Lungen-, Pleural-, Peritoneal-, Driisen-, Knochen-, Urogenital-, Hauttuberkulose?
Verlauf ev. Lues: Mit, ohne Ausschlag (primar, sekundar, tertiar), Kureń: Intensiv, unzulanglichI

Latente Lues (nur positiv. Wassermann), rezidiv. Lues, Haut-, Knochen-, Eingeweide-, Nervenlues; „Meta“-Lues.
Verlauf ev. Gonorrhbe: Akut lokalisiert, chroń. rezidivierend, mit, ohne genitale, extragenitale Komplikationen ?

Verlauf ev. Sehwangersehaften: S. starkę, mafiige Hyperemesis, Reizbarkeit, Launenhaftigkeit, starkę, mafiige, Schilddriisenschwellung ?
Starkę, mafiige hyper-, hypo-, dysthyreotische, tetanische, akromegale, adrenale Zeichen? 
Olighydramnie, Hydramnion „Nephritis", Eklampsie, Chorea, Tetanie, Mehrlinge ?

Wieviel Spontan-Aborte ? Davon im Monat, im Monat, im Monat. Faultote Friichte? Extrauteringraviditaten ?
Konzeptionsvermogen: S. gut, mafiig, gering, 0; Geburten: Leicht, mittel-, schr schwer, unmóglich. Stillrermogen: Gut, mafiig, schlecht.

Alle pathologischen Daten sind rot anzustreichen, und zwar ledeute einfach rotes Unterstreichen, da/} die betre/fende Eigenschaft sicher, jedoch nićht 
in hohem Mapę rorhanden sei; ist letzteres dber der Fali, so rermerke man es durch Umrahmen des vorgedruckten Ausdrucks mit dem Rotstift.

(Verlag von Gustav Fischer in Jena.)



Konstitutions-Status* *).

Psyche: Intelligenz: S. gut, mittel, s. schwach, debil, imbezill, idiot. (m., o. Sprache). Affektivitat: Abnorm lebhaft, mittel, eher steif, adaąuat, s. stabil, s. labil. 
Gedaelitnis: S.gut, mittel, s. schwach, mehr f. Form, Zahlen, Sinn, s. einseitjg. Einstellungstypus (Jung): Mehr extra-, mehr introyertiert,, reiner-, Mischtypus. 
Begabung: Mehr yiel-, einseitig, Sprachen, Zeichnen, Musik, Mathematik. Temperament (Kretschmer): Zykloid, zyklothym, schizoid, schizothym, Legierg.

*) Beziiglich der Mefltechnik siehe R. Martin: „Anthropometrie“. Berlin, Springer, 1925; ferner Lehrbuch der Anthropologie 1928 II. Auflage.
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Index <1. Korperfulle (Rolirer): „Konstitutions“-Index (Pignet):
Emahrungszustand: S. fett, mittel, s. mager. Fettverteilung: Diffus; meist auf obere, untere Kórperhalfte, Stamm, Beine Troehanteren (Bauer’s Reithosentyp). 
Muskulatur: S.kraftig, mittel, s. schwach; sehnig, trocken, fettdurchwachsen. Hypertonie, Normotonie, Hypotonie. Knoehenbau: S.kraftig, grób, mittel, grazil, schwach.

Habitus (Sigaud): Musculaire, respiratoire, digestif, córebral; rein, gemicht. Habitus (Kretschmer): Athletisch, leptosom-asthenisch, pyknisch; reine, gemischte Form. 
Habitus infantilis: Plethoricus, erethicus, pastosus. Habitus asthen. (Stiller), asthen. infantilis, asthen. secundarius, arthritieus. Habitus senilis: Laxus, strictus.

Hautfarbe (Bekleidete Riickengegend): Hellbraunlich, fahl, oliygelb, rosig, milchweifi. Gesiehtshaut: Frisch, glatt, ledern, welk, runzlig; pastós, gedunsen, atroph. Epheliden. 
Hautcharakter: Weich, żart, mittel, feucht, fettig, rauh, derb, trocken, ledern. Inkarnat (Wange, Nase): Diffus, umschrieben blafirótlich, rosig, hochrot, blaurot.

Feine, grobe, Gefafierweiterungen, Rosacea; hektische Róte. 
Pigmentbildung (Sonne, Pflaster, Schrópfen): Stark, mittel, schwach; diffus, fleckig. Venenzeichnung (Stirn, Schlafen, Hals, Hiinde): Stark, schwach, strotzend, schlaff

Zuriicktretend, hineinwachsend, i. Śtirn, Schlafen, Ńacken. 
Defekte: Regelmafiig begrenzt; wie ausgerissen, zerstreut. 
Spielelnde, matte Schlafen, Vorder- Hinterhauptsglatze. 

Haupthaariarhe: Rot, rótl.-, weiB-, heli-, dunk.blond, braun, schwarz. 
Haarfarbentafel n. E. Fischer Nr.

Brauen: Breit, buschig, mittel, schmal, sparlich, median yerwachsen. 
Wimpern: Dicht, lang, mittel, sparlich, kurz; heli, dunkel. 
Lanugo: Stark, sparlich.

Primarbehaarung: Haupthaar: Reich, mittel, sparlich; dick, diinn; schlicht, wellig, lockig. Terminalbehaarung: Backen-Kinnbart: Voll mittel sparlich- wellig. 
y.iiriiplrfrofonrl V»inninxiranliannrl i Słł-i-m .RnKlafan l\InnVr»rł e i. -r» ’ ’

Bartiarbe: Rot, rotlich, blond, braun, schwarz. 
Aehseihaar: Stark, mittel, sparlich. 
Brusthaar: Stark, mittel, sparlich, 0.
Linea alba: Stark, mittel, schwach, 0 behaart. 
Pubes: Stark, mittel, sparlich, 0; mask., fem.Typ. 
Extrem. Behaarg.: Stark, mittel, schwach, 0 
Łumbosakralbeliaaruug: Stark, schwach, 0.

Irisfarbe: Heli, dunkelblau, griinlich, braunlich, grau, braun, schwarz. Pigmentflecken. Augenfarbentafel n. R. Martin: Sklera: WeiB, blaulich, blau.

Korrelation zw. Tlaar- und Augenfarbe: Hoch-, gering, 0. — Kopfform: Langenbreiten-Index: Hassę:

Kopf: Brachy-, Meso-, Dolichokephalie; Platy-, Plagio-, Oxy(Pyrgo)kephalie. Skapho-, Trigono-, Klinokephalie. Mikrokephalie. Resid. v. Hydrokephalus, Rachitis. 
Stirn: Hoch, mittel, niedrig; breit, mittel, schmal; symmetrisch, gerade; Seheitel: Stark, mittel, schwach gewblbt, flach; symmetrisch. Platy-, Plagiokephalie 

mafiig, stark fliehend; flach, gewólbt, yorspringend, kielfórmig. Hinterhaupt: Flach, steil, gewólbt, ausladend; Protub. occipit. ext.; GroB, klein 0. 
Arcus, superciliares, Tubera frontales: Stark, mafiig, schwach.

