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Vorwort. 

Der vorliegende Leitfaden entstand aus anthropologischen Kursen und 
V orlesungen, die ich zunachst in Kiel, dann in Gottingen hielt. Ich veroffent
liche ihn auf vielfachen Wunsch Studierender, weil in der anthropologischen 
Praxis ein kurzgefaBtes Buch fehlt, das eine handliche Einfiihrung in die Methoden 
der Anthropologie und gleichzeitig in ihre modernen Fragestellungen gibt. 

Bei dem heutigen Stand der anthropologischen Erkenntnisse fordert die 
Abfassung eines derartigen Abrisses und die Materialauswahl dazu manche 
subjektive Stellungnahme. Ich habe eine solche nicht gescheut, mich aber 
bemiiht, nach Moglichkeit nur objektiv gesicherte Angaben zu iibernehmen. 

Besonders die neuere Literatur habe ich moglichst vollstandig beriick
sichtigt. 1m Anhang ist aber nur auf wichtigere, fast ausschlieBlich deutsche 
zusammenfassende und weiterleitende Werke verwiesen, um die Arbeit nicht 
allzu sehr mit Literaturangaben zu belasten. 

In dem beigegebenen Abbildungsmaterial muBte ich mir, um den Preis 
des Buches nicht zu hoch werden zu lassen, eine gewisse Beschrankung auf
legen. Ich lieB in erster Linie Bilder weg, deren Gegenstand auch durch den 
Wortlaut des Textes allein deutlich genug wurde. Bei der Illustration der 
Rassenbeschreibung beschrankte ich mich vorwiegend auf die Abbildungen 
mannlicher Individuen, die in der Literatur meist mehr vorhanden sind als 
weibliche. Da die Geschlechtsunterschiede bei allen Rassen wahrscheinlich 
ziemlich gleich sind (vgl. S. 246), ist dieses Vorgehen zu verantworten. 

Endlich vermied ich einstweilen die praktische Auswertung des ange
sammelten wissenschaftlichen Materials, etwa zu eugenischen SchluBfolgerungen. 
Diese werden unter starkerer Beriicksichtigung psychischer und pathologischer 
Merkmale in einer besonderen Veroffentlichung ("Einfiihrung in die menschliche 
Erblichkeitslehre und Eugenik") gezogen werden. Hier sollte nur ein Leitfaden 
durch das weitverzweigte Gebiet der physischen Anthropologie, wie sie von 
meinem anthropologischen Lehrer MARTIN abgegrenzt wurde, und damit eine 
wissenschaftliche Grundlage fiir spatere SchluBfolgerungen gegeben werden. 
Denn nur derjenige, der in die Grundlagen einer Wissenschaft und in die 
Gesamtheit ihrer oft komplizierten und vielseitigen Fragestellungen Einblick 
gewonnen hat, wird, zu eigenem Urteil fahig, in der Praxis mit selbstandiger 
Leistung ErsprieBliches schaffen. 

Das Anatomische Institut der Universitat Gottingen stellte mir Zeit und 
Mittel fiir die Abfassung des Leitfadens in groBziigiger Weise zur Verfiigung. 
Herr Oberpraparator OBERDORFER fertigte zum groBten Teil die Reproduktionen 
der beigegebenen Abbildungen an. Meine Frau half mir bei den Vorarbeiten 
und beim Lesen der Korrekturen. Die Verlagsbuchhandlung sorgte fiir eine gute 
Ausstattung. Ihnen allen bin ich dafiir auch an dieser Stelle zu Dank verpflichtet. 

Gottingen, im Oktober 1930. 
Anatomisches Institut. K. SALLER. 
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A. Grundlagen. 

1. Aufgaben der Anthropologie. 
Die Anthropologie ist die Naturgeschichte der Hominiden in ihrer zeitlichen 

und raumlichen Ausdehnung. 
Sie hat daher die Aufgabe, aIle innerhalb des Hominidenstammes vor

kommenden ausgestorbenen und rezenten Formen hinsichtlich ihrer korperlichen 
Eigenschaften zu unterscheiden, zu charakterisieren und in ihrer geographischen 
und zeitlichen Verbreitung zu untersuchen, zunachst gleichgiiltig, ob es sich 
dabei um Arten, Unterarten, Rassen oder Typen handelt. Dann versucht 
sie die Anthropogenese zu rekonstruieren, indem sie die verwandtschaftlichen 
Beziehungen sowohl innerhalb der Hominidengruppe als auch zu den genetisch 
nahestehenden Formen feststellt, und sie ist auBerdem bestrebt, die Ursachen 
aufzudecken, welche zu den verschiedenen Formauspragungen des Hominiden
stammes gefiihrt haben und ihnen zugrunde liegen (R. MARTIN). 

Die Methoden, mit denen die Anthropologie ihre Aufgabe zu erfiiIlen sucht, 
sind einerseits diejenigen der allgemeinen Genetik und Systematik, anderer
seits diejenigen der Anthropometrie. 

2. Genetische Grundlagen. 
a) Zelle, Zellteilung. Reduktionsteilung, Befruchtung. 

Die Elemente des tierischenKorpers sindZellen, kleinste, in sich abgeschlossene 
Teilstiicke des Organismus von bestimmter Struktur. Der Organismus entwickelt 
sich aus der Vereinigung zweier, der miitterlichen und der vaterlichen, Keim
zellen (Gameten), diese iibertragen die Erbfaktoren der Elterngeneration 
(P[Parental]-Generation) auf die Nachkommen (FI[!. Filial]-, F 2 [2. Filial]
Generation usw.). Das Vereinigungsprodukt zweier verschiedengeschlechtlicher 
Gameten wird als Zygote bezeichnet. Fortgesetzte Teilungen verbunden mit 
einer Nahrungsaufnahme aus der AuBenwelt (Wachstum) und weiter Aus
differenzierung einzelner Zellkomplexe zu bestimmten Organen (Entwicklung) 
lassen aus der Zygote die komplizierten Verhaltnisse entstehen, die uns der meist 
untersuchte ausgewachsene Organismus zeigt. Die Kenntnis der Vorgange bei 
der Zellteilung, Befruchtung, Entwicklung und beim Wachstum ist daher von 
grundlegender Bedeutung fUr das Verstandnis der Vererbung und der biologischen 
Erscheinungen iiberhaupt, auch des Menschen. 

Die ruhende Zelle (Abb. I A) besteht aus Zellplasma (Cytoprotoplasma), 
Zellkern und Zentralkorperchen, sie wird nach auBen durch eine Grenzhaut 
(Zellmembran) abgegrenzt. Der Zellkern ist, durch eine Kernmembran yom 
Zellplasma geschieden, dem Cytoprotoplasma eingelagert. Er besteht aus dem 
Kernsaft (Karyoprotoplasma), der von einem aus Linin und Nuclein gebildeten 
Kerngeriist durchzogen wird und in den Maschen dieses Geriistes ein oder 

Saller, Anthropologie. I 



2 Grundlagen. 

mehrere, aus Paranuclein bestehende Kernkorperchen (Nucleolus), au13erdem 
Chromatinkornchen geringerer GroBe birgt. Aus diesen Chromatinkornchen 
formen sich spater bei der Zellteilung die Chromosomen, die eine gewisse, jedoch 
nicht ungestorte Individualitat besitzen. In der Regel ist die Oberflache der 
Kerne ihrer Chromosomenzahl und damit auch der in ihnen enthaltenen 
Chromatinmenge direkt proportional (BOVERI). Das Zellplasma enthalt ver
schiedene Einlagerungen, deren Zahl und Art bei den verschiedenen Zellarten 
desselben Organismus wechselt, hauptsachlich Fettkornchen, Sekretkornchen, 

Abb. 1. Haibschematische Darstcllung der mitotischen Zellteilung. (Nach CORNING.) A Ruhender 
Zellkern (C, und C, Centrioien mit Astrosphare). B Spiremhildung. Auseinanderriicken der Centriolen. 
C Poistellung der Centrioien. Chromosomenbildung. D Riickbildung der Kernml))Jlbran, Bildung 
des Mixopiasmas. E (Aufsicht) Langsspaitung der Chromosomen. F (Seltenansicht) Aquatoriaipiatte, 

Kernspindel. G u. H Auseinanderweichen der Chromosomen. J Neuentstandene Toehterzellen. 

stabchenformige (Plastokonten) oder kugelformige (Plastochondrien) Plasto
somen und vor allem das Zentralkorperchen. Letzteres besteht aus einer ein
fachen oder durch Teilung doppelten kleinen Kugel (Centrosom), in welche 
ein oder durch Teilung zwei Kornchen (Centriolen) eingelagert sind und die 
von einem helleren oder dunkleren, sternfOrmig ausstrahlenden Hof (Astro
sphare) umgeben werden. 

Die Teilung der Zelle nun kann sich auf zweierlei Weise vollziehen, entweder 
durch einfache Teilung von Kern und Plasma einer Zelle in zwei Teile (direkte 
oder amitotische Teilung) oder durch einen komplizierteren Vorgang, in des sen 
Verlauf durch verschiedene Zentren und Zwischenvorgange zunachst eine 
Kernteilung (Karyokinese) und schlieBlich die Teilung der ganzen Zelle bewirkt 
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und fUr eine bestimmte gleichmaBige Verteilung der einzelnen Zellbestandteile 
auf die entstehenden Tochterzellen gesorgt wird (indirekte oder mitotische Teilung) . 
Die letztere Form der Zellteilung ist diejenige, welche fUr die Fortpflanzung 
der hoheren tierischen Organismen allein in Betracht kommt. Man unter
scheidet in ihrem Verlauf zweckmaBig verschiedene Abschnitte (Phasen), die 
jedoch ohne scharfe Grenze ineinander ubergehen. 

Der Beginn der Mitose ist haufig durch eine Storung des Mengenverhalt
nisses zwischen Kern und Plasma (Kernplasmarelation [R. HERTWIG]) gekenn
zeichnet. Doch findet sich diese Storung der Kernplasmarelation nicht immer. 
Auch die Zentren, welche im Cytoprotoplasma liegen und die spater bei der 
Mitose eine wichtige Rolle spielen, haben sich bei experimentellen Unter
suchungen als nicht unbedingt notwendig zur Einleitung der Zellteilnng er
wiesen. Dagegen laBt sich zu Beginn jeder Zellteilung eine Fliissigkeitsaufnahme 
und Verquellung der Plasmakolloide beobachten, welche annehmen laBt, daB 
es wahrscheinlich bestimmte, kurz wirkende Veranderungen des Cytoprotoplasmas 
sind, welche, eine entsprechende Konstitution des Kernes vorausgesetzt, die 
Zellteilung auslosen. Die Gleichzeitigkeit mitotischer Kernveranderungen in 
mehrkernigen Zellen weist ebenfalls auf diese Annahme hin (WASSERMANN). 

Wahrend der Prophase teilt sich das Zentralkorperchen in zwei Centriolen 
mit selbstandigen Astrospharen, die auseinanderweichen und nach den beiden 
Polen der Zelle wandern (Abb. 1 B). Der Kern vergroBert sich durch Flussig
keitsaufnahme aus dem Cytoprotoplasma. 1m Leben erscheint er bei ultra
mikroskopischer Betrachtung, abgesehen yom Nucleolus, zunachst als optisch 
leerer Flussigkeitstropfen (DELLA VALLE, CHAMBERS). Es ist jedoch moglich, 
daB sich unter dem anscheinend homogenen Zustand des Kernes typische 
latente Differenzen verbergen; durch einen EntmischungsprozeB werden die 
latenten Inhomogenitaten sichtbar gemacht und es treten sehr rasch Chromatin
substanzen heI'vor. Das Chromatin besteht von Anfang an in zwei Formen 
nebeneinander; ein basichromatisches Chromatin farbt sich mit basischen 
Farbstoffen, wahrend ein oxychromatisches Chromatin saure Farbstoffe an
nimmt. In der Prophase tritt dann weiter eine Konzentration des Chroma tins 
innerhalb des Liningerustes zuerst in einem dichten, dann in einem immer 
lockerer werdenden Knauel (Spirembildung) und Hand in Hand damit eine 
Umwandlung des Oxychromatins in basische Substanz ein. Unter Aufbrauch 
des gesamten Gerustes und Beteiligung des ganzen Kerninhaltes erfolgt die 
Zerlegung des Chromatinfadens in einzelne Teilstucke, die Chromosomen. 
DasGerustwerk selbst wird Material fli.r dieChromosomen (Abb. 1 C). Moglicher
weise liefert der Nucleolus, der in dieser Phase verschwindet, Stoffe, die fur 
die Entstehung der Chromosomen von Bedeutung sind. An der Oberflache der 
Chromosomen ist das Basichromatin - nicht als geschlossene Schicht, sondern 
vielfach gefenstert - angesammelt. Ob dabei aber die einzelnen Chromosomen
teilstucke (Chromiolen, Chromomeren) perlschnurartig aneinandergereiht sind, 
wie fUr manche Hypothesen der Erblichkeitslehre angenommen wird, ist frag
lich. Das Innere der Chromosomen erfullt eine achromatische (Linin-)Substanz. 
Weiterhin tritt eine Langsspaltung der Chromosomen, auch ihres achromatischen 
Gerustes ein, welche den eigentlichen Fortpflanzungsakt der chromatischen 
Elemente bedeutet. Die Centriolen haben inzwischen eine Polstellung ein
genommen. 

1m allgemeinen wird eine Individualitat der Chromosomen angenommen (BOVERI). 
Diese Individualitat ist jedoch jcdenfalls nicht ungestort, da die Chromosomen der 
Lange nach teilbar sind und bei der Reduktionsteilung Austauschmoglichkeiten 
zwischen den homologen Chromosomen eines Chromosomenpaares bestehen. N ach 
GODLEWSKI (1906) ist es aber uberhaupt unmoglich zu beweisen, daB die Chromo
somen im Ruhestadium der Kerne als selbstandige Einheiten oder Individuen 

1* 



4 Grundlagen. 

erhalten bleiben, daB also die Chromosomen, welche bei der nachsten Differenzierung 
des Kerns erscheinen, wirklich aus denselben substantiellen Komponenten aufgebaut 
werden, welche in die Kernbildung vorher eingegangen sind. Nach FICK (1907) 
sind daher die Chromosomen nicht als mehr oder weniger selbstandige Individuen, 
sondern lediglich als "taktische Formationen" des Chromatins aufzufassen, die nur 
dann auftreten, wenn es auf eine regelmaJ3ige Verteilung des Chroma tins ankommt. 
Sie treten auf und vergehen wie die Kernspindel. Sie sind gewissermaBen die "mobilen 
Manovrierverbande des Chromatins" (Manovrierhypothese). 

Nun erfolgt unter betrachtlichen relativen zeitlichen Schwankungen die 
Auflosung der Kernmembran und des Kernblaschens (Abb. 1 D). Auch das 
Cytoprotoplasma ist an diesem V organg beteiligt, indem es sein Gefiige zur 
Aufnahme des Kernsaftes geeignet macht. Durch Vermischung des Kernsaftes 
mit dem Cytoprotoplasma entsteht ein Mixoplasma (WASSERMANN), in das in 
dem einen Fall schon der Knauel, im anderen erst die kurzen langsgespaltenen 
Chromosomen frei zu liegen kommen. Das Mixoplasma ist das Feld, in dem 
sich die Karyokinese abspielt. 

Die Chromosomen ordnen sich durch die M etakinese um und kommen in 
die Aquatorialebene des Kernes zu liegen (Aquatorialplatte) (Abb. 1 E u. F), 
wobei ihre Scheitel gegen das Zentrum, ihre freien Enden gegen den Aquator 
gerichtet sind. Die auseinanderriickenden Zentralkorperchen sind wahrend 
dieser Vorgange durch feinste Fasern, die Zentralspindel, miteinander in Ver
bindung geblieben. Nach voHzogener Metakinese verschwindet die Zentral
spindel und es erscheint aus dem Mixoplasma eine Kernspindel (metakinetische 
Spindel), welche die beiden Centriolen durch achromatische Fasern verbindet 
und deren Faden sich an die Chromosomen anheften. Von der Poiseite betrachtet 
erscheint so das Bild der Chromosomen mit den Faden, welche an sie angeheftet 
sind, sternformig (Monaster). Nach der rasch vollzogenen Metakinese bleiben 
die Chromosomen eine gewisse Zeit in der Aquatorialplatte liegen, wobei sich 
an ihnen wahrscheinlich feinste Veranderungen abspielen, die das Auseinander
weichen vorbereiten und ermoglichen. Erst in der Aquatorialplatte wird auch 
die Langsspaltung der Chromosomen bis zur vollstandigen Trennung der Tochter
chromosomen durchgefiihrt. 