Gesieht: Hoch, mittel, niedrig; breit, mittel, schmal; nach unten-, oben zugespizt. Physiognomie: Maskulin, feminin, harmonisch; d. Alter entsprechend, jiinger, alter, 
symmetrisch, elliptisch, oval, rundlich, 3-, 4-, 6-, 6-eckig; hemiatroph. Hypothyreot., eunuchoid (Geroderma), akromegaloid, leptoprosop.
Flach, yorgewólbt intoto; Winkelprofil (Kretschmer), Vogelgesicht. Gęsichtsausdruek: Wenig,viel Mimik; adenoid, oligophren, kataton, paranoid neurot.

Sehschiirfe (Snellen): R. corr. L. corr. Strabismus eony diverg. Nystagmus, Hemeralopie. Farbensinn (Stillingsche Tafel): 
Horsehiirfe (Fliisterspraehe): R, m., cm. L. m. cm. Stimme: thn. hoch, tief, mittel. Stottern, Stammeln: Rotazism. Sigmat., Lambdzism., Gammaz. 
Ohrmuselieln: S. grofi, mittel, klein,symmetr. absteh., anlieg.; Helxrandigesaumt. Tuberc. Darwin. (Schwalbe): 1. 2. 3. 4.5. 6 = 0. Lappchen: Frei, 0, angew.

Lider: Straff, schlaff, oben, unten sackartig. Ptosis R. L. Augenspalte: Weit, mittel, eng; gerade, schief; spindel-, mandelfórm. Epicanthus.
Augen: Stark, leicht protrus, stark, mittel, glanzend, stechend, matt. Pupillen: R. L. weit, mittel, eng (bei gleicher Belichtung). 
Cornealreflex: R. L. stark; mittel, fast 0. Pupillarreflex: R. L. prompt, trage (Licht, Konyergenz).

Nase: Wurzel: Breit, mittel, schmal, flach, mafiig hoch, sehr hoch. Riicken: Breit, mittel, schmal; gerade, stark, leicht konk., konv., wellig, winklig gebogen. 
Spitze; Aufwarts, yorwarts, abwarts gerichtet. Flugel: Dick, diinn, flach, gewólbt, geblaht. Leptorrhinie Schief-, Strumpf-, Sattel-, Pfundnase.

Sulc. nasolabial.: Seicht, tief, flach, steil, bogig, gerade; r. 1. yerstriehen Ob.Integumentallippe: Hoch, mittel, niedrig, breit. mittel, schmal, diinn, mittel dick. 
Mundspalte: S.breit,mittel,s.schmal;geschlossen halboffen (Mundatm.) Sehleimliautlippen: Breit, mittel, schmal, eingezogen, wulstig, aufgeworfen, hangend. 
Kieler: Total-, Maxillar-, Alyeolarprognathie, Progenię; offener BiB. Backenknoehen: Stark,, mafiig, nicht yorstehend. Chvostek: R. L., I, II, III.

Mundhbhle: Zahne: Gut, mittel, schlecht; oben, unten, tot., part. Prothese, Edentie, Schmelzdefekte, rachit.-, Hutchinson. Kerben. WeiB, blaulich, gelblich (Tabakabus?)
S. groB, mittel, s. klein; nahe, weit, gerade, schrag stehend. Diastema, Trema, Redukt. Vermehrg. d. ob. Incisiyi, d. 3. Molar,; doppelt. Zahnreihe. 

Harter Gaumen: Hoch,spitzbog.,mittel. Alveol.forts.-v-fórmig,atroph.: Gaumenleisten:S. stark, mittel, schwach. Zunge: S. groB, mittel klein, gefurcht. 
Gaumenbogen: Beide symmetrisch yorhanden; yordere fehlend. Zapfehen: Gespalten, groB, klein, 0. Wurgreflex: Abnorm stark, mittel, fast 0. 
Tonsillen: S. groB, mittel, klein, fast 0. Zungenfollikel: S. groB, 0 vergr. Rachenwandfollikel: S. groB, 0 yergr. Adenoide: I. II. III.

Hals: Lang, mittel, kurz; s. fett, mittel, s. mager, Halstyp: Apoplekt., athlet., ereth., asthen. Unterkinn: Stark, mafiig, 0. Adamsapfel: Stark, mittel, 0 promin 

Thyreoidea: S. stark, mafiig, yergr., eben fiihlbar. Struma parench., colloid., nodosa, cystica, yasculosa, mit, ohne Dyspnoe. Grófiter Halsumfang: an. 
Lymphdriisen: Chroń, yergr., Kieferwinkeldr. groB, mafiig, 0; Nackendr- groB, mafiig., 0; Supraklayikulardr. groB, mafiig, 0; Kubitaldr. groB, mafiig, 0.

Thorax: Flach, mittel, gewólbt, tief; fafi-, bimfórmig; elastisch, mittel, starr. Epigastr. Winkel: Stumpf, recht, spitz. Costa X. fluctuans, Rachitisresiduen.

Briiste: Maskulin, feminin, flach, halbkugelig, konisch, hangend, schlaff, Polythelie? Warzenhof: GroB, mittel, klein. Warze: Grofi, mittel, klein, „hohl“. 
Riicken: S. breit, mittel s. schmal, flach mittel, gewólbt, rund. Scapulae, allatae, scaphoideae. Starkę, mafiige, lei chte R. L. Skoliose, Kyphose, Lordose, Gibbus 
Sehultern: Breit, mittel, schmal; rund, eckig, hochstehend, hangend, lose, symmetr. Taille: S. stark, mafiig, fast 0; symmetrisch. (Starkę, mafiige, 0 Schniirung?). 
Hiiften: Breit, mittel, schmal; mager, muskulós, fett. Grófit. Taillenumfg.: cm. Gesiifi: S. fett, mittel, s. mager; straff, schlaff. muskulós; maskulin, feminin.

Ahdomen: S. fett. mittel, s. mager; straff. schlaff, starkę, mafiige Rectusdiastase, Hangebauch. Bauehdeekenreflexe: R., L., I, II, III, stark, schwach positiy. 0. 
Enteroptose: Gastro-, Colo-, Hepatoptose; Ren mobil, r. 1. hochgrad., mafiig. latent. Hernien: H. epigastr., umbilical., inguinal., crural. r. 1. Anlage; oper. r. 1.