In der Diakinese weichen die Tochterchromosomen auseinander, aus dem 
Mutterstern (Monaster) entstehen zwei Tochtersterne (Diaster) (Abb. 1 G u. H). 
Dabei wirken mehrere Teilprozesse zusammen. Die Chromosomenhaliten 
werden durch eine Zugwirkung von den Centriolen aus mittels der Spindel
fasern, welche an den Chromosomen ansetzen, oder durch Stromungen von
einander entfernt. Die Kernspindel wird gedehnt. lhre achromatischen Faden 
zerreiBen schlieBlich in der Aquatorialplatte und hinterlassen einen Spindelrest, 
dessen Bedeutung noch unklar ist. Die Anaphasenchromosomen erfahren eine 
starke Verkiirzung, die das Auseinanderweichen unterstiitzt. Gleichzeitig 
verandert sich die Gestalt der ganzen Zelle, vor aHem des Mixoplasmas. Dabei 
entstehende Protoplasmastromungen, welche die Durchschniirung des mito
tischen Feldes verursachen, greifen als vis a tergo in die Diakinese ein. 

1m Schluf.Jabschnitt der Kernteilung (Telophase) macht sich ein zentrierender 
EinfluB der Centriolen auf die Chromosomen, welche im Tochterstern geordnet 
sind, so stark bemerkbar, daB eine gegenseitige Annaherung der Chromosomen 
herbeigefiihrt wird. Die Chromosomen verkiirzen und verdichten sich bis zu 
einer Art von Verklumpung, auch Verklebung scheint vorzukommen. Dann 
wird der Chromosomenhaufen aufgelockert, die Chromosomen treten auseinander, 
differenzieren sich - wozu wieder ein bestimmter Zustand des Cytoproto
plasmas Vorbedingung ist - und werden in das neue Kerngeriist (Tochter
spirem) iibergefiihrt. Die Bildung einer neuen Kernmembran um die beiden 
Tochterkerne und die vollstandige Durchschniirung des Cytoprotoplasmas, 
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welche sich schon wahrend der Diakinese andeutete, vervollstandigen den 
Vorgang (Abb. 1 J). Aus einer Mutterzelle sind nunmehr zwei selbstandige, in 
ihrem Bau der Mutterzelle ahnliche Tochterzellen entstanden. 

Durch den Mechanismus der mitotischen Teilung wird eine vollstandig 
gleichmaBige Verteilung hauptsachlich der Kernbestandteile der Mutterzelle 
auf die beiden Tochterzellen bewirkt. Jede Tochterzelle erhalt, da die Chromo
somen schon im Stadium des Monasters gespalten werden, eine gleiche Zahl 
von Tochterchromosomen von derselben Lange und vermutlich demselben 
Gehalt an Chromatin, auBerdem auch ein Centrosom. Die Verteilung der cyto
protoplasmatischen Bestandteile der Mutterzelle auf die Tochterzellen ist 
dagegen offenbar keine so gleichmaBige wie die Verteilung del' Kernsubstanzen. 

Nun ist eine bestimmte 
Chromosomenzahl fUr jede 

Tierart charakteristisch 
(Grundgesetz der Zahlenkon
stanz [BOVER!]) ; beim Men
schen beispielsweise betragt 
die (diploide) Chromosomen
zahl in den Korperzellen 
wahrscheinlich 47 bzw. 48 
(GROSSER). Dabei ent
sprechen sich immer zwei 
Chromosomen an Gestalt 
und GroBe (Chromosomen
paare), man bezeichnet die 
in einem Paar zusammen
gehorigen Chromosomen als 
homologe Chromosomen. 
Der Mensch besitzt also 
24 derartige Paare homo

Abb.2. Schema der Reifeteilungen und der Bildung der P olo· 
cyten bei Ascaris megalocepha\a biva lens . ..CNach CORNING .) 
A Unrejies Ei. B Erste Reifeteilung (Aquationsteilung). 
C Abstoilung des Po\ocyten I. Ordnung. D Zweite R eifeteilung 
(ReduktionsteiIung). E Abstoilung des Polocyten II. Ordnung, 

Eireifung. 

loger Chromosomen bzw. 23 Paare und I Chromosom (Geschlechtschromosom) , 
dem der homologe Partner fehlt . Da nun die Befruchtung und damit der 
Ansto/3 zur Entwicklung eines neuen Individuums durch die Vereinigung zweier 
Gameten erfolgt, muB der Chromosomenbestand der Keimzellen, welche zur 
Vereinigung kommen, auf die HaUte reduziert werden, wenn in del' neu
entstehenden Zygote die Chromosomenzahl nicht doppelt so groB sein solI 
wie bei den Eltern. Diese Reduktion wird bewirkt durch die Reifeteilungen, 
denen lediglich die reifenden Keimzellen eines sich fortpflanzenden Individuums 
unterliegen. 

Ein besonders einfach gelagertes Beispiel fiir den V organg der Reifeteilungen, 
an dem sich diese Verhaltnisse prinzipiell klarlegen lassen, bietet das Ei des 
Pferdespulwurmes (Ascaris) (Abb. 2), das im unreifen Zustand zunachst ebenso 
wie die iibrigen KOl'perzellen von Ascaris 4 Chromosomen (die diploide Chromo
somenzahl) besitzt. 

Der Kern des unreifen Eies liegt zentral (Abb. 2A), er ist weit gro/3er als der 
Kern des reifen Eies. Mit dem Beginn der Reifeteilung riickt der Kern, in 
dem sich das Chromatin zu 4 Chromosomen angeordnet hat, an die Oberflache 
des Eies, wobei zugleich die Kernmembran verschwindet und ein Mixoplasma 
entsteht. Bei einer ersten Reifeteilung (Abb. 2 B), deren tiefere Bedeutung noch 
unklar ist, kommen die Chromosomen zuniichst, wie bei del' beschriebenen 
Zellteilung im allgemeinen, zur Langsteilung (.Aquationsteilung), so daB auf jede 
der heiden Tochterzellen wieder 4 Chromosomen (die diploide Zahl) fallen. 
Bei der Eireifung bezieht sich dabei zum Unterschied gegeniiber anderen 
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Zellteilungen die Teilung nur auf den Kern. Das Cytoprotoplasma wird nicht 
gleichmaBig verteilt; wahrend die eine der beiden neuentstehenden Zellen fast 
die ursprungliche GroBe besitzt, erhalt die andere nur eine ganz geringe Menge 
von Zellprotoplasma als Umhullung ihres Kernes und wird weiterhin als Polocyt 
1. Ordnung (Richtungskorperchen) abgestoBen (Abb. 2C). Der Polocyt 1. Ordnung 
geht bei Ascaris keine weitere Teilung mehr ein. 

Dagegen zerfallt die zuruckbleibende Eizelle durch eine zweite Reifeteilung 
(Reduktionsteilung) noch einmal, und zwar in einen Polocyten 2. Ordnung 
und das reife Ei. Fur die Reduktionsteilung ordnen sich die Chromosomen 
des diploiden Satzes paarweise so im Aquator des sich teilenden Kernes an, 
daB sich je zwei zusammengehorige (homologe) Chromosomen dicht aneinander
legen (Parallelkonjugation). Dabei konnen sich die Chromosomen ein- (single 

a 

Abb.3. Schematische Darstellung des Chromomeren
austauschcs zwischen zwei homologen Chromosomen. 
(Nach BAUR.) a, a" a, Entstehung gemischter Chromo
somen durch eine einmaligc Zerreil3ung der Chromomeren
kette (single crossing-over der amerikanischen Aut oren). 

b, b i Entstehung gemischter Chromosomen durch 
doppelten Austausch (double crossing-over der 

amerikanischen Autoren). 

crossing-over), zwei- (double 
crossing-over), drei- und hochst 
selten wohl auch viermal spiralig 
uberkreuzen (Abb.3). Es wird 
angenommen, daB sie an den 
Uberkreuzungsstellen verschmel
zen konnen und daB sie sich 
dann nicht entsprechend ihrer 
ursprunglichen spiraligen Ver
schmelzungsflache wieder von
einander lOsen, sondern in einer 
Ebene durchtrennen. Auf diese 
Weise muBten Chromosomen 
entstehen, welche nicht mit den 
ursprunglichen Chromosomen 
identisch waren, da zwischen 
den beiden Partnern TeilstUcke 
(Chromomeren) ausgetauscht 
wurden. Man bezeichnet das 

Stadium, in dem sich die Chromosomen aneinanderlegen und der mutmaBliche 
Chromomerenaustausch stattfindet, als Synapsis, den Austausch selbst als 
Chiasmatypie (JANSSENS). 1m Bukettstadium orientieren sich die einzelnen 
Chromatinschleifen, in die sich die verklebten Chromosomen nach der Synapsis 
auflosen, gegen einen Kernpol und die Halfte der Chromosomen, je eines aus 
den Paaren homologer Chromosomen, wird als Polocyt 2. Ordnung ausgestoBen 
(Abb.2 D u. E). So ist durch die zweite Reifeteilung der diploide Chromo
somenbestand der unreifen Eizelle auf die Halfte reduziert worden, im reifen 
Ei ist nur der haploide Chromosomensatz zuruckgeblieben. Erfahrt auch die 
Polocyte 1. Ordnung eine ahnliche Reduktionsteilung in zwei Polocyten 
2. Ordnung, so entstehen durch die Reifeteilungen aus dem unreifen Ei im 
ganzen vier Zellen mit reduziertem Chromosomenbestand, namlich drei Polo
cyten 2. Ordnung ohne wesentlichen Zellpbsmabestand und die reife Eizelle 
mit der Hauptmasse des Cytoprotoplasmas. Die Polocyten werden im allge
meinen als zugrunde gehende Abortiveier aufgefaBt, denen zur Weiterentwick
lung die notige Cytoprotoplasmamenge fehlt. 

Die V orgiinge der Reduktionsteilung sind fUr den V organg der Vererbung von 
groBer Bedeutung und dementsprechend Gegenstand einer besonderen Nomenklatur 
geworden (MORGAN): 

Als Interferenzphiinomen bezeichnet man beim Chromomerenaustausch die Tat
sache, daB die ausgetauschten Segmente eine typische mittlere Lange haben. Ganz 
kurze Austauschstiicke sind selten, ebenso ganz lange. 

Als Deficiency wird es bezeichnet, wenn aus der Kontinuitat eines Chromosomen-
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fadens ein Teilstuck verloren gegangen ist, die beiden Paar linge also verschieden 
lang sind. 

Umgekehrt spricht man von Duplikation, wenn in einem Chromosomcnteilstuck, 
also in einer ganzen Gruppe von Faktoren, eine Verdoppelung erfolgt. 

Non-disjunction endlieh nennt man den Vorgang, daB sich ein Chromosomen
segment an ein fremdes Chromosom anheftet. Trennen sich so zwei homo loge 
Chromosomenschleifen nicht wieder und gelangen sie in die gleiche Keimzelle, so 
enthalt die andere KeimzeUe kein entsprechendes Chromosom. 

Die Grundlage dieser ganzen Erortcrungen jedoch, die Erscheinung der Ohiasma
typie, ist cytologisch bisher nicht zwingend erwiesen. Zu ihrer Annahme haben 
bisher nur theoretische Erwagungen bei Erblichkeitsuntersuchungen gefUhrt. Eine 
lineare Anordnung der Gene, welche als Chromosomenteilstucke die Erbfaktoren 
tragen, ist nicht erwiesen und fraglieh. Ihre Annahme ist aber bis zu einem gcwissen 
Grad Voraussetzung fUr die Annahme der Chiasmatypie. Diese stOBt aueh insofern 
auf Bedenken, als beispielsweise bei der Taufliege Drosophila, dem klassischen 
Objekt der amerikanisehen Vererbungsuntersuehungen, zwar in beiden Geschlechtern 
eine Umwindung der Chromosomen wahrend der Reduktionsteilung, aber nur im 
weiblichen Geschlecht ein Faktorenaustausch stattfindet. SEILER (1924/26) gibt 
daher zwar die Moglichkeit zu, daB zwischen homologen Chromo so men ein Aus
tausch von Segmenten stattfinden konnte, sucht aber den Faktorenaustausch nicht 
durch Chiasmatypie, sondern durch folgende Annahme zu erklaren: 

Die bindenden Krafte zwischen den einzelnen Teilchen eines Chromosoms 
konnen, namentlich bei kurzen Chromosomen, ausreichen, urn jederzeit den Zu
sammenhalt zu gewahrleisten. Sie konnen aber aueh so bemessen sein, daB sie in 
gewissen Stadien, welche die Chromosomen durchlaufen, nur knapp ausreichen 
und Zug oder Druck oder chemische Krafte leicht ein AuseinanderreiBen des ganzen 
Gefliges an der einen oder anderen Stelle, vor allem bei langen Chromosomen, be
wirken konnen. Da die Umweltbedingungen der Chromosomen in der Ovogenese 
andere sind als in der Spermatogenese, ist es leicht denkbar (und im Einzelfall auch 
nachgewiesen), daB sich beide Geschlechter in bezug auf das Aufsplittern der Chromo
somen verschieden verhalten konnen. Da weiter an entsprechenden Stellen homologer 
Chromosomen dieselben Krafteordnungen den Zusammenhalt bewirken, ist es leicht 
denkbar, daB dieselbe Ursache, die ein Aufsplittern eines Chromosoms an einer 
bestimmten Stelle zur Foige hat, auch im homologen Chromosom an derselben 
Stelle einen Bruch bewirkt. Damit ist dann, wenn die alten Krafte des Zusammen
haltens wieder in Wirkung treten und die aufgesplitterten Segmente sich wieder 
vereinigen, die Moglichkeit zum Austausch gegeben, wobei nach diesen Vorstellungen 
deshalb nur genau entsprechende Teilstucke ausgetauscht werden konnen, weil 
die bindenden Krafte flir jede Stelle im Chromosom nach Art und AusmaB typisch 
sind und weil sie deshalb an entsprechenden Stellen homologer Chromosomen gieich 
sind. Sind es vorwiegend mechanische Ursachen zufiilliger Natur, weiche ein Auf
splitt ern hervorrufen, so waren auch die Interferenzphanomene verstandlich, denn 
es ist in diesem Fall ohne weiteres kIar, daJ3 die Gefahr eines Bruches urn so groBer 
ist, je Ianger das Chromosom ist und daB ein vollzogener Bruch in wohl gesetzmaBiger 
Weise die Aussichten flir einen weiteren Bruch desselben Stuckes verringert. Endlich 
deuten auch Duplikation und Deficiency direkt darauf hin, daB ein Aufsplittern 
der Chromosomen dem Austausch zugrunde liegen konnte. 

Die einfachste Annahme zur Erklarung des Faktorenaustausches wahrend der 
Reduktionsteilung ware allerdings die (J. BAUER [1923]), daB ein Austausch von 
Chromomeren jeweils schon bei der Formierung der Kernschleifen aus dem Chromatin
gerust stattfindet. 

l\-lanche Beobachtungen sprechen auch dafUr, daB neben dem Chromomeren
austausch, welcher im Synapsisstadium stattfindet, auch noch spater ein Austauseh 
ganzer Chromosomen erfoigen kann (BAuR). 

Die beschriebene Eirei/ung erfolgt beim Menschen im Eierstock (Ovarium) 
der Frau in bestimmten Blaschen (GRAAFsche Follikel), welche die Keimzellen 
enthalten. Diese Follikel nehmen beim Herannahen der Geschlechtsreife an 
GroBe zu und in denjenigen, die reif werden, tritt ein Hohlraum auf, welcher 
Follikelfhissigkeit enthiilt. Mit zunehmender GroBe nahert sich der reifende 
Follikel der Oberflache des Ovariums, seine Wand reiBt ein und das Ei tritt 
aus. Es wird yom Eileiter aufgefangen und dem Uterus zugeleitet, wahrend 
sich die Follikelfliissigkeit in die BauchhOhle ergieBt. Aus den Follikelresten, 
die im Ovarium zuriickbleiben, entsteht der gelbe Korper (Corpus luteum) 
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durch Zellwucherung, er wird, wenn das Ei auf seinem Weg durch den Eileiter 
befruchtet und in den Uterus eingebettet wird, sehr groB und bleibt dann als 
Organ mit innerer Sekretion lang erhalten, wahrend er sich sonst schnell zuriick
bildet und vernarbt (vgl. S. 18). 