Becken: Breit, mittel, schmal; flach, tief; symmetr.; mask., fem., Zwisch.form, infant. Mafie: Dist. fin. cm D. crist. cm D. trochant. cm Conj. ext. cm.
Genitale: S. grofi, mittel, klein, infant., rudiment.; Phimose, Epi-, Hypospadie. Testikel: S. grofi, mittel, klein, rudiment. r. 1., ganz, % deszendt.Leistenhod.r. 1. 
Uterus: Cavum < > 7 cm.? Retroflexio, Descensus vagin., uteri., yirginal; nach Schwangerschaften in Jahren.

Extremitaten: Proportioniert, symmetrisch, iiberlang, auffallend kurz, erheblich magerer, fetter ais der Stamm. Ellbogen-, Finger-, Kniegelenke iiberstreckbar.

Arnie: Lang, kurz, dick, diinn. Cubitayalga. Handgelenke: Breit, schmal, derb, grazil. Druckkraft (Dynamometer): R. kg. 1. kg. Mittel. r. kg. 1. kg 
Hiinde: S. grofi, mittel, s. klein; plump knochig, grazil. Finger: S. lang, mittel, s. kurz; dick, diinn, yerjiingt, hyperext. bar I, II, III, IV, V 
Niigel: Breit, schmal, gewólbt, flach oval, rundl., abnorm klein, atrophisch.

Beine: S. lang, mittel, s. kurz; dick, mittel, diinn; gerade, r. 1. langer,O-, X-Beine. Obersehenkel: Relatiy zu lang, zu kurz. Knbehel: Plump, mittel, grazil 
Waden: S. dick, mittel, s. diinn, lang, kurz, straff, schlaff, fett, mittel muskulós. S. starkę, mafiige, 0 Varizen:
Fiifie: S. grofi, mittel,, s. klein, breit, mittel, schmal; mittelgewólbt. Pes planus, yalgus, yarus excavatus r. 1. Hallux yalgus r. 1. hochgradig, mittel.

Patellarsehnenreflex: R. 1. klonisch, gesteigert, auslósbar von Femur, Patella, Tibia; gekreuzt. R. 1. ausfahrend, erhóht, mittelstark, schwach, 0 (Jendrassik imSitzen!) 
Achilles-Sehnenreflex: R. 1. stark, schwach positiy, 0; Dauerklonus r. 1. (Knie-Ellenbogenlage).

Puls: In Ruhe pro'; stabil, labil. Respir. Arrhythmie: S. stark, schwach positiy. Aschner: S. stark, schwach positiy. Erben: S. stark, schwach positiy.



Ubersicht iiber die wichtigsten ganz oder teilweise konstitutionell bedingten Anomalien und Krankheiten.

Nervcnsystem: Anencephalie, Hemicephalie, Mikrocephalie, Pyrgocephalie, Hydroeophalus congenitus, Encephalocele, Zyklopie, Myelodysplasie (Spina bifida). 
Neurofibromatose (Recklinghausen), tuberóse Sklerose, genuine Debilitat, Imbezillitat, Idiotie (mongoloid, dysthyreot, dyspituit., thymogen, infant.) 
Genuine moralische Idiotie (Moral-Insanity), primare Homosexualitat, psychopath. Haltlosigkeit, genuine Epilepsie, Schizophrenie, Schizoid.
Man. depress. Irresein, Psychasthenie, (mit, ohne hyster. Reaktionen), Rechtshirnigkeit (Linkshandigkeit), Stottern, Stammeln, Hórstummheit. Enuresis. 
Multiple Sklerose, progressive Paralyse, Tabes dorsalis. Polyneuritiden, Neuritiden, Neuralgien, Myalgien, Reflexdefekte (Corneal-, Rachen-, Patellar). 
Heredodegeneration: Amaurot. Idiotie, Heredoataxien, heredit. Chorea (Huntington), Lentikulardegeneration (Wilson), Paralysis agitans. Tremor. 
Heredit. Bulbarparalyse, spast. Spinalparalyse, amyotroph. Lateralsklerose, neurale progressive-, spinale Muskelatrophie (Werdnig-Hoffmann). 
Myoklonus-Epilepsie, Nystagmusmysklonie Myotonia eongenita (Thomsen), Myotonia atrophica, Dystrophia musc. progressiva, paroxsym. Lahmung.

Sehorgan: Lidkolombom, Ptosis eongenita, Blepharochalasis, Epicanthus, Dakryostenose, Distiachis, Blepharitis sąuamosa, Conjunctivitis. 
Anophthalmus, Mikrophthalmus, Hydrophthalmus congenitus, Mikrocornea, Megalocornea, Embryotoxon, Gerontoxon, blaue Sklera. 
Aniridie, Iriskolobom, partielle, totale Heterochromie, Ektopia lentis et pupillae, Membrana pupillaris persistens, 
kongenitale Linsentriibungen, Cataracta praesenilis, senilis; Opticuskolobom, markhaltige Sehnervenfasern, Glioma retinae, 
hereditare Opticusatrophie, famil. Formen v. Glaukom, Retinitis pigmentosa, Hemeralopie, totale, partielle Farbenblindheit, 
Myopie, Hyperopie Astigmatismus, Keratoconus, Amblyopie, Nystagmus (ist augen- und ohrenarztlich zu analysieren!), Strabismus.

Gehororgan: Mikrotie, Makrotie, Polyotie, Koloboma lobuli congenit.; Atresia auris, fistula auris eongenita; Tubenaffektionen, Otitis media, 
Otosklerose, Presbyakusis, famil. labyrinth. Schwerhórigkeit, endemisch kretin-, sporad. konstit. (kongenit., „erworbene") Taubstummheit.

Nasen, Rachoń: Atresia ant., post, Septumdeviation, Leptoprosopie, Ozana, habit. Nasenbluten, Rhinit. sicca, yasomotoria, Heuschnupfen, Anosmie, Hyperosmie. 
Hasenscharte, Gaumenspalte, Uvula bifida, Aplasie der Uvula, Defekt des vord. Gaumenbogens; Kiemengangsfisteln; VergrbB. d. lymph. Rachenrings.

Atmungsorgane: Omegaform der Epiglottis, Larynx infantilis Bronchitis chroń, pseudomembran; Bronchiolitis obliter., Bronchiektasie, Asthma bronch., Emphysem. 
Kruppóse Preumonie, Bronchopneumonie, Lungenódem, Cirrhosis pulmon.; Tuberculosis magis exsudativa, cayemosa, proliferans, fibrosa, cirrhotica.

Zirka 1. Organe: Angeborene Herzfehler, Dext.rocardie, Medianstellung, Tropfenherz, labile Herzaktion, respirat. Arrhythmie. Ilerzneurosen, paroxysm. Tachycardie. 
Habit. Bradycardie, Tachycardie, Reizleitungsstórung, Ip. Zacke (Elektrokardiogr.), Cardiopathia adolescent., konstit. Herzschwache, Kropfherz. 
Endokarditis, Mitralstenose, -insuffizienz, Aorteninsufficienz. Mesaortitis luetica, Aneurysma bei Aortenlues.
Hypoplasie des GefaBsystems, Aorta angustior, Aortenruptur, Minutenherztod, konstit. Hypo-, Hypertension, juvenile Arterienrigiditat.
Atherosclerosis cordis (mit, ohne Angina pectoris), aortae, cerebri (mit, ohne Hirnblutung), d. Radial-, FuBarterien (mit, ohne Dysbasia intermitt.) 
Varikóses Syndrom: Yaricocele, Hamorrhoiden, Varicen (mit, ohne Platypodie, FuBschweiB, yarikose Dermatose, Ulcera cruris, Venenthrombosen.)

Mundorgane: Kieler: Prognathie, Prodontie (J. Bauer), Progenię, Orthogenie (ZangenbiB), Mikronathie (,,Vogelgesicht“), offener Biss.
Zunge: Makroglossie, Lingua scrotalis s. plicata, Lingua geographica.
Ziihne: Mikrodentie, Gitterzahne, Diastema, Trema; Uberzalil, Unterzahl, Tiiten-, Zapfenzahne, Zwillingsbildung, Transposition, Inyersion, 

abnorm friihe, spate Dentition, Schmelzhypoplasie, Caries, Alyeolarpyorrhóe.

Oesophagus: Konstit. Ektasien. Stenosen, Atonien, Diyertikel, Cardiospasmus.

Magen; Kongenit. Pylorusstenose, konstit. Achylie, Hypo-, Hyperchlorhydrie, Ruminatio, Magenneurosen, period. Erbrechen, Atonie; 
Neigung zu Magenstbrungen, parenehymatósen Blutungen; Ulcus yentriculi et duodeni, Carcinoma yentriculi.

Darm: Situs yiscerum abdominis inyersus, Linkslagerung des ganzen Dickdarms, d. Appendix, Dystopie d. Coecums, Coecum mobile, Coloptose, 
kongenit. Duodenalstenosen, MeckePsches Diyertikel, Neigung zu interstinal. .Garungsdyspepsie, „nervóse“ Diarrhoen, Appendizitis.
Aton. Obstipation, Megalocolon (Hirschsprung), spast. Obstipation, Enteritis membranacea (Colica mucosa), Polyposis intest., Carcinoma recti.

Leber: Konstit. Hyperbilirubinamie, Icterus „catarrhalis", Leberzirrhose, Cholelithiasis, Stauungsleber (ais erstes Dekompensat. -Symptom), primar. Carcinom.

Pankreas: Akute Nekrose, Steinbildung, Diabetes mellitus.

Milz: Famil. Splenomegalie, hamolytischer Ikterus.

Blutbildung: Chlorose, pemizióse Anamie, konstit. Eosinophilie, Aleukia haemorrhagica (Frank), Hamophilie.

Stoffweehsel: Konstit. Fettsucht, Magersucht (Gigon), Diabetes mellitus, Gicht, Uratdiathese, Alkalin-, Cystin-, Hamatoporphyrin-, Alkapton-, Pentosurie.

Inn. Sekretion:

a

Aplasia thyreoid. congenit. (Sporad. Kretinismus), Hypoplasia thyreoid. congenit. (Endem. Kretinismus, Hypothyreoidismus, Struma insufficiens). 
Thyreolabilitat. Struma hyperplastica, Kropfherz, Hyperthyreoidismus, Thyreotoxikose, „Jodbasedow'1, Basedowoid, Morbus Basedow. 
Hypoparathyreosen (Spasmophilie der Kinder, Tetanie).
Thymushyperplasie, Thymus persistens (Status thymicolymphathicus), Myasthenia gravis pseudoparalytica.
Hyperpituitare Akromegalie; Pubertatsakromegaloidie (Bauer). Hypopituitarismus (hypophysarer Zwergwuchs, Fettwuchs, Hochwuchs, Gerodernia). 
Hypogenitalismus (primar. eunuchoider Fett-, Hochwuchs), Pubertatseunuchoidismus, Hypergenitalismus (genitale Friihreife).
Pinealismus (Pineale, pubertas praecox, psychische Friihreife, partielle Hypertrichose). Multiple Blutdriisensklerose.
Nebenniere: Hyperfunktion d. Rinde (Suprarenale Friihreife, Hirsutismus, ev. Pseudohermaphroditismus), d. Markes (chromaffine Insuffizienz, Addison).

Ermoglicht die Bestimmung der Korrelation annahernd aller, oder bei entsprechender Gruppierung, einzelner Organ- und System-Stigmen zur Feststellung ilirer Wertigkeit 
ais ,,degenerative“ Merkmale. — Auch nicht rein genotypische Affektimen kónnen fiir Organminderwertigkeit sprechen!

Skelctsystem: Nanosomia primordialis, infantilis (Thyreogener, hypophysarer, thymogener Zwergwuchs), Achondroplasie (Chonodrdystrophischer Zwergwuchs),
Hemiachondro-, Oligochondroplasie, totale, part. Mikromelie, Hypermelie (Polydaktylie. Hyperphalangie), Elektromelien, (Phokomelie, Hypophalangie), 
Perodaktylie, Spalthande, -fiiBe; Syndaktylie; Arachnodaktylie; Klinodaktylie, Kamptodaktylie, abnorme Knochenbriichigkeit, Osteogenesis imperfecta, 
Dysostose cleidocraniale, hóreditaire (P. Marie und Sainton). Dysostose craniofaciale hóróditaire (Crouzon). Rachischisis, Bikanthie, Halsrippen. 
Fissura stemi, Trichterbrust, Schulterblatthoclistand, Scapulae allatae, scaphoideae, Processus supracondyloideus humeri.
Madelungsche Deformitat d. Handgelenks, Dupuytrensche Kontraktur, Luxatio, coxae eongenita, Coxa vara, Fehlen der Patella, Genu yalgum,
Pes planoyalgus, varus, excavatus; Calcaneussporn, Hallux yalgus; multiple kartilaginare Exostosen, multipe Enchondrome, Ostitis deformans (Paget), 
Ostitis fibrosa (Recklinghausen), Ostśoarthropathie hypertrophiante (P. Marie); Rachitis, Spatrachitis, Osteomalazia, Uberstreckbarkeit der Gelenke, 
Insuffizienz d. Skeletes (SchultheB), heredotraumat. Kyphose, Arthropathia deform., Heberden’sche Knoten; Osteomyelitis, Polyarthritis acuta, chroń. 
Still-Chauffard’sches Syndrom, multiple chroń. Tendoyaginitis.

Serose Haute: Polyserositis chronica (Pleuritis, Pericarditis, Peritonitis).

Muskelsystem: Kongenitale Muskeldefekte, Dystrophia muscul. progressiva, Myotonia eongenita (Thomson). Myotonia atrophica, Myasthenie; Polymyositis.