Der Vorgang der Reifeteilung an den Samenzellen (Spermatogenese), welche 
in den Hodenkanalchen erfolgt, ist prinzipiell der gleiche wie derjenige der 
Eireifung (Ovogenese). Ein Unterschied besteht jedoch darin, daB bei dec 
Spermatogenese keine Abortivzellen gebildet werden, sondern aIle vier, durch 
die letzte Reifeteilung gelieferten Zellen mit haploidem Chromosomensatz sich 
zu funktionsfahigen reifen Spermien heranbilden. Die Samenzellen besitzen 
keine groBere Protoplasmamenge, wie sie dem befruchteten Ei als Nahrmaterial 
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Abb.4. Schema der Befruchtung. (Nach K UHN und GOLDSCHMIDT. ) A Bildung des Empfangnis · 
hugels. B Ausscheidung einer B efruchtungsmembran, Bildung des mannIichen Vorkerns und des 
Zentralkorpers. C Aneinanderlagerung von mltnnIichem und weibIichem Vorkern. Chromosomen· 
biIdung. D Auseinanderwejchen der Chromosomen. E Neuentst andene Tochterzellen. Weill die 

miitterIichen, schwarz die vaterIichen Chromosomen. 

bei den ersten Vorgangen der Entwicklung dient, weisen sonst jedoch ganz 
ahnliche und zum Teil noch kompliziertere Plasmadifferenzierungen auf als 
die Eizellen. Das Cytoprotoplasma, das zunachst auch den unreifen Samenkern, 
ebenso wie den unreifen Eikern, etwa gleichmaBig umgibt, wird beim Spermium 
mitsamt seinen verschiedenen Einschliissen hauptsachlich in den Schwanz 
verlagert. 

Bei der Befruchtung vereinigen sich eine miitterliche und eine vaterliche 
Keimzelle (Gamete) zu einer neuen Zelle (Zygote) , in welcher durch die Ver
einigung zweier haploider Chromosomensatze der diploide Chromosomensatz 
wieder hergestellt wird (Abb.4). Das Spermium dringt durch den Empfangnis. 
hiigel, welchen ihm die Eizelle entgegenwolbt, in die Eizelle ein (Abb. 4 A). Sofort 
im AnschluB daran bildet sich als eine Verdichtung der oberflachlichen Schicht 
des Eies die Dotterhaut, welche normalerweise das Eindringen weiterer Spermien 
in das Ei verhindert. Aus dem Chromatin des Spermakopfes entwickelt sich 
nach dem Eindringen in die Eizelle, durch Anschwellen infolge von Fliissigkeits
aufnahme aus dem Eiplasma, der mannliche Vorkern (Abb.4B). Die Zentral
korper, welche beim Spermatozoon im Verbindungsstiick des Spermakopfes 
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mit dem Spermaschwanz enthalten waren, werden zu den Centriolen und leiten 
die Mitose ein; dem reifen Ei selbst fehlen die Zentralkorper. AuBer Kern und 
Centriolen gelangt auch der mitochondrale Anteil des Spermiums bei der Be
fruchtung in die Eizelle und ist hier bei verschiedenen Tierarten verschieden 
lang, bei einzelnen bis zu den Zellen des erwachsenen Korpers nachweis bar 
(MEVES). Zudem dringen, wenigstens bei Ascaris, mit dem Protoplasma des 
Spermiums auch Mikrosomen in die Eizelle ein, welche von den Mitochondrien 
verschieden sind, und bleiben dort fUr eine gewisse Zone der sich bildenden 
Teilungszellen erhalten, wahrend sich die spermiogenen mit den oogenen Mito
chondrien vermischen (HELD). Mannlicher und weiblicher V orkern wandern 
im befruchteten Ei aufeinander zu, bis sie zur Beruhrung kommen (Abb. 4 C). 
Das Centrosom teilt sich, die beiden Centriolen nehmen eine polstandige Stellung 
ein und spielen die oben bei der Zellteilung beschriebene Rolle. Die Chromosomen 
ordnen sich in die Aquatorialplatte und spalten sich der Lange nach, sie bleiben 
dabei getrennt nach ihrer Herkunft von der mutterlichen und vaterlichen Seite 
(Abb. 4 D). Die Trennung bleibt noch wahrend und selbst nach der ersten 
Furchungsteilung bestehen, wenn die Zygote in die beiden ersten Furchungs
zellen (Blastomeren) zerlegt wird (Abb. 4 E); sie erhalt sich in der ganzen embryo
nalen Entwicklung und auch im erwachsenen Organismus. 

Da somit in jeder Zelle des Organismus die Chromatinstruktur zu gleichen 
Teilen yom Vater und von der Mutter stammt, mussen auch in den reifenden 
Eizellen Chromosomen vorhanden sein, welche von beiden Eltern abstammen. 
Es sind dies die jeweils homologen Chromosomen in den Chromosomenpaaren. 

Dabei ist selbstverstandlich nicht daran zu denken, daB die Chromosomen von 
Ei und Samen stofflich identisch sind mit den Chromosomen der elterlichen Keim
zellen und derjenigen der vorhergehenden Generationen. Jede lebende Substanz 
wird bei den Lebensvorgangen verbraucht und wieder ersetzt, so auch zweifellos 
die Chromosomen. Was sich gleich bleibt, kann nur die Bauart der Chromosomen 
und ihre chemische Substanz sein (SEILER). 

In der Synapsis werden die Paare homologer Chromosomen zusammen
gestellt und bei der Reduktionsteilung werden die beiden Partner dieser Paare 
auf zwei verschiedene Zellen verteilt. Da nun die beiden Partner jeweils ver
schiedener, miitterlicher und vaterlicher, Herkunft waren, so muB die Verteilung 
der homologen Chromosomen auf die entstehenden reifen Keimzellen, welche 
yom Zufall bestimmt wird, von entscheidender Bedeutung fUr die Ubernahme 
vaterlicher und miitterlicher Erbeigenschaften durch die Keimzelle bzw. groB
vaterlicher und groBmutterlicher Eigenschaften durch das neuentstehende 
Tochterindividuum sein. Durch den Chromomerenaustausch, welcher vor oder 
bei der Reduktionsteilung stattfindet, wird der Vorgang noch verwickelter. 

b) Entwicklung und Organisation. 
Die Befruchtung bedeutet einerseits die Vereinigung der vaterlichen und 

mutterlichen Erbmasse, andererseits den AnstoB zur Entwicklung (Ontogenese) 
eines neuen Individuums. 

Letztercr ist nicht unbedingt von der Vereinigung zweier Gameten abhangig. 
Experimentell konnen auch Ausziige getoteter Samenzellen und verschiedene Chemi
kalien u. a. einen Entwicklungsvorgang im Ei einleiten, fiir den dann nur die 
miitterliche Erbmasse als Objekt in Betracht kommt (LOEB). Nach Entfernung 
des miitterlichen Zellkernes aus der Zygote laBt sich unter experimentellen Be
dingungen ebenfalls eine Entwicklung beobachten, bei welcher die Erbmasse des 
Samens in Wechselwirkung mit dem Eiplasma tritt. 

Die Ontogenese vollzieht sich in vier Perioden (Roux): In der ersten Peri ode 
bilden sich die Organe im wesentlichen durch vererbte Faktoren und den 
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angeborenen inneren Wachstumstrieb, unabhangig von funktionellen Reizen und 
von der Ernahrung. In der zweiten Periode hangt das Wachstum von der 
Ernahrung ab, aber auch funktionelle Reize wirken wachstumsfordernd. 

Fur verschiedene Falle liell sich nachweisen, dall fUr die Erscheinung gewisser 
Besonderheiten die Lebenslage in ganz bestimmten, meist recht frUben Entwick
lungsphasen maHgebend ist. Diese Lebensperiode wird als die sensible Phase in 
bezug auf die betreffende Eigenschaft bezeichnet. 

In der dritten Periode sind die spont-anen Wachstumsvorgange zum Still
stand gekommen und erst der funktionelle Reiz bringt neue Wachstumskrafte 
in die ruhende Zelle. Die vierte Periode ist die des Altersschwundes der Organe. 

Bereits im unreifen Ei zeigt das Eiplasma einen polaren Aufbau in einem 
animalen und einem vegetativen Pol, dessen erste Entstehungsursachen un
bekannt sind. Das Individualplasma (FICK) ist molekular und strukturell 
("supramolekular" [GROSSER]) spezifisch, die Individualitat ist also chemisch 
(molekular) und strukturell (anatomisch) bereits in der Eizelle ausgepragt. 
Die al& Nahrmaterial dienenden Stoffe der Eizelle sind hauptsachlich am vege
tativen Pol angehauft. Die verschiedenen Stoffe des Eiplasmas bilden spater 
das Protoplasma der Zellen verschiedener Organe und Organsysteme; man hat 
bei Wirbellosen im Ei die Substanzen nachgewiesen, welche spater die Musku
latur, das Mesenchym, das Entoderm und das Nervensystem bilden. Doch 
wechselt bei den verschiedenen Tierarten der Zeitpunkt, zu dem es zu einer Fest
legung der Plasmastruktur des Eies kommt. Jedenfalls spielt aber das Zell
plasma in den ersten Stadien der Ontogenese eine ausschlaggebende Rolle 
(GODLEWSKI, Roux), die jedoch mit dem Fortschreiten der Entwicklung 
allmahlich abklingt und immer mehr durch die Wirkung der Gene (Erbfaktoren), 
welche im Kern lokalisiert sind, ersetzt wird (HARMS). 

Mit der Befruchtung beginnt die Entwicklung des neuentstandenen Indi
viduums. Die Zygote teilt sich durch Furchung zunachst in zwei Teilungs
zellen (Abb. 5 A). Indem sich die neuentstandenen Zellen (Blastomeren) weiter 
teilen, entsteht ein Individuum von 4 (Abb. 5 B), 8 (Abb. 5 C), 16 und noch mehr 
(Abb. 5 D u. E) Zellen und schlieBlich ein groBer maulbeerformiger Zellhaufen 
(Morula) aus sehr vielen Zellen (Abb. 5 F). Die Chromosomen behalten wahrend 
dieser Vorgange ihre typische Gestalt und GroBe bei. Durch die Ausbildung 
eines Hohlraumes in der Morula entsteht ein Blaschen (Blastula) (Abb. 5 G), 
dessen einer Pol sich einstiilpt (Abb. 5 H) und schlieBlich mit dem anderen Pol 
in der BlastulahOhle zur Beriihrung kommt (Abb. 5 J). So entsteht ein HoW
korper (Gastrula), der von einer inneren (Entoderm) und einer auBeren 
(Ektoderm) Zellschicht umkleidet wird und dessen Hohlung (Urdarm) durch 
den Urmund mit der AuBenwelt in Verbindung steht. Zwischen Ektoderm 
und Entoderm wachst von einem bestimmten Bezirk des Urmundrandes ein 
mittleres Blatt ein, das Mesoderm. Aus dem Mesoderm bilden sich urn die 
erste knorpelige Anlage der spateren Wirbelsaule (Chorda) herum die Anlagen 
zur spateren Knochen- und Muskelbildung. Aus dem Ektoderm schnlirt sich 
die Anlage des spateren Zentralnervensystems (Medullarrohr) abo Das Entoderm 
formt sich zum Darmrohr (Abb. 5 K-M). So ist es zur Anlage dreier Keim
blatter, des Ektoderms, Mesoderms und Entoderms gekommen, die den spateren 
Korpergeweben als Ursprung dienen. 

Die geschilderten einfachen V organge spielen sich so nur bei niederen 
Chordaten wie beim Amphioxus abo Bei den Siiugetieren liegen die Verhiiltnisse 
etwas komplizierter. Hier ergibt sich (mit Ausnahme der Monotremen) als 
SchluBresultat der Furchung ein Zellhaufen, an dem eine auBere, mehr oder 
weniger epithelial angeordnete Schicht kubischer Zellen (Trophoblast) von einer 
zentralen Masse polygonaler, dunkler gefarbter Zellen (EmbryonaIknoten) zu 
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unterscheiden ist (Abb. 6 A) . Zwischen dem Trophoblasten bildet sich eine 
zuniichst spaItfOrmige, dann aber durch Aufnahme eines eiweiBhaltigen Uterin
sekretes rasch an Ausdehnung gewinnende Hohle (Blastocoel) (Abb. 6 B u . C) . 
Die Vorgange, welche zur Bildung des Embryos fUhren, beschranken sich dann 
ausschlieBlich auf den Embryonalknoten. Seine Zellen differenzieren sich aus 
zu Ektoderm, das in das ubrige Ektoderm der Keimblase, den Trophoblasten, 
ubergeht, zu Entoderm, das sich als tiefe Schicht des Embryonalknotens anlegt 
und durch seitliches Auswachsen in die Keimblasenhohle hinein den Dottersack 
(Saccus vitellinus) hersteIlt, und zu Mesoderm (Abb. 7 A-C). Bei den Primaten 

Elnbl")'oual .. I1 ', ,,-fjf----W 

Ektoblnot 

Abb. 6. Entwicklung des Kanincheneies . (Nach VAN B EXEDEN.) A Stadium nach Ablauf de r 
Furchung. B Bildung des Blastula hohlc. C Beginnende BUdung des E mbryonalschildes. 

und beim Menschen schlieBt sich das Entoderm bei seinem Auswachsen zur 
Bildung des Dottersackes nicht unmittelbar dem Trophoblasten, welcher sich 
rasch ausdehnt, an. In den Raum zwischen beiden Schichten wachst das Meso
derm hinein, das sich gerade bei Primaten sehr fruhzeitig entfaltet (Abb. 7 D). 
Weiter entstehen durch ein Auseinanderweichen der Zellen des Embryonal
knotens die ersten Anfange zur Amnionbildung, die fur aIle Sauger, Reptilien 
und Vogel charakteristisch ist (Abb. 7 C). Die Zellen der unteren Wand der 
entstehenden Amnionhohle werden zum Ektoderm des Embryos, wahrend die 
Zellen der oberen Wand das Amnion herstellen. Indessen wachst das Mesoderm 
auBerhalb des Embryos sehr rasch uber die Grenzen der Embryonalanlage 
zwischen dem Trophoblasten und dem Dottersackentoderm vor. Zwischen 
den beiden Blattern des Mesoderms, die durch das Magma cellulare verbunden 
bleiben, bildet sich das auBerembryonale Coelom (Abb. 7 D u. E) . Das Mesoderm 
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wachst auch zwischen dem Amnion und dem Trophoblasten vor (Abb. 7 E), 
auch hier bildet sich Coelom (Abb. 7 F), sodaB die ursprunglich breite Verbindung 
des Amnion mit dem Trophoblasten eingeschrankt wird (von vom nach hinten). 
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Schliel3lich steht die Embryonalanlage nur noch an ihrem hinteren (caudalen) 
Ende durch eine solide, zum parietalen Blatt des Mesoderm verlaufende Meso
dermbrucke, den Haftstiel, mit dem Trophoblasten in Zusammenhang. In der 
parietalen Lamelle des auBerembryonalen Mesoderms verbreiten sich die GefaBe. 
Das Mesoderm schlieBt sich dem Trophoblasten innen an und liefert spater 
das Zottenstroma der Chorionzotten, die aus dem Trophoblasten entstehen. 
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Die Amnionhohle flillt sich mit Amnionfliissigkeit und vergroBert sich rasch 
auf Kosten des auBerembryonalen Coeloms (Abb. 7 G u. H) und auch dadurch, 
daB sich die beiden Mesodermblatter zuletzt aneinanderlegen und so zu einem 
vereinigt werden (Abb. 7 J). Eine blaschenformige, frei in das auBerembryonale 
Coelom vorwachsende Allantois, wie sie andere Saugetiere besitzen, fehlt dem 
Menschen; es ist nur ein Allantoisgang (Urachus) vorhanden, der jedoch, im 
Haftstiel gelegen, die Peripherie der Fruchtblase nicht erreicht (Abb.7 G-J). Die 
AllantoisgefaBe schlieBen sich dem Allantoisgang an. Die Allantois dient bei 
den Saugetieren urspriinglich als Harnsack, bei den Primaten hat sie diese 
Rolle verloren. Ein dichtes GefaBnetz der auBeren Wand der Fruchtblase fiir 
die Ernahrung des Embryo blieb dagegen auch beim Menschen erhalten, es 
verbindet sich spater mit den mesodermhaltigen Sekundarzotten (Chorion
zotten) (Abb.7 J). Der Dottersack des Menschen schlieBlich stellt in den spateren 
Entwicklungsstadien ein ebenfalls rudimentares Organ dar (Nabelblaschen, 
Vesica umbilicalis); da bei den Saugetieren das Ei durch die Placenta mit dem 
Uterus der Mutter in Verbindung tritt und seine Nahrung friihzeitig dem miitter
lichen Blut entnehmen kann, wird der Dottersack, der bei den niederen Tieren 
als Nahrungsspeicher dient, bei ihnen nicht mehr benotigt. 

Die Entwicklung des Saugetiereies wird dadurch kompliziert, daB das Ei, 
nachdem es sich vorher schon bis zum Blaschenstadium entwickelt hat, in den 
miitterlichen Uterus eindringt, sich hier in der Schleimhaut festsetzt und auf 
diese Weise die Gewebe der Mutter fii.r seine weitere Entwicklung in Anspruch 
nimmt. Der miitterliche Uterus ist zu diesem Zweck unter dem EinfluB 
ovarieller Hormone ungemein blutreich (hyperamisch), die Schleimhaut auf
gelockert und machtiger und so im Bereich der Uterushohle zu einer hinfalligen 
Haut (Decidua) geworden. In diese Decidua pflanzt sich die Fruchtblase infolge 
einer lytischen Einwirkung ihrer auBeren Zellschicht, des Trophoblasten, ein. 
Sie wird vollig von den Uteruszellen umschlossen und lebt in einfacher Symbiose 
mit dem miitterlichen Uterus. Die verdauende Wirkung der Trophoblastzellen 
steigert sich immer mehr, die Trophoblastzellen wachsen als Primarzotten in 
die Uterusschleimhaut hinein, die fortwahrend an Machtigkeit und Saftreichtum 
zunimmt. Sie zerstoren das miitterliche Gewebe, das in der Umgebung des 
Eies zu einem Brei zerfallt (Embryotrophe), von den Trophoblastzellen ver
arbeitet und als Nahrung in das Innere der Keimblase aufgenommen wird. 
SchlieBlich tritt diese Wirkung der Trophoblastzellen jedoch zuriick und von 
den Eihauten (Allantois und Chorion), die sich inzwischen ausgebildet haben, 
wachsen Sekundarzotten (Chorionzotten) in die miitterliche Schleimhaut und 
die in ihr gebildeten Blutraume ein. Die Chorionzotten enthalten GefaB
schlingen, welche von embryonalem Bindegewebe umhiillt werden und von 
einem Epithel, das yom Trophoblasten stammt, iiberzogen sind; sie nehmen 
die Nahrung aus den Blutraumen (intervillosen Raumen) der Mutter auf 
(Hamotrophe) . 

Fiir diese Art der Eieinpflanzung in den miitterlichen Uterus bei den Sauge
tieren kann man 4 Typen unterscheiden (GROSSER): 

1. Placenta epithelioc1wrialis. Das Ei liegt frei im Uterus und sowohl Chorion 
aIs auch Uterusepithel sind intakt (Beispiel Schwein). 

2. Placenta syndesmoc1wrialis. Das Uterusepithel geht im Bereich der Beriihrung 
mit dem Chorionepithel zugrunde, das Chorion kommt in unmittelbare Beriihrung 
mit dem Bindegewebe der Uterusschleimhaut (Beispiel Wiederkauer). 

3. Placenta endotheliochorial is. Die lytische Wirkung des Trophoblasten geht 
so weit, daB von den miitterlichen Scheidewanden gegen die Keimblase hin nur 
noch das GefaBendothel iibrig bleibt, das dem Chorionepithel direkt angrenzt. Miitter
liche und fetale Gewebe durchdringen sich in hohem Grad und bilden ein sog. 
Placentarlabyrinth (Beispiel Hund). 
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4. Placenta haemochorialis. Samtliche Scheidewande der Uterusschleimhaut 
gegen die Frucht sind gefallen, auch die GefaBendothelien, so daB die Chorionzotten 
direkt in miitterliche Blutraume hineinhangen. Je nach dem Verhalten der Blut
gefaBe bei diesem Typus kann man zwei Formen unterscheiden. Entweder bilden 
die miitterlichen Blutraume enge verzweigte Kanale (Labyrinthplacenta) oder sie 
gehen in die Bildung eines einzigen groBen Raumes ein, der durch das Chorion gleich
sam wie durch einen Deckel geschlossen wird (Topfplacenta, Placenta olliformis). 

Je nach der Anordnung der Chorionzotten an der Eihiille unterscheidet man 
weiter (STRAHL) eine Placenta diffusa bei gleichmaBiger Verteilung der Chorion
zotten oder -wucherungen, eine Placenta multiplex (oder cotyledonata) bei gruppen
oder herdweiser, eine Placenta zonaria bei giirtelformiger, eine Placenta discoidalis 
bei scheibenformiger Anordnung der Zotten. 

Die menschliche ist nach diesen Bezeiehnungen eine Placenta haemochorialis 
discoidalis olliformis. 

Das Endresultat der geschilderten Entwicklungsvorgiinge ist hier wie dort 
eine Differenzierung des Eies in die drei Keimblatter Entoderm, Mesoderm 
und Ektoderm. Das Ektoderm wird aI'S auBeres Keimblatt zum Trager der 
Organe, welche die direkten Reize der Umwelt aufnehmen; aus ihm entstehen 
die Raut (Epidermis) mit ihren Anhangsgebilden, das Nervensystem und die 
Sinnesorgane. Aus dem mittleren Keimblatt (Mesoderm) leiten sich das Uro
genitalsystem, die Knochen, Muskeln und bindegewebigen Stiitzsubstanzen abo 
Dem inneren Keimblatt (Entoderm) fallen hauptsachlich die sog. vegetativen 
Aufgaben zu, es dient dem Darmrohr und seinen Anhangen und dem Respira
tionstraktus zum Ursprung. 

Ebenso wie wahrend der Reifung und Befruchtung im Ei Verlagerungen der 
verschiedenen plasmatischen Substanzen durch Stromungen stattfinden, erfolgen 
wahrscheinlieh aueh in den Furehungszellen regelmaBige Umordnungen und Be
wegungen der versehiedenen .. Protoplasma teile. Die V organge bis zur Gastrulation 
sind in diesem Sinn eine AuBerung von Materialumlagerungen. Wahrseheinlieh 
wird die Einstiilpung der Blastula (Invagination) bei der Gastrulation dureh ehemiseh
physikalisehe Versehiedenheiten derjenigen Zellen des Keimes bedingt, die in 
bestimmten Keimzonen oder Keimstrecken die Anlagen groBerer Organkomplexe 
darstellen. Moglicherweise spielt auch ein schnellerer Rhythmus der ZellteiIung 
einzelner Keimbezirke eine Rolle. So sind Furehung, Gastrulation und die gesamte 
daran ankniipfende Formbildung ein aus der Struktur des Protoplasmas notwendiger
weise sich ergebender Vorgang. 

Die Natur der Entwicklungserscheinungen, welche durch Formbildung, 
Wachstum und Differenzierung aus der befruchteten Eizelle den hochkompli
zierten erwachsenen Organismus entstehen lassen, suchen zwei Anschauungen 
zu erklaren, die Praformationshypothese und die Annahme einer Epigenese. 

Die Priiformationshypothese (WEISMANN) nimmt an, daB die ungeheure 
Mannigfaltigkeit der Organisation der lebenden Wesen auf eine komplizierte 
Struktur des Keimplasmas zUrUckzufiihren ist. Die einzelnen Merkmale, welche 
im ausgebildeten Organismus zum Vorschein kommen, werden bereits im Keim
plasma durch besondere diskrete Anlagen, mosaikartig nebeneinanderstehend, 
reprasentiert. 1m Laufe der Entwicklung werden diese Anlagen schrittweise 
aktiviert und dadurch erst wird die komplizierte Struktur des Organismus zur 
Entfaltung gebracht. Die Entwicklung ware also nichts anderes als die bloBe 
Umbildung von vornherein bestehender unsichtbarer Mannigfaltigkeit in sicht
bare ohne Vermehrung der Verschiedenheiten. 

Epigenese (Roux) bedeutet dagegen die wirkliche Produktion von Mannig
faltigkeit aus nicht nur sichtbar, sondern auch unsichtbar, also in Wirklichkeit 
Einfacherem. Die Teile stehen dabei in Wechselwirkung untereinander und 
beeififlussen (regulieren) sich gegenseitig bei ihrer Ausbildung. 

Die Klarung dieser beiden Ansehauungen ist die Aufgabe einer besonderen 
Wissenschaft, der Entwicklungsmechanik (Roux), geworden. Die Hauptbegriffe; 
deren'sich die Entwieklungsmechanik dabei bedient, sind folgende (SCHLEIP): 
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Die Summe aller Entwicklungsmiiglichkeiten eines Eies, das in die Entwicklung 
eintritt, heiBt seine prospektive Potenz, was aus ihm in der Ontogenese wirklich 
wird, seine prospektive Bedeutung (DRIEscH). Die prospektive Potenz des Eies 
ist in allen Fallen umfangreicher als seine prospektive Bedeutung. Unter Determina· 
tion versteht man diejenigen in der prospektiven Potenz enthaltenen Entwicklungs. 
miiglichkeiten, die in der Ontogenese tatsachlich verwirklicht werden; sie umfaBt 
die Bestimmung der prospektiven Bedeutung des ganzen Eies und damit die pro· 
spektiven Bedeutungen aller einzelnen Teile des Eies. Die Determination ist eine 
qualitative, ortliche und zeitliche. Sie bedeutet die Entstehung von Entwicklungs. 
bedingungen, die zur Verwirklichung von Entwicklungsmiiglichkeiten erforderlich 
sind. Als Organisation bezeichnet man auBer einem erreichten Endzustand auch 
das Geschehen, das zu dies em fllhrt (SPEMANN). Regulation fruher Entwicklungs. 
stadien ist die Erscheinung, daB die Ontogenese auch bei eingetretenen Stiirungen 
stets mehr oder weniger vollkommen das Endergebnis der ungestorten Entwicklung, 
cine Individualitat. erreicht. 

Fur die Gesamtentwicklung sind dann dreierlei Entwicklungsfaktoren zu unter
scheiden (KLEBS): 

1. Der Genotypus, der die Summe allt'r Erbfaktoren ist, 
2. inn ere Entwicklungslaktoren, d. h. aIle jene Entwicklungsfaktoren, die im Ei 

liegen, aber nicht zu den Erbfaktoren gehiiren und 
3. iiufJere Entwicklungsbedingungen, die von auBerhalb auf das Ei einwirken; 

sie uben auf dem Umweg uber cine Veranderung innerer Bedingungen einen deter
minierenden EinfluB aus. 

Das Resultat dieser drei Entwicklungsfaktoren ist der PhiinotypttS, das Er
scheinungsbild. 

Unter den determinierendpn Stoffen des Plasmas kiinnen drei Gruppen unter
schieden werden: 

1. Organbildende Stolle oder Keimbezirke (HIS): Dcrjt'nige Teil eines Eies, der 
zu einem bestimmten Organ wird, enthiHt auch einen bestimmten organbildenden 
Plasmastoff, welcher die Bildung des Organes hervorruft und ohne den dieses 
Organ nicht entstehen kann. 

2. Organisatoren: 1m Amphibienkeim gelang der Kachweis eines bestimmten 
Keimbezirkes, der auf andere Bezirke eine determinierende Wirkung ausubt. Man 
bezeiehnet dies en Bezirk, in dem die Organisatoren beisammenliegen, als Organi. 
!!~tionszentrum (SPEMANN). Dieses Zentrum ist nicht artspezifisch, es gelingt seine 
Uberpflanzung auf eine andere Tierart (heteroplastische Transplantation). Die 
Organisatoren bewirken die abhangige Differenzierung wie diejenige des Ektoderms 
zu Epiderms und Medullarplatte, deren Entwicklung also nicht auf Selbstdifferen
zierung beruht. Bei den Amphibien ist also das, was aus den einzelnen Teilen des 
Eies wird, an fangs uberhaupt nicht oder wenigstens nicht unabanderlich festgelegt. 
Bei anderen Tieren als Amphibien lieB sich ein Organisationszentrum bisher nicht 
sicher nachweisen. 

3. Quantitative Unterschiede im Eiplasma: Sie sind die Vorlaufer von Organi
sationszentren und diese fllhren weiterhin zur Entstehung von organbildenden Stoffen, 
welche die Qualitat des zu bildenden Organes determinieren und, wenn sie in end
gultiger Menge und Ausbreitung im Ei entstanden sind, aueh die C~uantitat des 
Organes. 

Auf solchen Grundlagen ist im Plasma zunachst die Asymmetric wie jede Organi
sation irgendwie praformiert. Auch die Hauptriehtungen der Organisation sind im 
Plasma vorgebildet, und zwar durch die Lokalisation organbildender Stoffe, Organi
sationszentren oder rein quantitativer Versehiedenheiten. Dies bedeutet also eine 
Praformation in Form von qualitativ oder nur quantitativ versehit'denen Stoffen 
des Plasmas. Durch die Organisatoren kommt dann jedoch weitt'r auch eine epigene
tische Wirkung zustande. 

Alles, was im Plasma des ungefurchten und gefurchten Eies sowie uberhaupt 
aller Zellen des sich entwickelnden Tieres vor sich geht, steht sicher unter dem 
EinfluB von Wirkungen, die von dem Kern ausgeubt werden. DaH im Kern Erbfaktoren 
gelegen sind, steht auBer Zweifel; ob allerdings aIle Erbfaktoren ursprunglich dem 
Kern angehiiren, ist noch unentschieden. Die Differenzierung der Kerne in den 
versehiedenen Kiirperzellen geschieht durch das Plasma (DRIEscH). Die zuerst 
viillig gleichwertigen Furchungskerne geraten bei der Aufteilung des Eies in die 
plasmatisch verschiedenen Zellt'n. Verschiedenes Plasma wirkt verschieden auf 
den Kt'rn ein und aktiviert aus der Summe von Anlagen nur bestimmte. Damit 
werden die Kerne funktionell verschieden und kiinnen auch ihrerseits das Plasma 
wieder verschieden beeinflussen. Der Kern wird auf diese Weise auch in der ersten 
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Entwicklungsperiode neben dem Plasma wirksam (BOVERI) und ist nicht unent
behrlich. 

Ganz allgemein sprechen die vielerlei festgestellten funktionellen Beziehungen 
zwischen Kern und Plasma dafiir, daB die Entstehung der Organisation des Eiplasmas 
vom Kern abhangig ist. Die Wirkung der Gene ist dabei aIs diejenige von Auto
katalysatoren aufgefaBt worden (HAGEDORN, SCHMALFUSZ und WERNER, GOLD
SCHMIDT), es spricht aber auch nichts gegen die Annahme, daB ein Gen ein lebendes 
Substanzteilchen des Kernes ist, das ebenso wie eine Zelle ein Enzym hervorbringt 
(SCHLEIP). 

Fiir das Vermiigen des Eies oder eines Ei- oder Keimteiles, isoliert immer ein 
harmonisches einheitliches Ganzes (ganzer Darm, ganze Larve usw.) zu bilden, 
ist noch die Wirkung eines besonderen Ganztaktors (DRIESCH) angenommen worden. 
Dies ist ein nichtweiter aufliisbarer, eben nur dem Organischen eigener Faktor. 
EinigermaBen erklaren laBt er sich durch die Annahme (HERBST), daB die Vererbungs
substanz nicht aIs bloBes Aggregat von Erbfaktoren, sondern aIs ein bestimmt 
konstitutioniertes Ganzes aufzufassen ist. Auch die Determination dieser Organi
sation ist von Bedingungen abhangig, die im Plasma liegen. 

Die Entwicklung verwirklicht somit (nach Roux, SCHLEIP u. a.) tatsiichlich 
beide MOglichkeiten, wobei sich die einzelnen Tierarten und Entwicklungsstadien 
allerdings verschieden verhalten: Praformiertes und epigenetisch Entstandenes 
zusammen fiihren in der Ontogenese das endliche Ergebnis herbei. 

Der Unterschied zwischen Regulationseiern, bei denen die Differenzierung 
der Teile eine abhangige ist, und Mosaikeiern, deren Teile Selbstdifferenzierung 
zeigen, ist unter den gewonnenen Gesichtspunkten auch kein prinzipieller, sondern 
nur ein gradueller. Er beruht im wesentlichen auf einer Verschiedenheit der Zeit 
der Organdetermination. 