Harnorgane: Dystopie der Nieren, Hufeisenniere, Zystenniere, konstit. Nierenschwache, orthostat. Albuminurie, akute hamorrhag. Nephritis, sek. Schrumpfniere. 
Genuine Schrumpfniere, Nephrose, Nieren-, Blasentumoren, Nieren-. Blasensteine, Pyelitis, Zystitis, essentielle Hamaturie, paroxysm. Hamoglobinurie. 
Polyurie, Diabetes insipidus, Oligurie, Pollakiurie, Enuresis nocturna, konstit. Dysurie (,,Harnstottern“) .

Genitalorganc: Epispadie, Hypospadie, Phimose, Hypoplasie d. Penis, d. Hoden, d. Prostata; Induratio penis plastica, Kryptorchismus, Prostatahypertrophie. 
Totale, partielle Atresien, Uterus, yagina duplex; Infantilismus d. weiblichen Genitalien, Dysmenorrhbe, Sterilitat; Extrauteringraviditat. 
Retroflexio, Descensus uteri, yaginae, Makromastie (Fettbrust), Mikromastie, Mamma areolaris, Stillunfahigkeit.
Pseudohermaphrod;tismus masculinus, femininus; Gynacomastie, Polymastie, Polythelie.

Ilautorgan: Kompletter Albinismus, Scheckung (weifies Haarbiischel, weiBe Zilien), ,,erworbenes“ Leukoderm, Vitlligo, Naeyi depigmentosi, pigmentosi,
Naevi yerrucosi, yasculosi, systematisiert, zirkumskript; Verrucae seniles; Ephelides, Chloasma, Lentigines, Milium; Epidermolysis bullosa hereditaria; 
Hydroa aestiyalis, Xeroderma pigmentosum, uniyerselle Hypotrichosis, Anidrosis, Hypotrichosis, terminalis, Hypertrichosis, lanuginensis, terminalis, 
,,Altweiberbart“, Synophris, Canities praematura, Alopecia praematura, Hyperidrosis man. et. ped.,
An-, Leukonychie, Onychogryphosis. Hyperkeratosis palmaris et plantaris, Perokeratosis Mibelli, Akanthosis nigricans, Ichthyosis eongenita, yulgaris, 
Lichen pilaris, Psoriasis, Sklerodermie, Morbus Raynaud. Quincke’sches Odem, Urticaria; Herpes febrilis, Idiosynkrasien Al od, Sublimat, Terpentin), 
Ekzem, Seborrhóe, Akne, Furunculosis; Atherom, Adenoma sebaceum, Dermoidzysten, Xanthoma (generalis., palpebrarum), Lipomę, Keloide. Fibrome, 
Neurofibromatosis; Tbc. cutis; Carcinoma cutis.

Ndheres siehe bei J. Bauer: „Die konstitutioneUe Disposition zu inneren Krankheiten", Berlin, Springer, III. Aufl. 102/,, und bei F. Lenz: „Die krankliaften 
Erbanlagen" in „Menschliche Erblichkeilslehre" von E. Baur, E. Fischer und F. Lenz, Munchen, Lehmann, II. Aufl. 1023.



Partial-Konstitutionen:
Neuropathie: Leicht ermudbar, reizbar; grofies Schlafbediirfnis. Spataufstehen. Neigung zur Schlaflosigkeit, Kopfschmerz, Konzentrationsmangel, VergeBlichkeit. 

Tagtraumen, Schreckhaftigkeit. Examensstupor, neryóse Asthenopie, Stammeln (Lambdazismus, Rotazismus, Sigmatismus), Stottern, Linkshandigkeit. 
Mitbewegungen (b. Sprechen, symmetr.), habit. „Uberschlagen11, Versagen d. Stimme, Lidflattem, Handezittern, Schreibkrampf, Tics (rotatoire, convulsif). 
Neryóse Anorexie, Cardiospasmus, Ruminatio, Erbrechen, Diarrhoen, Pollakiurie, Enuresis noctuma, diurna, „Harnstottern11, Impotenz, Frigiditat. 
Neurot. Charakter: „Geschwachtes Gesundheitsgewissen11, Leidseligkeit, Trotzeinstellungen, Wutanfalle, Minderwertigkeitsgefiihl, Suizidyersuche. 
„Hysterie11 (An-, Hyperasthesien, monoc. Amaurose, Diplopie, „róhrenfórmiges Gesichtsfeld“, Akinesia. algera, CIavus, Globus, Vaginismus, Pruritus.

*) z. B. Pigmentarmut, Rothaarigkeit. Heterochromie der Iris, angewachsene Ohrlappchen, Scapula scaphoidea, akzessor. Brustwarzen, Linkshandigkeit.

Astasie-Abasie, Schlinglahmung, Aphonie, Kontrakturen, epileptiforme Anfalle, hyst. Beschaftigungskrampfe. Ohnmachten, Migrane, Asthma. 
Launenhaftigkeit, theatral. Affektausbriiche, Lach-, Weinkrampfe, furor operativus passivus, abnorme Suggestibilitat, Pseudologia phantastica, 
Puerilismus, Pseudodemenz, Gansersches Syndrom, hyster. Dammer-, Stupor-, Schlafzustande, Fugues, traumat. Hysterie mit, ohne Rentenkampf.) 

„Neurasthenie11 (chroń. nerv. Erschdpfung), Psychasthenie, (Pseudoneurasth., traumat. Neurose, Rentenąuarulanz, Schreck-, Erwartungs-, Zwangsneurose. 
Phobien (Blitz, Dunkelheit, Reisen, Tunnels, geschloss. Tiiren, Bazillen, Syphilis; Errótungs-, Hóhen-, Platzangst, „Lampenfieber"), Zwangsyorstellungem 
Hemmungslosigkeit: Jahzorn, haufiger Stellenwechsel, Libertinage, unehel. Kinder, notor. Ehebruch, exzessiver Tabak-, Alkoholabus, Morphin-, Kokainismus. 
Haltlosigkeit: Trunksucht (Delir. tremens), Arbeitsscheu, Vagabondage, Eigentums-, Roheits-, Sesualdelikte, Schulden, BuBen, Freiheitsstrafen.
Dipso-, Porio , Pyro-, Klepto-, Oniomanie, Verschwendung, Spielwut, Sammelwut, Verschrobenlieit, Pseudologia phantastica, Streitsucht („ProzeBkramer11.) 
Psychopathia sexualis (Masturbatia excess., Exhibitionismus, Fetischismus, Padophilie, Sadismus, Masochismus; Bisexualitat, Homosexualitat etc.) 
Oligophrenien: Intellekt. Debilitat, Imbezillitat, Idiotie, „hóherer Blódsinn11. Morał. Debilitat, Imbezillitat, Idiotie, „reo nato“ (Lombroso).
Epilepsie: Grand mai (Schrei, Optonus-Klonus, Blauwerden, ZungenbiB, Dammerzustand). Petit Mai („Absences, stierer Blick, passag. Schwindel).