Die Vorgange der Zellteilung, Befruchtung und insbesondere der ersten 
Entwicklung beweisen, daB der gemeinsamen Wirkung von Kern und Plasma 
und dessen Bestandteilen der bestimmende EinfluB bei der Ausbildung des 
Individuums und seiner Verschiedenheiten zukommt. Zwischen dem Cyto
protoplasma und dem Kern besteht eine fortwahrende chemische (Transfomation 
des Cytoprotoplasmas in Kernsubstanz), physiologische (Anteil an der Stoff
wechseltatigkeit) und morphologische (Chromidien) Wechselbeziehung (GOD
LEWSKI). Da bei der Befruchtung mit dem Sperma nur geringe Plasmamengen 
der miitterlichen Eizelle zugefiihrt werden, ergibt sich ein Uberwiegen des 
miitterlichen Einflusses bei der plasmatischen Vererbung, die als solche sicher 
stattzufinden scheint (WINKLER). Der leitende EinfluB allerdings mag dem 
Zellkern und seinen Bestandteilen zukommen. Auf dieser Grundlage laBt sich 
dann folgende Theorie der individuellen Entwicklung geben (SCHLEIP): 

Durch die Vererbung, den Genotypus, ist streng prii.£ormiert, was im Verlauf 
der Entwicklung entstehen kann. Alles aber, was wirklich entsteht (von den 
erstenDifferenzierungen im Eiplasma angefangen bis zu den Eigenschaften 
des entwickelten Korpers) ist das Reaktionsergebnis der Gene auf die gegebenen 
Entwicklungsbedingungen, stellt also etwas epigenetisch Gewordenes dar. 
Wenn aIle Gene dem Kern angehoren, so muB man den Aufbau eines Eiplasmas 
von einer bestimmten inneren (Intim-)Struktur als das erste grundlegende 
Reaktionsergebnis der Wechselwirkung zwischen Kern und Plasma annehmen. 
Die Gene gelangen dadurch unter neue Entwicklungsbedingungen und wirken 
sich unter diesen weiter aus. Das fUhrt in stufenweise zunehmender Verwicklung 
zu weiteren Differenzierungen innerhalb des Eiplasmas, wobei jede erreichte 
Stufe die determinierende Ursache fUr neue Auswirkungen von Genen und 
damit fUr die folgende Stufe ist. Jeder erreichte Entwicklungszustand determi
niert nicht nur die Art, sondern auch die Lokalisation der entstehenden 
Differenzierungen und da letztere bei ausreichenden Bedingungen zu einer 
vollstandigen, einheitlichen und harmonischen Organisation fiihrt, ist Quch 
die Individualitat etwas epigenetisch Entstandenes. Ebenso wie in einer Zelle 
entstehen auch bei mehrzelligen Organismen die ganzen Differenzierungen 

Saller, Anthropologie. 2 
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innerhalb des Systems abhangig; jede Differenzierung bildet sich in Abhangig
keit von Faktoren in anderen Teilen des Systems, also epigenetisch, d. h. als 
Reaktion von Genen auf Entwicklungsbedingungen. Die Zellbildung bei den 
Vielzelligen stellt einen Mechanismus dar, durch welchen eine lokalisierte Gen
wirkung gesichert wird. Bei der Furchung gelangen die differenten Plasma
regionen in verschiedene Zellen, die dabei entstehenden Kerne also in verschiedene 
Plasmen, durch welche dann in den Kernen verschiedene Gene aktiviert werden. 
Doch wird durch die Zellteilung die Einheit des Ganzen nicht aufgehoben, es 
bestehen zahlreiche (nervose, hormonale, mechanische u. a.) Korrelationen. 

Die dargestellten Zusammenhange in den ontogenetischen Vorgangen sind 
nur moglich, wenn die Gene sowohl wie das Plasma auf allen Entwicklungs
stufen bestimmte Eigenschaften besitzen, welche die determinierenden Reaktionen 
ermoglichen. Es liegt am nachsten, bei diesen Reaktionen an Enzymwirkungen 
oder Wirkungen von Autokatalysatoren zu denken (GOLDSCHMIDT). Die kataly
satorische Wirkung der Gene lOst die Wirksamkeit von Hormonen im weitesten 
Sinn aus; dabei kann man als Horm~ne der Dijjerenzierung die ersten organ
bildenden Stoffe, die sich im Ei schichten, d. h. die Stoffe der primiiren 
Chemodifferenzierung, deren Schichtung jede weitere Entwicklung verschiedener 
Muster bedingt, bezeichnen und unter Hormonen der Entwicklung solche chemische 
Stoffe verstehen, die, als Produkt der von den Genen im Substrat katalysierten 
Reaktionen gebildet, die Voraussetzungen der weiteren Morphogenese sind 
(GOLDSCHMIDT). Wahrend die Gene hauptsachlich in den Zellen wirken, sind 
es die Hormone im weitesten Sinn, welche die Korrelationen der Entwicklung 
im Organismus durch ihre Verteilung iiber den Gesamtkorper vermitteln. 

Die Verhaltnisse liegen auch hier wieder einfacher als bei den Saugetieren 
bei niedrigeren Organismen wie etwa den Insekten. Bei diesen enthalt jede 
Zelle alles zur Determination Notige und ist in dieser Beziehung unabhangig 
(unabhangige Differenzierung). Bei den Wirbeltieren und manchen Wirbel
losen werden die Verhaltnisse im spateren Verlauf der Entwicklung dadurch 
kompliziert, daB zentrale Organe, innersekretorische Driisen, ausgebildet werden, 
die ihrerseits erst die Hormone im engeren Sinn liefern, welche zur Vollendung 
der Determination notwendig sind (abhangige Differenzierung). Keimdriisen, 
Hypophyse, Nebenniere, Schilddriise, Nebenschilddriise, die Inselzellen des 
Pankreas, Thymus und vielleicht die Epiphyse sind Organe, welche derartige 
Hormone, tatigkeitsbestimmende einerseits und formbestimmende andererseits 
(GUDERNATSCH), abgeben. 

Die weiblichen Keimdrusen geben ein Hormon ab, welches die Brunst in Gang 
setzt und in erster Linie aus den reifenden und Flussigkeit enthaltenden Follikeln 
stammt. Der Fortfall des Hormons ist fur das Zustandekommen der Menstruations
blutung verantwortlich zu machen. Umstritten ist ein EinfluB des Follikelhormons 
auf das Wachstum. Dem Corpus luteum, das sich aus dem gereiften Follikel bildet 
und bei eintretender Schwangerschaft betraohtliche AusmaBe annimmt, kommt eine 
Einwirkung auf die Uterusschleimhaut zu, so daB diese die Fiihigkeit erwirbt, das 
befruchtete Ei festzuhalten und zur Entwicklung zu bringen. AuBerdem fordert 
das Corpus luteum das Waohstum von Uterus und Scheide und hindert die Follikel
reifung. Die Plaoenta hat einen fordernden EinfluB auf das Wachstum der sekundaren 
Geschlechtsorgane, sie enthalt wie der gelbe Korper einen Stoff, der Sterilitat bewirken 
kann, und weiter einen Stoff, der genau so wie eines der Hypophysenvordedappen
hormone unreife Follikel zur Reifung bringt, in den reifen Follikeln aber Blutungen 
herbeifiihren und eine vorzeitige Umbildung in Corpora lutea bewirken kann (Bildung 
atretisoher Follikel). Es ist jedooh unbekannt, ob diese Stoffe in der Placenta 
gebildet oder in ihr nur gespeiohert werden. 

Die mannliche Keimdruse gibt ein Hormon ab, das die sekundaren Gesohlechts
merkmale zur Ausbildung bringt. 

Die geschlechtlioh differenzierten Organe der Wirbeltiere konnen durch die 
Hormone der andersgeschleohtlichen Keimdriisen beeinfluBt werden. Hodengewebe 
hemmt die Funktion der Eierstocke, die weibliohen Geschleohtshormone hemmen 
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den Aufbau der mannlichen Keimdruse. Die im fruhesten Embryonalstadium noch 
nicht differenzierten Geschlechtsorgane des Wirbeltieres konnen wahrend des extm
uterinen Lebens durch Ausschaltung der eigenen Keimdruse und Zufuhr des fremd
geschlechtlichen Hormons in heterosexueller Richtung weitgehend verandert werden. 
Die Ausbildung der sekundaren Geschlechtsmerkmale ist bei Wirbeltieren sicher 
sehr weitgehend von der Art der einwirkenden Hormone abhangig, doch bleibt 
einstweilen die Frage offen, ob aile geschlechtlichen Differenzierungen lediglich 
die Folgen der Hormoneinwirkungen sind. 

1m Vorder-, Mittel- und Hinterlappen der H ypophyse werden vermutlich flinf 
Hormone gebildet. Vom Vorderlappen wird ein wachstumforderndes und ein keim
drusenforderndes (die Foilikelreifung begunstigendes, aber die Ovulation hemmendes) 
Hormon, yom Mittel- und Hinterlappen ein auf dic Pigmentzellen der Froschhaut 
wirkendes, ein den Uterus erregendes und ein den Blutdruck steigerndes Hormon 
abgegeben. Eine haufige Vermehrung der Wasserabgabe bei Entfernung des Hypo
physenhinterlappens beruht wahrscheinlich auf einer hormonalen Regelung des 
Wasserhaushaltes, die jedoch nicht nur von der Hypophyse aus, sondern bei dercn 
Ausfall auch von der Basis des Gehirns oder dem dieser aufgelagerten Teil der 
Pars tuberalis der Hypophyse erfolgt. Besonders enge Beziehungen bestehen zwischen 
Hypophysenvorderlappen und (weiblichen) Keimdrusen und zwischen Schilddruse 
und Hypophysenvorderlappen; das wachstumfOrdernde Vorderlappenhormon wirkt 
teilweise uber die Schilddruse. Hinterlappenauszuge haben auch eine in ihrem 
Wesen noch ungeklarte antagonistische Wirkung gegen Insulin. 

Die N ebennierenrinde spielt vielleicht eine wichtige Rolle bei der Entgiftung 
schadlicher Stoffwechselprodukte, gibt aber wahrscheinlicher ein Hormon ab, das 
die Muskelleistungsfahigkeit aufrecht erhalt und, injiziert, das Leben nebennieren
loser Tiere verlangert. 1m chromaffinen System (N ebennierenmark) wird das Adre
nalin gebildet, dessen chrakteristische Eigenschaft die Beziehung seiner Wirkung 
zum sympathischen Nervensystem ist. Adrenalin fUhrt die gleichen Funktions
anderungen herbei wie Reizung der sympathischen Nervenfasern. Es ist ein wirk
samer, aber nicht allgemeiner Antagonist des Insulins, indem es den Blutzucker 
vermehrt. 

Die Schilddruse verursacht, an Kaulquappen verfUttert, eine Beschleunigung der 
Metamorphose bei gleichzeitiger Behinderung des weiteren Wachstums. Sie be
schleunigt den Stoffwechsel, indem sie die Oxydationsvorgange im OrganismuG 
steigert. Das wirksame Hormon ist das Thyroxin, durch Kalium wird die Wirkung 
des Thyroxins gesteigert, die Metamorphose tritt fruher auf; Calcium dagegen ver
zogert die Metamorphose. Auch bei der Regulierung des Wasserhaushaltes wirkt 
die Schilddruse mit. Ob die Schilddrlisenhormone jodhaltige Verbindungen sind 
oder ob das Jod nur die Inkretion der Follikelzellen in der Schilddruse anregt, ist 
noch fraglich. 

Die N ebenschilddruse reguliert den Calciumgehalt des Blutes, bei Exstirpation 
tritt infolge Sinkens des Calciumspiegels im Blut Tetanie ein. Da Calcium die Wirkung 
des Schilddrusenhormons beeinfluBt, uben die Epithelkorperchen indirekt auch 
einen EinfluB auf den Stoffwechsel des Korpers aus. 

Die Inselzellen des Pankreas hemmen durch ihr Inkret, das Insulin, die Zucker
bildung aus dem Glykogen der Leber, nach Wegfall der Pankreastatigkeit wird 
daher Zucker uber die Bedfufnisse des Organismus gebildet. Verletzt man das 
nervose Zuckerzentrum (in der Medulla oblongata), so kommt es auf dem Weg 
sympathischer Bahnen zu einer Adrenalinausschuttung der N ebennieren, wodurch 
Glykogenreserven der Leber mobilisiert werden. Nebennieren und Pankreas wirken 
antagonistisch auf den Glykogenabbau cin; Adrenalin fordert, Insulin hemmt ihn. 
Auch die Schilddruse fordert den Zuckerstoffwechsel, wahrend die Nebenschild
drusen ihn vielleicht hemmen. Insulin gibt den Geweben die Fahigkeit, mit dem 
Glykogen auch Wasser zu speichern. 

In der Thymusdruse finden sich zahlreiche Lymphocyten, deren numerische 
Variationen Ausdruck derselben Gesetze sind, die den Lymphocytengehalt des 
Organismus uberhaupt beherrschen. Geschlechtsdrusen und Nebennieren haben 
wahrscheinlich lymphocytendepressorischen, Schilddruse, wahrscheinlich auch Neben
schilddruse, und Hypophyse einen lymphocytenexzitatorischen EinfluB. Das Vor
handensein einer reichlichen Menge von Lymphocyten im Thymusparenchym ist 
eine Vorbedingung fUr die Erhaltung der epithelialen Anteile des Parenchyms, 
vor allem eines normal funktionierenden Thymusmarkes. 1m Thymusmark entstehen 
die HASsALschen Korperchen unter dem EinfluB gewisser endo- und exogen gebildeter 
toxischer Stoffe. Der Thymusdriise kommt wahrscheinlich eine Schutz- oder ent
giftende Wirkung, unter anderem gewissen toxischen Stoffen gegenuber, zu (HAMMAR). 

2* 
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Auch eine wachstumfordernde Rolle wird ihr zugeschrieben und damit ihre Ruck
bildung wahrend der Wachstumsjahre erklart. 

Ob der EpiphyS6 innersekretorische Wirkung zukommt, ist noch zweifelhaft. 
Vielleicht ubt sie einen EinfluB auf die Keimdrusenreifung aus. 

Hormone und Zentralnervensystem stehen in engem Zusammenhang, die Haupt
wirkung der endokrinen Drusen geht uber das vegetative N ervensystem. Die 
Korpersiifte vermitteln zwischen den Geweben. Wie kompliziert dabei im einzelnen 
das Zusammenwirken der Inkretdrusen fUr ein einziges Organ sein kann, sei durch 
nebenstehende Skizze fUr die Knochenbildung und das Langenwachstum des 
Knochens, welche fUr den Korperaufbau und seine Form von besonderer Bedeutung 

NebeJmiel'en 
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Abb. 8. Knochenbildung und Langenwachstum in ihren Zusammenhangen mit den einzelnen 
Blutdriisen. (Nach WEll •. ) 

sind, beleuchtet (Abb. 8). Es wird angenommen, daB von der Art der Hormon
mischung in den Korpersiiften nicht nur korperliche, sondern auch seelische Funk
tionen abhangen. 

In der ersten Zeit nach der· Befruchtung verlauft der Entwicklungsgang 
des Embryo bei norma~en Verhaltnissen ohne den EinfluB derartiger Hormone 
im engeren Sinn (THOMAS). Wenn sich dann die Placenta ausgebildet und das 
Ei in den miitterlichen Uterus eingebettet hat, iibernimmt der Keirn mit dem 
Blut - allerdings nicht direkt, sondern unter Zwischenschaltung der selb
standig arbeitenden fetalen Placentarzotten - unter anderen Stoffen auch 
miitterliche Hormone, so daB in dieser Hinsicht ebenso wie in bezug auf die 
plasmatische Vererbung die miitterliche Konstitution auf den neuentstehenden 
Organismus wiederum einen starkeren EinfluB ausiibt als das vaterliche Erbe. 
Auch wahrend der Saugeperiode kann der Neugeborene mit der Milch Hormone 
von der Mutter iibernehmen. Die eigenen Inkretdriisen des Fetus treten erst 
kurz vor der Geburt oder nach ihr in Funktion. 

Auch die Wirkung der Hormone im engeren Sinn ist bis zu einem gewissen 
Grad eine begrenzte und, wie diejenige der Hormone iiberhaupt, von mehreren 
Faktoren abhangig: Die inkretorische Formel wird ebenso wie diejenige des 
unabhangigen Entwicklungsganges primar erblich iibertragen. Ihr EinfluB als 
Entwicklungsfaktoren auf Wachstum und Differenzierung iiberschreitet nicht 
die Grenzen der normalen Variationsmoglichkeit des Arttypus, der durch 
Erbfaktoren festgelegt ist und schon sehr bald nach der Befruchtung zu einer 
Zeit, in welcher die inkretorischen Driisen noch nicht wirksam sind, deutlich 
wird (GUDERNATSCH). Die Materie selbst hat eine Entwicklungs- und Funktions
tendenz, die phylogenetisch festgelegt ist und auf welche die Inkrete nur einen 
regulierenden EinfluB ausiiben, der zudem davon abhangt, ob das zu beein
flussende Material selbstandig eine entsprechende Hormonbereitschaft (ROMEIS) 
erlangt hat. Der Leistungserfolg eines jeden Hormons ist das Resultat von 
"Kraft + Gewebetendenz" (GUDERNATSCH). So kommt es, daB auch schwerste 
innersekretorische Storungen den Arttypus nicht verandern konnen. Eine 
Beschrankung der spezifischen Wirkung der Inkrete laBt sich weiterhin daraus 
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folgern, daB die Hormone im engeren Sinn nach unseren bisherigen Kenntnissen 
in der gesamten Wirbeltierreihe unspezifisch und nicht artbegrenzt wirken. 

Eine besondere Rolle im Entwicklungsgeschehen spielt endlich noch die 
Keimdruse als die Tragerin der Keimzellen, welche die Erhaltung des Lebens 
und die Vererbung von Generation zu Generation gewahrleisten. Das Material 
fUr sie scheint sich im Keirn sehr fruhzeitig in bestimmten Gebieten zu isolieren 
und in einer Keimbahn (NUSSBAUM-WEISMANN) von den ubrigen Korperzellen 
abgesondert zu werden. 

Die Keimbahn ist wohl nicht bei allen Tierarten die gleiche und vielfach noch nicht 
geklart. Bei niederen Tieren wand ern aus einem bestimmten Keimbezirk totipotente 
cntodermale Wanderzellen in die mesodermale Keimanlage hinein und bilden dort 
das Samenepithel. Bei den Saugetieren verfallen diese einwandernden primaren 
Urgeschlechtszellen der Degeneration, wiihrend sie beispielsweise bei den Vogeln 
noch das Keimepithel aufbauen. Sie werden daher fUr die Sauger als Zellen im Zu
stand phylogenetischer Regression aufgefaBt (FIRKET). Das Keimepithel wird bei 
diesen hoheren Tieren von indifferenten Zellen mesodermaler Herkunft aufgebaut. 
Andere (HARMS), die im iibrigen die Abstammung der Keimzellen von entodermalen 
Wanderzellen auch bei Wirbeltieren fiir wahrscheinlich halten, sehen in den spater 
zugrundegehenden Urgeschlechtszellen der mannlichen Tiere einen Ausdruck der 
bisexuellen Anlage auch der Wirbeltiere. Das Problem des Unterschiedes liegt darin, 
daB im zweiten Fall (bei Siiugern) bereits hochdifferenzierte Zellen wieder die Fahig. 
keit der Totipotenz, d. h. bei der Befruchtung einen ganzen Embryo zu liefern, ge
winnen, wahreu.d im~>ltel1 Fall (bei niederen Tieren) die Urkeimzellen von vornherein 
diese Totipotenz besitzen. In beiden Fallen stammt freilieh das Material der kiinftigen 
Keimzellen von der befruehteten Eizelle ab und es ist unter physiologischen Gesichts
punkten auch klar, daB zu der morphologischen Antithese Keimplasma-Soma (WEIS
MANN) eine entsprechende physiologische Antithese nicht besteht und nicht be
stehen kann. 

Wie schon bei der ersten Formgestaltung des Keimes (Gastrulation) ein 
verschiedener Rhythmus der Zellteilung in den einzelnen Bezirken mitspielt, 
so ist auch nach dem AbschluB der ersten Formpragungen der weitere Wachs
tumsverlauf kein gleichmaBiger, sondern verlauft in Zyklen. Die Geburt be
deutet nur eine relativ unwichtige Etappe fUr den aus inneren Grunden konti
nuierlich fortschreitenden EntwicklungsprozeB. Nach der Geburt sind beim 
Menschen iihnlich wie bei manchen Versuchstieren (Nagern) im wesentlichen 
drei Wachstumszyklen wahrend der progressiven Lebensphase zu unterscheiden, 
in denen jeweils ein stiirkeres Gewichtswachstum mit einer betrachtlicheren 
Langenentwicklung wechselt. Diese Zyklen sind endogen bedingt und stehen 
in gewisser Beziehung zu hormonalen Einflussen, da (bei Versuchstieren) im 
zweiten Zyklus die Ausbildung der Keimdrusen bis zu reifen Geschlechts
produkten erfolgt. Selbst nach dem AbschluB der ersten (progressiven) Wachs
tumsphase, welche die beiden ersten von Roux unterschiedenen Perioden der 
Ontogenese umfaBt, sind die Differenzierungsvorgange nicht vollig abgeschlossen. 
Sie setzen sich, wenn auch mit geringerer Starke, fort wahrend der stationaren 
Phase (Rouxs 3. Periode), in welcher sich das Individuum relativ gleich bleibt. 
SchlieBlich munden sie ein in den Altersschwund und starkere involutive (ruck
bildende) Prozesse der meisten Organe wahrend der regressiven Lebensphase 
(Rouxs 4. Periode). Auch fur die Geschwindigkeit des Lebensablaufes (Lebens
dauer), fur die Abwicklung der evolutiven Periode innerhalb einer bestimmten 
Frist und den Ablauf der physiologischen RuckbiIdungsvorgange in einem 
bestimmten Zeitraum sind als Grundlage bestimmte Erbanlagen maBgebend 
und es ist daher mit der Existenz von Evolutions- und Involutionsgenen ebenso 
zu rechnen wie mit derjenigen von Wachstumsgenen (J. BAUER). 

Aus progressiver, stationarer und regressiver Phase baut sich der Individual
zyklu8 (HARMS) des Einzelorganismus auf und Gestalt und Form des Individuums 
sind wahrend dieser drei Phasen etwas standig, bald schneller, bald langsamer 
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FlieJ3endes. Nur die Untersuchung des ganzen Entwicklungsganges eines Orga
nismus vermag daher einen tieferen Einblick in die ihm zugrunde liegenden 
Ursachen und in das Wesen der Vererbung und Formgestaltung zu vermitteln. 

c) Die Variabilitat der Organismen. 
I. Modifikation. 

Die Individuen einer Art oder Rasse, welche bei der Befruchtung neu ent
stehen, zeigen sich voneinander verschieden; sie variieren. Die Veranderlichkeit 
eines Individuums in vielen aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten wird als 

Abb . 9. Scbematische Darst ellung 
cines Ausleseversuches innerhalb 
cines Klons von Paramaecium. 
(Nach B.~UR.) GroOtes und 
kleinstes Tier der Ausgangskultur 
geben die gleiche Nachkommen· 
Bchaft. Innerhalb jeder Kultur 
sind die gleichgroOen Tiere ent
sprechend ihrer Haufigkeit in den 

einzelnen GroOenklassen 
iibereinander gezeichnet. 

Konvar-iabilitat, die Veranderlichkeit vieler Indi
viduen desselben Zeitabschnittes als IntervariabiliUit 
bezeichnet (BONDI). Die Analyse beider Arten von 
Variabilitat (Phananalyse) fuhrt auf drei Grund
erscheinungen, Modifikation (Paravariation), Mixo
variation und Mutation (Idiovariation). Doch 
greifen diese drei Arten von Variationen mannig
fach ineinander. 

Die Summe aller Potenzen (Gene), welche von 
den Keimzellen auf ein neuentstehendes Individuum 
ubertragen werden, nennt man den Genotypu8 
(JOHANNSEN); die Ubertragung des Genotypus von 
den Vorfahren auf die Nachkommen selbst wird 
als Vererbung bezeichnet. Aus dem Genotypus 
bildet der Einfluf3 der Lebenslage den Phiinotypus 
(JOHANNSEN), das Erscheinungsbild, das sich uns 
fur die Untersuchung immer allein darstellt. Der 
Phanotypus ist nichts anderes als der Genotypus, 
welcher mit der Umwelt in Reaktion getreten und 
dabei von ihr modifiziert worden ist, denn bei 
der Vererbung werden in der Hauptsache nicht 
eigentlich bestimmte Eigenschaften fest iibertragen, 
sondern nur Reaktionsbereitschaften des Organis
mus und Reaktionsnormen bestimmter Eigen
schaften, aus denen in Wechselwirkung mit mannig
fa chen Einfliissen bestimmte Eigenschaften aus
gelOst werden oder aber epigenetisch erst neu 
entstehen. Kein Individuum kann abgelOst von 

seiner Lebenslage bestehen und die Erbmasse, welche von den Keimzellen iiber
tragen wird, ist, urn sich entwickeln zu konnen, auf eine Wechselwirkung mit 
der Umwelt angewiesen. AIle Unterschiede der Phanotypen, welche durch Ver
schiedenheiten der allgemeinen und lokalen Lebenslage bedingt sind, werden 
als Modifikationen (Paravariationen) bezeichnet. Derartige Modifikationen 
sind nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse nicht erblich. 

Zur Darstellung der modifizierenden Umwelteinfhisse ist es notwendig, 
auf ein genotypisch reines Material zuriickzugreifen, in dem Erbunterschiede 
(Mixovariationen) nicht bestehen. Ein solches Material laf3t sich nur mit 
Organismen gewinnen, die sich dauernd oder zeitweilig ungeschlechtlich fort
pflanzen, oder solchen, die autogam sind, d . h. sich selbst befruchten wie bei
spielsweise Gerste und Bohne. Individuen, welche durch ungeschlechtliche 
Vermehrung eines Ausgangsindividuums entstanden und genotypisch gleich 
sind, bezeichnet man als einen Klon, die Nachkommenschaft eines Ausgangs
jndividuums bei autogamer (Selbst-)Befruchtung als reine Linie (JOHANNSEN). 
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An dem Beispiel 'Von Paramaecium caudatum, einem rein vegetativ sich 
fortpflanzenden Organism us, laBt sich die Auswirkung von Modifikationen 
deutlich verfolgen. Die Tiere eines Klons (Abb. 9) sind nicht aIle von der 
gleichen GroBe, sondern zeigen eine ganz bestimmte Verteilungskurve ihrer 
GroBen (Haufigkeitsreihe). Am hiiufigsten sind die mittelgroBen Individuen. 
Je weiter sich die GroBe yom mittleren Wert aus nach der Plus- oder Minus
seite dem Extrem nahert, yom Mittelwert abweicht, desto seltener sind die 
Individuen, welche auf die betreffende GroBenklasse entfallen (QUETELETS'Jhes 
Gesetz). 

Die Haufigkeit, mit der bei solchen Modifikationen eines Klons oder einer reinen 
Linie die verschiedenen Abweichungen auftreten, unterliegt den Gesetzen des Zu
falles, die durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung gefunden werden. Die Kun:e, 
welche durch Modifikationen (aber nicht allein durch diesel entstehen kann, 1st 
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Abb. 10. Hiiufigkeitfreihe der Zahl der Schwanzflossenstrahlen von 703 Butten (Pleuronectes), 
verglichen mit der Binomialkurve. (Nach JOHANNSEN aus JUST.) 

die GAusssche Wahrscheinlichkeitskurve, die sog. Binomialkurve (Abb. 10), die 
nach dem Binom (a + b)n berechnet werden kann. Dabei bedeuten a und b die 
Glieder des Binoms und n die Anzahl der Faktoren, welche angenommenerweise 
die Modifikation bewirken und ihre Starke ganz unabhangig voneinander beein
flussen. Die niedrigsten Potenzen von (a + b)n entwickeln sich folgendermaBen: 

(a + b)1 = a + b 
(a + b)2 = a 2 + 2ab + b2 

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 
(a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4 usw. 

Setzt man a = b = 1, so ergeben sich folgende Auflosungen der Formel: 

(a + b)1 = 1 + 1 
(a + b)2 = 1 + 2 + 1 
(a + b)3 = 1 + 3 + 3 + 1 
(a + b)4 = 1 + 4 + 6 + 4 + 1 und etwa 
(a + b)10 = 1 + 10 + 45 + 120 + 210 + 252 + 210 + 120 + 45 + 10 + 1. 

Diese GroBenverschiedenheiten der Tiere werden bedingt durch die un-
gleichen AuBeneinfliisse (Licht, Ernahrung, Temperatur), denen sie im einzelnen 
zufallig ausgesetzt sind. Je mehr fOrdernde und schadigende Einfliisse auf 
einen Klon einwirken, desto unwahrscheinlicher ist es, daB ein Einzelindividuum 
nur allen fordernden oder allen schadigenden Einfliissen unterworfen wird, 
und desto varia bIer wird der Klon werden. Sondert man aus dem untersuchten 
Klon das kleinste und das groBte Tier aus (Abb.9), so werden deren Nach
kommen doch im Durchschnitt wieder dieselbe GroBe zeigen wie der Ausgangs
klon: Die Modifikation wirkt nicht weiter und war nicht erblich. 
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Die - im allgemeinen verneinte - Frage, ob dauernd nach der gleichen 
Richtung gehende Modifikationen im Verlauf vieler Generationen schlieBlich 
doch nicht nur das Erscheinungsbild des Individuums, sondern auch seine 
Erbmasse beeinflussen konnen, ist die Frage nach der Vererbung erworbener 
Eigenschaften. 

Diese Frage ist vielfach auf Grund eines nicht ausreichend genau analysierten 
Ausgangsmaterials mit falschen Angaben beantwortet worden. Macht man 
beispielsweise bei einem Schzearm von Paramaecium caudatum, der wie ein 
Klon eine nach der Wahrscheinlichkeitskurve gestaltete GroBenverteilung zeigt, 
aber in seiner Zusammensetzung nicht naher bekannt ist, einen Ausleseversuch, 
so findet man, daB das groBte Tier eine im Durchschnitt groBere Nachkommen
schaft haben wird als das kleinste Tier. Die DurchschnittsgroBe wird in der 
Richtung der geubten Auslese verschoben. Dies beruht aber nicht darauf, 
daB sich die individuelle GroBe eines Individuums als erworbene Eigenschaft 
fortvererbt, sondern darauf, daB das Ausgangsmaterial genetisch uneinheitlich, 
aus mehreren Klonen zusammengesetzt, war. Durch den Versuch wurden aus 
dem uneinheitlichen Ausgangsmaterial (Population) zwei Klone von genotypisch 
verschiedener GroBe isoliert (aussortiert). Innerhalb eines Klones bleibt der 
Ausleseversuch wirkungslos, solange seine genotypische Beschaffenheit keine 
Veranderung erIahrt. 

Bei geschlechtlich sich fortpflanzenden Individuen, besonders bei Sauge
tieren, liegen die Verhiiltnisse komplizierter. Klone und reine Linien gibt es 
hier nicht. Haufig beeinflussen Umweltfaktoren, die auf ein Individuum ein
gewirkt haben, auch noch mehr oder weniger, oft iiber mehrere Generationen 
hin, die Nachkommen. Da die Saugerembryonen den wesentlichsten Teil ihrer 
Entwicklung im Mutterleib und in Verbindung mit der Mutter durchlaufen, 
konnen auch wesentliche Wechselwirkungen zwischen Mutter und dem sich 
entwickelnden Individuum stattfinden; die ganze phanotypische Beschaffenheit 
der Mutter hat in diesem Sinn einen durchgehend weit groBeren EinfluB auf den 
Phanotypus des Kindes als die entsprechende Beschaffenheit des Vaters 
(JOHANNSEN). 

Fur die Beeinflussungsmoglichkeit des Keimes durch einen Elter sind folgende 
Grade zu unterscheiden (Roux): 

Bildet der Elter, auch wenn er auBerlich auf einen einwirkenden Reiz nicht 
anzusprechen scheint, Stoffe, welche den sich entwickelnden Keirn u~!1 dessen 
Keimzellen beeinflussen, so daB dann bei dem Keirn eine auBerliche Anderung 
des Erscheinungsbildes eintritt, so spricht man von Ubertragung. 

Trifft der Reiz die Korperzellen eines Tieres, durch welche dann ihrerseits wieder 
die Geschlechtszellen des betreffenden Tieres und damit die N achkommenschaft 
verandert werden, so bezeichnet man das als somatische Induktion. Geht die Induktion 
von einem einzelnen Organ oder Teil des ganzen Korpers aus, so wird dies merogene 
Induktion genannt. Wenn die Induktion yom Gesamtkorper ausgeht, heiBt dies 
hologene I nduktion. 