Epilept. Charakter (Egozentrizitat, „Gerechtigkeits“-Komplex, Kleinkramerei, Unbestandigkeit, schwiilstiger Briefstil, hasitierende Sprache.) 
Schizophrenie: Affektsteifheit, „Wurstigkeit11, unbeherrsclite Affekte, bizarre, unlog. Ausdrucksweise, Autismus, Demenz, Halluzinationen, („Stimmen").

Katatonie: Katalepsie, Stupor, Stereotypien (d. Bewegung, Haltung, Verbigeration), absurde Manieren. Negativismus. Automatismen, Echopraxie. 
Paranoid: Absurde Wahnideen (Beziehungs-, Verfolgungs-, GróBenwahn, Damonismus); schizophren. Quarulanz, prasenil. Beeintrachtigungswahn. 
Lappische Verblódung („Hebephrenie-1), Dementia simplex, latente Schizophrenie; Schizoid.

Maniscli-depressiy. Irresein: Manie (geliob. Verstimmung, Ideenflucht, Betatigungsdrang); Depression (depress. Verstimmg., Denk- u. Willenshemmg.). 
Konstit. Erregung (Hypomanie); melanchol., reizbare Yerstimmung; Zyklothymie; Involutionsmelancholie, „Climacterium yirile".

Vagotonie; Hyperaciditat (saures AufstoBen, aufgetriebener Łeib, Kopfdruek), Obstipatio spastica (schafskotahnl. Stuhl), langsamer Puls, Neigung zu SchweiBen.

Vasodystonien: Habit. Erróten, Dermographismus, Hand-, FuBschweiB, fliicht. Odeme (Quincke), Trophódem, Flimmerskotome, Migrane, period. Erbrech., Migraine opht. 
Kalte FiiBe, Frostbeulen, Akroparasthesien (Kriebeln, „Einschlafen d. Glieder“, „abgestorbene Finger“), Cutis marmorata. Akrozyanose, Raynaudsche Gangran. 

_____ Neigung zu Ohnmachten (Scliwarzwerden vor d. Augen); progress. Gesichtsatrophie, Hemiatrophie, Gliedatroph. n. Traumen, Sklerodermie, Erythromelalgie. * 

Idiosynkrasien: Erythem, akut., chroń. Ekzem, Urticaria, Quinckesches Odem, Schnupfen, Bronchospasm. (idiosynkr. Asthma), Ubelkeit, Erbrechen, Kolik, Diarrh. nach 
_____________ Aspirin, Chinin, Antipirin, Morphin, Jodoform; durch Kasę, Eier, Fische, Krebse, Pferdedunst (-serum), Hunde-, Katzenhaare, Erdbeeren, Primeln, Graspollen. 

„Rheuma“: Hautrheuma (z. B. bei Kahlkópfigen), Muskelrheuma (Schiefhals, Schulter-, Brustmuskelschmerz, HexenschuB), Cephalgia rheumat., Wetter-, Fóhnempf.
Erythema exsudativ. multiforme, Purpura rheumatica, Rheumatoid, Polyarthritis acuta, recidiy., Pericartitis, Pleuritis, Endocarditis, Klappenfehler, Chorea. 
Rheumarthritis chronica, Heberdensche Knoten. Polyarthritis nodosa, pracox; Polyarthridis, Monarthritis deformans (Schulter, Knie, malum coxae sen.) 

_____________ Spondylitis deform. (Bechterewsche Ankylose), Spondylarthritis ankylopoetica chroń. (Strumpell; P. Maries Spondylose rhizomeliąue); Arthropathien.
Hypothyreoidismus; Vermindertes Schwitzen, Haarausfall, Hautschwellungen, Empfindlichkeit gegen Kalte, ófters Frostschauer, kalte FiiBe und Hande, steife Glieder. 

„Rheumatismen11, bes. i. Riicken, groBe Mattigkeit, Ermudbark., Schlafsucht, kurzer Atem, Kopfschmerzen, schlechtes Gedachtnis, Interesselosigkeit, Phlegma. 
Appetitmangel, Stuhlverstopf., Neigung zu Gewichtszun.; Menstruationsstbr. (Amenorrhde, Menorrhagien), Climax praecox, geringe Libido, ev. Impotenz. 
Altliches bis greisenhaftes Aussehen, trockene, kleienartig schuppende, dicke, runzlige Alabasterhaut, eher livide Gesichtsfarbe, dicke, briichige Haare. 
Querfalten an der Stim, enge Lidspalten, apathisch ruhiger Blick, tiefgesattelte Stumpfnase, wulstige Lippen, groBe Zunge m. Zahneindriicken, kar. Zahne, 
Hautschwellungen an Lidem, Wangen, Nase, Supraklavikulargruben (Pseudolipome), Nacken-, Hand- u. FuBriicken (Pólsterchen). Thyreoidea atroph. unfiihlb’ 
Zuruckbleiben im Waehstum, schwerfalliger Gang, ungeschickte Beweg., kurze dicke Knochen, kurze, dicke, distal verbreiterte Finger, trock., riss. NageL 
Langsamer, Jdeiner Puls, verlangs., schwere Atmung, herabges. Stoffwechsel, Hypothermie, groBe Kohlehydrattoleranz, Fettsucht, prasenile Atherośklerose’ 
Neigung zu Aniimien, Lymphozytose, verminderte Regenerationsfahigkeit, erhóhte Gerinnbarkeit des Blutes; Oligurie; Genitalatrophie (in hochgrad. Fallen/ 
Mundatmung, leichte Schwerhórigkeit, yerschleierte, rauhe bis heisere Stimme, yerlangsamte Sprache, Gedankenarmut, schlechte Merkfahigkeit, Indolenz.

Hyperthyreoidismus: SchweiBe, Haarausfall, Hautschwellungen, Empfindlichkeit gegen Hitze, Neigung zu Fieber, Erroten, Herzklopfen („bis i. d. Hals hinauf“).
Ziehende Schmerzen im ganzen Korper, bes. i. Nacken. Kopfschmerzen, abnorme Erregbarkeit, Unruhe, Schlaflosigkeit, schreckhafte, Triiume; Reizhusten. 
Speichelflufi, starkę bis abnorme EBlust, yermehrt. Nahrungsbediirfnis, eher Abmagerung. Neigung zu Erbrechen, zu profusen, wasser., schmerzh. Diarrhoen 
Eher jiingeres Aussehen, iippige Kórperformen (i. d. Anfangsstadien, feuchte, zarte, durchscheinende, geschmeidige, eher gerot. Haut, ev. Dermographism. 
Weite Lidspalten, Glanzauge, ev. Exophthalmus, lebhafter bis angstlicher, unstater scheinbar zorniger Blick (oft wie „gehetztes Wild11), Struma moll. vasc. 
Derbe Hautschwell. (Lider, Extremit.), starkes Langenwachtum, schlanke, grazile Knochen, lange, schlanke, vom schmale Finger; sclinellschlagiger Tremor.
Meist ,weicher, kleiner, freąuenter, labiler Puls, Karotidenhupfen, oberflachliche, freąuente Atmung, gesteigert. Stoffwechsel, yerring. Kohlehydrattoleranzs 

----- - Neigung zur Glykosurie, konstit. Magersucht, Neutropenie, Lymphozytose, yerzogerte Blutgerinnung. Cessatio mensium, Genitalatrophie (in hochgrad. Fallen). 
Klanglose Stimme, liastige Sprache, rascher Gedankenablauf bis Ideenflucht, jaher Stimmungsweclisel (v. Eupliorie, Depression), Neigung zu psychot. Zust.

Hyperpituitarismus: GróBerwerden d. Kopfes (Hut-Nr. friiher , jetzt ), d. Kinns (Kaubeschwerden), d. Hande (Handschuh-Nr. friiher , jetzt ); Sehstórungen. 
Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen, rheumat. Schmerzen i. Vorderarmen und Handen, zunehm. Ermiidbarkeit, allmahliche Potenzabnahme, Phlegma/ 
GroBer Schadelumfang, stark promin. Tubera frontalia, Arcus superciliares, Jochbógen, Protub. occipit. ext„ groBe pneum. Hohlen, groBe, plumpe Nase 
dicke, wulstige Lippen, groBe Zunge auseinandergeruckte Zahne, ev. Progenię, macht. Unterkiefer, stark yerdickte Schlusselbeine, breite Rippen.
Kyphose d. unt. Hals- u. ob. Brustwirbelsanle, Lordose, d. Lendenwirbelsaule tatzenart. Extremit. (type en long, en large), starkę Primar- u. Terminalbehaar. 
Tiefe Stimme, yerlangsamte, schlecht artikulierte Sprache, bitemporale Hemianopie, hemianop. Pupillenreaktion, Amblyopie, Neuritis optica; Apathie.

Hypopituitarismus: Dystrophia adiposo-genit.: Vermind. Schwitzen, Neigung zu Haarausfall, trock. Alabasterhaut, meist Wachstumshemm., Ausbl. d. Stimmbr. 
Geringe od. fehlende Libido, ev. Impotenz, Amenorrhde od. Cessatio mensium, Phlegma, Kopfschmerz., Schwindelanfalle, Erbrech., ev. Polydipsie u. Polyuriei 
Eunuchoide Fettyerteilg. (Mammae, Huften, Unterbauch bes. Schamberg, GesaB, Oberschenkel); Entwicklhemm. d. Genitale und d. sek. Geschlechtsmerkm" 
Minder-, ev. Zwergw., Herabsetz. d. Grundumsatzes, Fettsucht, ey. Diabetes insipid., ev. sek. Anamie; Neutropenie; ev. groBe Sella u. bitemp. Hemianopie.

Hypoflenitalismus: Eunuchoidismus: Starkę Kopf-, geringe Achsel-, Scham-, Perinealbehaarung, Bartlosigkeit, Lanugo, vor den Ohren und Kinn, „Altweiberbart", 
auffallend zarte, samtartige, blasse od. fahlgelbe Haut, Geroderma. eher kleiner Kopf, Adamsapfel nicht promin., Larynx infant., Schilddriise wenig palp. 
Schlanker, hoher Wuchs, graziler Knochenbau, kurze Extremit„ eunuchoide Skeletproport. (Spannweite, Kórperlange, Unterlange, Oberliinge), Genua valga 
eunuchoide Fettyerteilung (s. oben), Fettbriiste mit wenig Driisensubstanz, Muskeln wenig entwick., iiberstreckb. Gelenke (Finger); normale eher kl. Sella.’ 
Kleiner, kaum aus dem Fettwulst prominenter Penis, kleines Skrotum, kleine bis rudimentare, nicht oder unyollstandig deszendierte Hoden, kleine Prostata. 
Geringe Entwickl. d. kleinen Labien, ey. hypertroph. Klitoris, enge Yagina, infant. Uterus, kleine Oyarien, Amenorrhde; geringe fehlende Libido, Sterilitat.

Prim. Infantilismus*):  Geringe KorpergroBe, Verzogerung d. Ossifikation, Himschadel eher groB, Gesichtsschadel rei. klein; wenig ausgepr. Form v. Nase, Kiefer u. Kinn. 
(generell, part.) Kindl. Physiognomie u. Gesichtsausdruck, graziler Knochenbau, kurze Extrem„ Spannweite eher kleiner ais KorpergroBe, Unterlange kleiner ais Oberlange^ 

Geringe Inyolution d. lymphat. Apparats, Lymphozytose, ev. Statuslymphat., Anamie; ev. Hypoplasie d. GefaBsystems (kleines Herz, enge Aorta, niedr. Blutdr.) 
Genital. Infant.: Krytorchismus, Monorchismus, Leistenhoden, unyollst. Deszensus, Oligospermie, Azoospermie, ev. Kleinheit v. Hoden, Skrotum, Penis. 

Weiche Flaumhaare i. Gesicht, sparl. od. fehl. Bart-, Achsel- u. Schambeharrung bei reichl. Kopfhaar; Becken v. asex. Zwischenform. 
Schmale Huften, flachę Nates, Neigung zu Hangebauch, tiefsteh. Nabel, infantile Mammae, kleine Warzenhófe, flachę oder Hohlwarzen; 
fettarm. Schamberg, wenig ged. auB. Genitalien, trichterform. Vulva, enge Yagina, infant. Uterus, Tuben, Oyarien, Amenorrhde, Sterilitat’ 

Psych. Infant.: Kindliche Logik, starkę Ablenkbarkeit, Nachahmungstrieb, Unselbstandigkeit, Angstlichkeit, Insuffizienzgefiihle, Verdrossenheit.
Ungehemmte Affekte in Mimik und Gestik, aber meist ohne Heiterkeit und Unbefangenheit; Arbeitsunlust.
„Psychosexueller Infantilismus11 (Steckel): Infant. Fixierungen (Ubertragungen, Regressionen, Wutanfalle, Analsexualitat, Paraphilien).

*)Sekundare Infantilismen konnen Folgę sein von Myxodem, Kretinismus, hypophysarer Dystrophie, dysgenitalen sowie Thymus-, Pankreas- und Nebennieren- 
tórungen; ferner von Epilepsie, Mongolismus, Myasthenie, Myopathie, von kongenit. Yitien, friih erworbenen Mitralfehlern, Tuberkulose, Malaria, kongenit. Lues, Pellagra.