Werden nur die Keimzellen eines Individuums und damit die Nachkommen
schaft beeinfluBt, so spricht man von direkter Induktion. 

Werden endlich Korper- und Geschlechtszellen eines Tieres von demselben 
Reiz getroffen, so heiBt dies Parallelinduktion. 

Die Wirkung aller derartiger Reize bezeichnet man als N achwirkung (Dauer
modifikation [J OLLOS]). Die Grenze, an der eine N achwirkung aufhort und als 
erworbene Eigenschaft erblich wird, ist schwer zu ziehen. Man nennt daher 
Nachwirkungen auch bedingt erbliche Variationen (DURKEN). Schlagt die Ver
anderung nicht allmahlich wieder auf den Ausgangszustand zuruck (Regres
sion), so sind zwischen Modifikation und Erbanderung (Mutation) aIle Uber
gange flieBend. Dem innersekretorischen System wird bei einem derartigen 
Ubergang von Modifikationen in Mutationen vielfach eine "transformierende" 
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Rolle zugeschrieben, durch welche Umweltreize zu inneren, auch auI das Keim
plasma wirkenden Kraften umgebildet werden. 

Die Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften ist vielfach auch nur 
ein Streit um Definitionen. 

Wenn man als erworben jede Eigenschaft bezeichnet, die bei den Eltern nicht 
vorhanden war und durch den EinfluB auBerer und innerer Faktoren im individuellen 
Leben des Organismus hervorgerufen wurde, so kann man fiir viele Merkmale 
von einer Vererbung erworbener Eigenschaften sprechen. Es braucht sich dabei 
aber nicht um eine wirkliche Neuentstehung von Eigenschaften zu handeln, es konnen 
vielmehr durch die Umwelteinfliisse Eigenschaften des Genotypus einfach ausgelOst 
worden sein, die bis dahin bei den Eltern wie bei den Kindern schlummerten, 
aber doch schon vorhanden waren. 

Eine Vererbung von Merkmalen, welche durch die Beeinflussung allein der soma
tischen Zellen (mit AusschluB der Keimzellen) entstanden und dureh somatische 
Induktion auf die Keimzellen iibertragen wurden, scheint dagegen bisher nicht 
erwiesen (GODLEWSKI). 

Immerhin ist aber zu bedenken, daB die Eigenschaften nicht von vornherein 
durch die Vererbung ganz festgelegt werden, sondern daB sie aus Anlagen hervorgehen 
und im statu nascendi unter Umstanden ganz andere Angriffspunkte fiir auBerliche 
Einwirkungen bieten als die fertigen Merkmale. So besteht vielleicht die Moglichkeit, 
daB wahrend der sog. sensiblen Phase eine erworbene Eigenschaft zu einer Erbeigen
schaft wird. Bei den Saugern ist diese Frage schwer zu beurteilen, weil bei ihnen 
die sensible Phase fiir die meisten Eigenschaften intrauterin liegt, mithin die 
Grenze, an der eine erworbene Eigenschaft ins Erbbild iibergehen kann, nicht frei zu 
Tage tritt. 

Experimentell ist die Vererbung erworbener Eigenschaften bisher nicht 
sicher erwiesen. Die Abstammung des Menschen wie iiberhaupt die gesamte 
phylogenetische Entwicklung der Arten ist aber ohne die Annahme einer Ver
erbung erworbener Eigenschaften kaum zu erklaren (FICK). SchlieBlich kann 
man auch von einem kurzfristigen Laboratoriumsexperiment zur Feststellung, 
ob eine erworbene Eigenschaft vererbt werden kann oder nicht, nicht die Lasung 
von Fragen erwarten, fiir deren Beantwortung der Natur Zeitraume von Jahr
zehntausenden zur Verfiigung standen, ganz abgesehen davon, daB es im Wesen 
des Experimentes liegt, die natiirlichen Bedingungen bis zu einem gewissen 
Grad umzuandern und daher auch aus diesem Grund keinen sicheren Vergleich 
mit natiirlichen Vorgangen zuzulassen. 

II. lUixovariationen. 
AuBer durch Modifikationen werden durch genotypische Unterschiede 

Variationen in einer Gruppe (Population) hervorgerufen. Vereinigen sich zwei 
genotypisch identische Gameten, so entsteht eine Homozygote, vereinigen sich 
zwei genotypisch verschiedene Gameten, wie stets bei geschlechtlicher Fort
pflanzung, so ist das Resultat eine Heterozygote. Die Unterschiede, welche 
durch Vermischung genotypisch verschiedener Gameten bei den Heterozygoten 
hervorgerufen werden, bezeichnet man als Mixovariationen. 

Die Regeln, nach welchen Mixovariationen erfolgen, werden durch die 
Genanalyse aufgedeckt. Man geht von zwei Rassen aus, die sich nur in einem 
einzigen Merkmal unterscheiden, etwa der weiB- und rotbliihenden Wunder
blume Mirabilis jalapa (Abb. II). 

Unter sich sind die Individuen einer solchen Rasse genetisch gleich. Man bezeichnet 
sie dann als isogen. Individuen, welche zum gleichen Phanotypus hingefiihrt werden 
konnen, sind in bezug auf die fraglichen Eigenschaften isophan (erscheinungsgleich) 
(JOHANNSEN). 

Die reife Geschlechtszelle einer reinen roten Rasse sei mit Fund die rote 
Pflanze, welche durch die Vereinigung zweier solcher Geschlechtszellen entsteht, 
mit FF bezeichnet. Entsprechend sei die reife Geschlechtszelle deF wei Ben 
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Rasse fund sie selbst if. Vereinigt sich nun bei der Kreuzung del' roten und 
del' wei Ben Rasse eine Geschlechtszelle F mit einer GeschlechtszeIle f, so 
entsteht ein neues Individuum Ff, ein heterozygotischer Bastard odeI' Mischling. 
Die Farbe des Individuums, welches durch Kreuzung eines weiBen oder eines 
roten Elters (P-Generation) in del' ersten Filial(F1-)Generation entsteht, kann 

Abb. 11. Kreuzung zwischen einer weif.lbliihen
den und rotbliihenden Wunderblume (lIIirabilis 

jalapa). (Nach MORGA"'.) 
lIIirabilistypus der Vcrcrbnng. 

eine MittelsteIlung zwischen der Farbe 
der EIterpflanzen (blaBrot) einnehmen. 
Dann entstehen sog. intermediare 
Bastarde (Mirabilistypus der Vererbung 
[MENDEL], auch Zeatypus). 

In einem anderen Fall, wie etwa 
bei Kreuzung einer ungebanderten und 
gebanderten Rasse del' Gartenschnecke 
(Helix hortensis) (Abb. 12), konnen die 
Heterozygoten, welche in del' F1-Gene
ration entstehen, ganz dem einen EItel' 
gleichen, goneoklin (DE VRIES) sein, 
wahrend das Merkmal des anderen EIters 
in der Fe Generation nicht in Erschei
nung tritt (Pisumtypus der V ererbung) . 
Man spricht dann von Dominanz des 
einen und Recessivitat des anderen Merk

mals. Das dominante Merkmal schlagt in del' F1-Generation durch, das recessive 
Merkmal wird im Erscheinungsbild del' F1-Bastarde unterdruckt. 

Aus welchen Grunden sich ein Mel'kmal dominant vel'hiilt odeI' l'ecessiv, ist 
unbekannt. Die Pl'asenz-Absenztheol'ie (BATESON) nimmt zul' Erklarung an, daB 
von den zwei Genen, die in den homologen Chromosomen del' Zygote jedem Merkmal 
zugrunde liegen, bei einem dominanten Mel'kmal nul' ein Gen vol'handen ist, wahrend 

das recessive Merkmal ein-
-.b.. ~ P fach durch das Fehlen dieses 
~ C!iiii3 Gens bedingt wird. Ein-

\ ; schrankend ist dazu freilich 
....A zu bemel'ken, daB domi-
C--J r; nante, uns "positiv" er-

~ ______________ ~A~ ________________ ~ 

CJ 0 

6~~~~ ~ 

scheinende Eigenschaften 
nicht notwendigerweiseA us
driicke einer Positivitat, 
Z. B. eines "Mehr" im Geno
typus bzw. in dessen chemi
scher Zusammensetzung, 
sein mussen. Aus Posit ivitat 
eines phanotypischen Merk

Abb. 12. Kreuzung einer ungcbitndcrten und gebiindertcn Russc mals kann nicht ohne 
der Gartensch~ecke (Helix hortens;s). (Nach LANG.) weiteres auf eine entspre-

PlSumtypus der Vererbung. chende Positivitat im Geno-
typus geschlossen werden 

(JOHANNSEN). Dominanz ist zudem seltell eine vollige (DAVENPORT), sie kann sich 
je nach dem Alter del' Bastarde verschieden zeigen, vermag wahrend del' Entwick
lung zu wechseln (Dominanzwechsel) und wird unter Umstanden von abschwachenden 
oder verstal'kenden Intensitatsfaktoren (PLATE) mannigfacher Art beeinfluBt. 

Beim Mirabilis- wie beim Pisumtypus der Vererbung sind die Bastal'de der 
F 1-Generation einander genotypisch und phanotypisch gleich, sie sind uniform 
(Unijormitiitsgesetz [MENDEL]) . AIle Individuen, seien sie nun homozygot 
odeI' heterozygot, die genotypisch gleich sind, bezeichnet man als Biotypen 
(JOHANNSEN), wahrend Bestande del' gleichen odeI' vermutlich gleichen natur
lichen Gl'uppe Populationen genannt werden. 

Kreuzt man die Bastarde der F1-Generation unter sich, 
del' F 2-Generation beim Mirabilistypus del' Vererbung 1/4 

SO werden sich in 
rote, 2/4 bla13rote 
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und 1h weiBe Individuen ergeben. Nimmt man eine Riickkreuzung eines blaB
roten F1-Bastardes mit einem Elter vor, so wird die Kreuzung 50% dem Elter 
gleichende, d. h. homozygote, und 50% weiter blaBrote, d. h. heterozygote 
Individuen ergeben. Dasselbe ergibt die Riickkreuzung eines blaBroten F 2-Ba
stardes. 

Beim Pisumtypus der Vererbung erhiilt man durch Kreuzung der F1-Bastarde 
untereinander in der F 2-Generation Individuen, von denen 3/4 vollig dem einen 
Elter mit dominantem Merkmal und 1/4 dem anderen Elter mit recessivem 
Merkmal gleichen. Kreuzt man aus der F 2-Generation samtliche Individuen, 
die das dominante Merkmal tragen (also 3/4 der F 2-Generation) zuriick mit der 
recessiven Elterrasse, so zeigt sich, daB nur ein Teil der riickgekreuzten Indi
viduen von F 2 homozygot gewesen ist: Lediglich 1/3 der riickgekreuzten Individuen 
(das ist 1/4 der F 2-Generation) ergibt nur Nachkommen, welche das dominante 
Merkmal tragen; 2/3 der riickgekreuzten Individuen (das ist 2/4 der F 2-Generation) 
ergeben Nachkommen, welche zu gleichen Teilen dem einen oder anderen Elter 
gleichen, 2/3 der riickgekreuzten Individuen waren also heterozygot und trugen 
das recessive Merkmal in sich. Nimmt man beim Pisumtypus der Vererbung 
eineRiickkreuzung einesFr-Individuums mit dem dominanten Elter vor, so werden 
samtliche Nachkommen das dominante Merkmal tragen. Nimmt man dagegen 
eine Riickkreuzung mit dem recessiven Elter vor, so werden 50% der neu
entstehenden Individuen das recessive, die anderen 50% das dominante Merkmal 
tragen. Weitere Riickkreuzungen zeigen jedoch, daB auch beim Pisumtypus 
die Riickkreuzung eines F1-Bastards mit einer (auch mit der dominanten) 
Elterrasse in jedem Fall 50% homozygote und 50% heterozygote Individuen 
ergibt. 

Bei beiden Vererbungstypen findet sich also in der F 2-Generation nach 
Kreuzung der F1-Bastarde prinzipiell das Zahlenverhaltnis 1: 2 : 1. Ein 
Viertel der F 2-Generation ist homozygot phanotypisch und genotypisch dem 
einen Elter, ein zweites Viertel homozygot phanotypisch und genotypisch dem 
anderen Elter gleich, zwei Viertel sind heterozygot intermediar oder phano
typisch dem dominanten Elter gleich. Bei der Riickkreuzung eines F1-Bastardes 
mit einer Elterrasse ergeben sich 50% homozygote und 50% heterozygote 
Individuen. 

Ganz allgemein spalten also die F1-Bastarde bei Kreuzung untereinander 
oder bei Riickkreuzungen mit der P-Generation auf und es mendeln Individuen 
heraus, welche dem einen oder anderen Elter gleich sind (Spaltungsgesetz 
[MENDEL]). 

Das Verstandnis fiir die Zahlenverhaltnisse, welche sich bei den beschriebenen 
Kreuzungsversuchen ergeben, vermittelt die von MENDEL gemachte Annahme, 
daB jeder Erbeigenschaft in den Elterzellen zwei Faktoren, in der Keimzelle nur 
ein Faktor zugrunde liegen und daB dementsprechend jeder Bastard, welcher 
aus der Vereinigung der Keimzellen verschiedener Eltern entsteht, auch wieder 
verschiedene Arten von Geschlechtszellen, namlich 50% "vaterliche" und 
50% "miitterliche" bildet. Nach dieser Annahme erklaren sich die Zahlen, 
welche beim Mirabilis- und beim Pisumtypus der Vererbung gewonnen wurden, 
ganz einfach nach folgendem Schema: 

p. Generation,' Zygoten ® x 
,/ ,/ 

Gameten ® o 
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Jede vaterliche Gamete hat nach den Gesetzen des Zufalls die gleiche Wahr
scheinlichkeit, sich mit jwer mutterlichen Gamete zu vereinigen, folglich: 

F 1-Generation: Zygoten ®® x ®® 
/'-. /'-. 

Gameten ®0 ®0 
Jede vaterliche Gamete hat nach den Gesetzen des Zufalls die gleiche Wahr

scheinlichkeit, sich mit jeder mutterlichen Gamete zu vereinigen, folglich: 

F 2-Generation: Zygoten 

Verhalten sich die Ff-Basiarde intermediar (Mirabilistypus), so ergibt sich 
in der F 2-Generation das Zahlenverhaltnis 1 : 2 : 1, iilt F dominant iiber f 
(Pisumtypus), so lautet das entsprechende Verhaltnis fiir die Phanotypen 3 : 1, 
fur die Genotypen jedoch ebenfalls 1 : 2 : l. 

Bei Schemata wie dem entwickelten ist nicht zu vergessen, dail die gewahlten 
Buchstaben samt und sonders nur sozusagen halbabstrakte Rechnungsausdriicke 
sind. Was sie eigentlich markieren, ist zunachst nicht sicher. Nur sind es "Einheiten" 
irgendeiner Art, womit durchaus nicht gesagt sein solI, dail diese Einheiten kleinste 
biologisch unteilbare Einheiten seien. 1m Gegenteil erweisen sie sich etwa bei der 
Geschlechtsvererbung als Einheiten "hoherer Art" (JOHANNSEN). 

Die beiden Faktoren, welche nach der Annahme MENDELS jedem Merkmal 
zugrunde liegen, werden auch als Paarlinge, konkurrierende ]'aktoren, anta
gonistische oder allelomorphe Erbeinheiten oder kurz als Allelomorphe (BATESON) 
bezeichnet. Man nimmt an, daB die Allelomorphe an derselben Stelle homologer 
Chromosomen lokalisiert sind. Ais alternative oder multiple Allelomorphe 
bezeichnet man es, wenn an derselben Stelle der homologen Chromosomen 
alternativ Faktoren fiir zwei oder mehr verschiedene Eigenschaften lokalisiert 
sein konnen. Die cytologische Erforschung der Vorgange bei der Reduktions
teilung brachte eine groBartige Bestatigung der MENDELschen Annahme, daB 
in der reifen Keimzelle nur ein, in der Zygote zwei Faktoren fiir jede 
Eigenschaft vorhanden sind, wenn man diese Faktoren als in den Chromo
somen lokalisiert annimmt. 