Zusammenfassung.
Extreme Varianten*)  (einzeln ohne patholog. Wertigkeit):

Somat. „Degenerat.“-Stigmen:
Funkt. „Degenerat.“~Stigmen:
Psych. „Degenerat.“-Stigmen:

Relative Organminderwertigkeiten (partiell endogene Affektionen)

Absolute Organminderwertigkeiten (rein endogene Degenerat.prozesse):
Angedeutet vorhandene patholog. Partialkonstitutionen:
Hochgradig ausgepragte patholog. Partialkonstitutionen:
Stigmen des Exploranden aus der vaterlielien Aszendenz:
Stigmen des Exploranden in den vaterliehen Seitenlinien:
Stigmen des Exploranden aus der mutterliehen Aszendenz:
Stigmen des Exploranden in den mutterliehen Seitenlinien:
Neu manifeste, in d. Familie d. Exploranden nicht naehweisbare Stigmen:
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(Die Nummem der Mahe beziehen sich auf die Somatometrisdie 
Technik in R. Martin, 1928, Lehrbuch der Anthropologie II. Aufl. 
Alle durch Messung und Berechnung ermittelten Werte sind, in 
Millimeter ausgedruckt, in die schmalen, leeren Felder tiber bezw. 

unter den Nummem der Make einzutragen.)
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Beobachtungsblatt fur klinisch-psychiatrische 
Typenforschung.

Ausgabe 1922.

W Wagę A Anthropometer B Bandmaft
St = Stangenzirkel T = Tasterzirkel.
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Geburtsort des Vaters:

Nr. Ort der Aufnahme Schule: Klasse:

Familienname: Vorname: Datum; Jahr Monat Tag Stunde

Alter: Jahr Monat Tag Geburtsdatum: Geburtsort: Beobachter:

Wohnort der Fitem: S trafie: Fruhere Aufenthaltsorte:

Staatsangehórigkeit: Religion: Speisung: Photographie:

der Mutter:

Vater lebend, tot. Mutter lebend, tot.

Beruf des Vaters:

Ascendenz des Vaters:

der Mutter:

der Mutter:

Korperbehaarung: 1. stark, 2. mittel, 3. schwach, 4. sehr schwach, 5. fehlend.

Wie viele Geschwister lebend: tot:
mannl. weibl. mannl. weibl.

Wievieltes Kind der Mutter: Zwilling:

Ernahrungszustand: 1. sehr gut, 2. gut, 3. mittel, 4. schlecht, 5. sehr schlecht. Nach arztlicher Inspektion: I. II. III. IV.

Entwicklung der Muskulatur: 1. sehr kraftig, 2. kraftig, 3. gut,
4. mittel, 5. schwach, 6. sehr schwach.

Entwicklung des Knochenbaues: 1. sehr grób, 2. grób, 3. mittel, 4. fein.

Pubeszenzstufe: 1. 2. 3.

Zahne: 1. gut, 2. mittel, 3. schlecht.
R.

m. m. m. p. p. c, i, i. | i. i. c. p. p. m. m. m. 
m. m. m. p. p. c. i. i. | i. i. c. p. p. m. m. m. L.

Gesundheitszustand: Krankheiten:

Konstitutionsanomalien: Haltungstypus: A. B. C. D.

Linkshander: in welchem Grade: Beidhander:

Asymmetrien des Kopfes:

des Gesichtes:

der Wirbelsaule: Skoliose:

Bemerkungen:

Farbę der Augen: dunkelbraun. hellgrau. der Haut: hellbraunlich. karminweifi. der Haare: dunkelbraun. hellblond.
braun. dunkelblau. gelblich. fahlweiB. rbtlichbraun. aschblond.

M Nr hellbraun. blau. t w. gelblichweiB. F NTr hellbraun. rot.
grunlich. hellblau. r. r\r. dunkelblond. albinotisch.
dunkelgrau. albinotisch.

Form der Kopf haare: straff. weitwellig. gekrauselt. Befahigung (Schulausweis):
schlicht. engwellig. Kraus.
flachwellig. lockig.

Verlag Fr. Stein, Mtinchen, Gabelsbergerstr 62
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Geburtsort des Vaters:

Nr. Ort der Aufnahme Schule: Klasse:

Familienname: Vorname: Datum; Jahr Monat Tag Stunde

Alter: Jahr Monat Tag Geburtsdatum: Geburtsort: Beobachter:

Wohnort der Eltern: StraBe: Friihere Aufenthaltsorte:

Staatsangehórigkeit: Religion: Speisung: Photographie:

Vater lebend, tot.

Beruf des Vaters:

der Mutter:

Mutter lebend, tot.

der Mutter:

Ascendenz des Yaters: der Mutter:

Ernahrungszustand : 1. sehr gut, 2. gut, 3. mittel, 4. schlecht, 5. sehr schlecht. Nach arztlicher Inspektion: I. II. III. IV.

Wie viele Geschwister lebend: tot: Wievieltes Kind der Mutter: Zwilling:
mannl. weibl. mannl. weibl.

Entwicklung der Muskulatur: 1. sehr kraftig, 2. kraftig, 3. gut,
4. mittel, 5. schwach, 6. sehr schwach.

Entwicklung des Knochenbaues: 1. sehr grób, 2. grób, 3. mittel, 4. fein.

Pubeszenzstufe: 1. 2. 3. Kórperbehaarung: 1. stark, 2. mittel, 3. schwach, 4. sehr schwach, 5. fehlend.

Zahne : 1. gut, 2. mittel, 3. schlecht.
R.

m. m. m. p. p. c. i. i. | i. i. c. p. p. m. m. m. 
m. m. m. p. p. c. i. i. | i. i. c. p. p. m. m. m. L.

Gesundheitszustand: Krankheiten:

Konstitutionsanomalien: Haltungstypus: A. B. C. D.

Linkshander: in welchem Grade: Beidhander:

Asymmetrien des Kopfes:

des Gesichtes:

der Wirbelsaule: Skoliose:

Farbę der Augen: dunkelbraun. hellgrau. der Haut: hellbraunlich. karminweiB. derHaare: dunkelbraun. hellblond.
braun. dunkelblau. gelblich. fahlweiB. rótlichbraun. aschblond.

m Mr hellbraun. blau. . M gelblichweiB. hellbraun. rot.Nr' grunlich. hellblau. L. Nr. r. Nr. dunkelblond. albinotisch.
dunkelgrau. albinotisch.

Form der Kopfhaare: straff. weitwellig. gekrauselt. Befahigung (Schulausweis):
schlicht. engwellig. kraus.
flachwellig. lockig.

Bemerkungen:
Verlag Fr. Stein, Miinchen, Gabelsbergerstr. 62
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