Die entwickelten GesetzmaBigkeiten (Uniformitatsgesetz, Spaltungsgesetz) 
gelten ganz entsprechend bei der Kreuzung von Rassen, die nicht nur in einem 
Merkmal verschieden sind, so daB sie monohybride Bastarde ergeben, sondern 
auch fUr Unterschiede in zwei, drei oder mehr Merkmalen, durch deren Kreuzung 
sich Di-, Tri- oder Polyhybride erzeugen lassen. Vererben sich die Merkmale, 
welche dabei berucksichtigt werden, unabhangig voneinander (MENDELS Gesetz 
von der freien Kombination der Gene), so sind ebenso wie bei der Entstehung 
monohybrider Bastarde aIle Kombinationen zwischen den verschiedenen Merk
malen moglich. Die sich ergebenden Zahlenverhiiltnisse folgen aus dieser 
Moglichkeit. 1st die Zahl der beriicksichtigten Merkmale a,llgemein n, so betragt 
die Zahl der moglichen verschiedenen Gameten in der F1-Generation 2n, die 
Moglichkeit der verschiedenen- Gametenkombinationen fur die F 2-Generation 
ist (2n)2 und die Zahl der in der F 2-Generation beim Pisumtypus der Vererbung 
moglichen Phanotypen 2n. 

Kreuzt man beispielsweise eine glatthaarige schwarze Meerschweinchenrasse 
mit einer rauhhaarigen weiilen Rasse, also in zwei Merkmalen verschiedene Tiere 
(dihybride Kreuzung), so ergibt die FrGeneration rauhhaarige schwarze Tiere. 
Rauhhaarigkeit und schwarze Farbe sind also dominant uber die recessive Glatt
haarigkeit und weiHe Farbe. In der F 2-Generation spalten die Bastarde auf zu 
viererlei verschiedenen Phanotypen, namlich schwarzen rauhhaarigen, weiilen rauh
haarigen, schwarzen glatthaarigen und weiilen glatthaarigen Tieren in einem 
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Verhaltnis 9 : 3: 3: 1. Die Zahl der verschiedenen Genotypen in der F2-Generation 
ist bei dieser dihybriden Kreuzung 16 (vgl. S. 31). 

Nimmt man an, daB von den bei der Berechnung berucksichtigten Merkmalen 
einzelne dem Mirabilistypus folgen, so nahert sich die Zahl der in F2 moglichen 
Phanotypen aus polyhybriden Kreuzungen immer mehr der Zahl an, welche 
fur die Genotypen (Gametenkombinationen) zu berechnen ist. 

AIlein 12 Grundunterschiede, die sich unabhangig voneinander vererben, bedingen 
so in der F 2-Generation 4096 verschiedene Phiinotypen. Bei 40 verschiedenen Grund
merkmalen ergeben sich in der F 2-Generation bereits 1 099 511 627 776 verschiedene 
Phiinotypen. Das sind etwa 550mal mehr als aIle lebenden Menschen. Die Wahr
scheinlichkeit einer Wiederholung der gleichen Kombination ergibt sich beim 
Menschen unter diesen Voraussetzungen ungefahr aIle 200000 Jahre einmal 
(J. BAUER)_ 

Durch Uniformitatsgesetz, Spaltungsgesetz und Gesetz der freien Kombi
nation def Gene werden nur die einfachsten Vererbungsvorgange erkIart. In 
sehr vielen Fallen, besonders bei den hoheren Organismen, hat sich das Ver
erbungsgeschehen jedoch als erheblich verwickelter erwiesen, als es durch die 
drei angefiihrten Gesetze formuliert worden war. Vor allem das Gesetz der 
freien Kombination der Gene hat einen starken Ausbau und damit weitgehende 
Einschrankungen seines Gultigkeitsbereiches erfahren. Aber auch sonst haben 
sich viele Ausnahmen von den MENDELschen Gesetzen ergeben, so daB von 
vielen vorgezogen wird, nur noch von MENDELschen Regeln zu sprechen. Die 
hauptsachlichsten Komplikationen des Vererbungsgeschehens, welche auf
gedeckt wurden, sind folgende: 

Eine Eigenschaft ist unter Umstanden nicht durch nur einen Faktor (monomer) 
bedingt, sondern ihr Zustandekommen kann von mehreren erblichen Be
dingungen abhangig sein (Polymerie). 

Folg~nde Arten verschiedener Erbfaktoren, die an der Bildung eines einzigen 
(polygencn) Merkmals beteiligt sein konnen, sind erwiesen (PLATE): 

1. E1-regungsfaktoren, die irgendeine Farbe, Form, GroBe, Struktur usw. ver
anlasscn. 

2. Konditionalfaktoren, die vorhanden sein miissen, damit ein oder mehrere 
Faktoren iiberhaupt eine auBere Eigcnschaft hervorrufen konnen. 

3. Transmutatoren sind solche Erbfaktoren, welche die Wirkung anderer modi
fizieren. 

4. Verteilungsfaktoren regulieren die Verb rei tung eines Farbstoffes oder eines 
anderen derartigen Merkmals. 

5. Intensitatsfaktoren verstarken den Grad einer Eigenschaft. Gleichsinnige 
Gene haben dabei keineswegs immer eine gleich oder fast gleich starke Wirkung. 

6. Hemmungsfaktoren verhindern das Auftreten eines Merkmals oder unter
driicken das Wachstum eines Organs. 

AIle diese Faktoren konnen sich unabhangig voneinandcr vererben und so fiir 
ein Merkmal entsprechend verschiedene Kombinationsmoglichkeiten und Haufig
keiten seines Auftretens verursachen. 

Als polyphane Vererbung wird es andererseits bezeichnet, wenn die Aus
bildung mehrerer phanotypiwher Merkmale auf einem einzigen Gen beruht. 

Haufig konnen ganz verschiedene und unabhangig voneinander sich ver
erbende Faktoren in gleicher Richtung wirken (beispielsweise mehrere Inten
sitatsfaktoren). Oft findet man derartige gleichsinnig wirkende Faktoren bei 
der Vererbung von GroBenmaBen, zumal wenn diese zusammengesetzter Natur, 
komplexe MaBe, sind. Dadurch konnen flieBende Ubergange zwischen den ver
schiedenen GroBenauspragungen zustande kommen. Sind solche Faktoren bei 
den zur Zuchtung benutzten Ausgangsrassen in verschiedener Anzahl oder Wertig
keit vorhanden, so kann sich bei der Bastardgeneration unter Umstanden eine 
Steigerung (Luxurieren der Bastarde) oder eine Verminderung (Pauperieren 
der Bastarde) der VerhiUtnisse bei den Elternrassen ergeben, indem sich die 
Wirkung der Faktoren von beiden Seiten summiert (H omomeriehypothese) _ 
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Aus der Vielgestaltigkeit von Kombinationen, die sich in solchen Fallen bei 
Inzucht ergeben, konnen durch Auslese einerseHs Formen mit zahlreichen, 
andererseits Formen mit wenigen Faktoren fUr ein bestimmtes Merkmal, etwa 
die Farbung, ausgelesen werden. Ziichtet man die ausgelesenen Formen in 
Inzucht weiter, so konnen sie sich zu einer neuen Rasse vermehren, welche 
Merkmale besitzt, die in dieser Auspragung der Ausgangsrasse nicht eigen waren 
(Abb. 13). 

Unter Umstanden werden einzelne Faktoren erst im Verlauf der Entwicklung, 
beispielsweise bei abhangiger Differenzierung durch die Inkretdriisen, zur 
Wirkung gebracht. 

Statt sich zu addieren, konnen sich gewisse Faktoren verdecken (Hetero
stasis nach BATESON). Man bezeichnet den iiberdeckenden Faktor als epistatisch, 
den iiberdeckten als hypostatisch. Eine hypostatische Eigenschaft kann dann 

Abb. 13. Umziichtung yon Haubenratten, bei denen nur der Ropf schwarz gefarbt ist, durch 
methodische Auslese der am starksten pigmentierten Formcn zu Ratten, die bis auf kleine Flecken 

am Ropf durchaus schwarz gefitrbt sind. (Nach CASTLE.) 

bei Anwesenheit des epistatischen Merkmals nicht zur Auspragung kommen, 
obwohl, fiir sich betrachtet, beide Eigenschaften dominant sein konnen. Hetero
stasis hat also mit Dominanz oder Recessivitat der einzelnen Eigenschaften 
nichts zu tun. 

Die Begriffe Dominanz und Epistase werden unter dem allgemeineren Begriff 
der Pravalenz zusammengefaBt. 

Hierzu gilt die entwicklungsgeschichtliche Vererbungsregel (HACKER): Merkmale 
mit relativ einfach verursachter, friihzeitig autonomer Entwicklung weisen klare 
Spaltungsverhiiltnisse auf. Merkmale mit relativ komplex verursachter, durch 
Korrelationen gebundener Entwicklung zeigen haufig die Erscheinung del' unregel
maBigen Dominanz und del' Kreuzungsvariabilitat, ungewohnliche Zahlenverhalt
nisse und fiir eigentliche Anomalien gleichzeitiges Vorkommen und Alternanz mit 
anderen Anomalien. 

Die Polymerie bestimmter Eigenschaften macht verschiedene ungewohnliche 
Vererbungserscheinungen wie das Auftreten von Neuheiten bei der Kreuzung 
zweier Rassen, in deren Vorfahrenreihe das zu Tage kommende Merkmal nicht 
vorhanden war, oder das Auftreten von sog. Atavismen (Bastardatavismen), 
von Riickschlagen (Reversionen) zu phylogenetisch alteren Stufen, verstandlich. 
Derartige Kreuzungsnova (Hybridmutationen, Amphimutationen) konnen da
durch zustande kommen, daB die gekreuzten Rassen verborgen, kryptomer 
(VON TSCHERMAK), gewisse mendelnde Erbeinheiten enthalten, die erst bei 
gegenseitigem Zusammentreffen ein bestimmtes Merkmal odeI' eine neue Eigen
schaft hervorrufen. Sie konnen auch dadurch hervorgerufen werden, daB von 
den beiden gekreuzten Rassen jede nul' eine bestimmte Reihe polymerer 
Faktoren, welche das atavistische Merkmal bedingen, in sich trug, so daB durch 
die Kreuzung bei den Bastarden der volle, fUr die Merkmalsauspragung 
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notwendige Satz polymerer Faktoren zusammenkommt (BROMAN). Oder es ist 
ein epistatischer, die Wirkung anderer Faktoren unterdriickender Erbfaktor zu 
der iibrigen Erbmasse einer Rasse hinzugekommen, der bei Kreuzung wieder 
verschwindet und in seiner Wirkung aufgehoben wird, so daB die atavistische 
Bildung dann freigegeben ist. 

Ein einfaches Beispiel von Bastardatavismus ist das Auftreten bestimmter 
Kammformen bei Hiihnern. Kreuzt man Hiihner mit Rosenkamm und Hiihner 
mit Erbsenkamm, so besitzt die FrGeneration WalnuBkamme. Kreuzt man die 
Individuen der FI-Generation unter sich weiter, so ergeben sich in der F 2-Generati<!n 
9 WalnuBkamme, 3 Rosenkamme, 3 Erbsenkamme und als Kreuzungsnovum em 
Fall des phylogenetisch alteren einfachen Zackenkammes. Hier erklart sich d~s 
Kreuzungsnovum unter der Annahme eines Faktors R fiir Rosenkamm, r fiir ~em 
Fehlen und E fiir Erbsenkamm, e fiir sein Fehlen nach dem folgenden Schema etner 
dihybriden Kreuzung: 

P -Generation: Zygoten ~ ~ 
Rosenkamm Erbsenkamm 

Gameten @ 0 
Jede vaterliche Gamete hat nach den Gesetzen des Zufalls die gleiche Wahrschein

lichkeit, sich mit jeder miitterlichen Gamete zu vereinigen, folglich: 

PI-Generation: Zygoten samtlich ~ 
WalnuBkamm 

Gameten @@00 @@00 
Jede vaterliche Gamete hat nach den Gesetzen des Zufalls die gleiche Wahr

scheinlichkeit, sich mit jeder miitterlichen Gamete zu vereinigen, folglich: 

P 2-Generation: Zygoten RERE ReRE rERE reRE I 
RERe ReRe rERe reRe I RErE RerE rErE rerE 
REre Rere rEre rere Zackenkamm! I 

Bei den F 2-Individuen ist in 9 Fallen die Faktorenverbindung RE vorhanden 
(9 WalnuBkamme), in 3 Fallen nur der Faktor R dominant, die iibrigen Faktoren 
recessiv (3 Rosenkiimme), in 3 Fallen nur der Faktor E dominant, die iibrigen 
Faktoren recessiv (3 Erbsenkamme), und ein Individuum (rree) enthalt samtliche 
Faktoren recessiv_ Dies ist das Kreuzungsnovum mit Zackenkamm_ Noch ein anderes 
homozygotisches Novum hat die durchgefiihrte Kreuzung ergeben mit WalnuB
kamm (RREE) und dieses Individuum wiirde mit seinesgleichen weitergeziichtet 
ebenso eine neue reine Rasse ergeben wie eine Fortziichtung der zackenkammigen 
(rree-)Individuen. Es ist aber rein phanotypisch von den anderen heterozygotischen 
]'ormen, die die Faktorenverbindung RE in sich tragen, nicht wegzukennen, daher 
schwerer auszusondern als das zackenkarnmige Kreuzungsnovum. 

Die Haufigkeit des Auftretens verschiedener Mixovariationen kann dadurch 
beeinfluBt werden, daB durch bestimmte Faktoren (Letalfaktoren), in homo
zygotem Zustand oder wenn sie dominant sind, die Existenz eines Individuums, 
welches den Letalfaktor tragt, gefahrdet wird. Auch nur schadigend wirkende, 
subletale Gene kennt man. 

Die Wirkung solcher Letalfaktoren ist nicht so, daB nun ein ganz bestimmter 
Faktor den Gameten oder das sich entwickelnde Individuum umbringen Wiirde, 
sondern derart, daB bei Homozygotie bestimmter Erbanlagen das Lebewesen oder 
schon der Gamet von vornherein einfach nicht lebensfahig sind. Die Letalfaktoren 
kommen vielfach, aber nicht ausschlieBlich, in Beziehung zur Geschlechts
vererbung vor. 
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Endlich werden die Vererbungsvorgange durch die Erscheinung der Faktoren
koppelung kompliziert. Man versteht darunter die Neigung zweier oder mehrerer 
Faktoren, auch bei der Kreuzung so zusammenzubleiben, wie sie schon bei 
den P-Tieren beisammen waren. Sie verhalten sich gewissermaBen zusammen
gekoppelt. Diese Erscheinung bildet eine Hauptausnahme des dritten MENDEL
schen Vererbungsgesetzes. 

AIle angefUhrten Vorgange, welche die einfachen MENDELschen Regeln 
komplizieren, hat man dadurch zu erklaren versucht, -daB man die Lokalisation 
der Erbfakturen in den Chromosomen annahm (MORGAN). Die Komplikation der 
Vererbungsvorgange wurde mit den komplizierenden V organgen an den Chromo
somen bei der Reifeteilung in Verbindung gebracht. Liegen zwei mendelnde 
Erbfaktoren in zwei verschiedenen Chromosomen, so werden sie frei und unab
hangig voneinander mendeln; zwei mendelnde Erbfaktoren aber, welche auf 
Verschiedenheiten im Bau zweier Chromomerenpaare des gleichen Chromosomen
paares beruhen, werden zwar von dem Chromomerenaustausch, der im Synapsis
stadium stattfindet, mehr oder weniger beeinfluBt werden, im ubrigen aber nicht 
frei mendeln, sondern in ihrem Chromosom aneinander gebunden bleiben. Der 
Chromomerenaustausch wird die Kombination derjenigen Faktoren starker 
beeinflussen, die im Chromosom weiter voneinander entfernt liegen, wahrend 
die Kombination nahe beisammen liegender Faktoren kaum beeinfluBt werden 
wird. Durch die Moglichkeit eines Austausches ganzer Chromosomen nach dem 
Chromomerenaustausch im Synapsis stadium ware dann mit doppeltem Mecha
nismus fur die Verteilung der Einzelunterschiede in unregelmaBiger Weise auf 
die F1-Generation gesorgt. 

Die Folgerung, welehe sich aus einer Annahme der Lokalisation der Gene im 
Chromosom ergibt, ist die, daB bei jedem Organismus so viele Gruppen mehr oder 
weniger stark gekoppelter Erbfaktoren vorkommen miissen, wie die haploide Chro
mosomenzahl dieses Organismus betragt. Fiir die Taufliege (Drosophila), die einzige 
bisher daraufhin untersuchte Art (MORGAN und seine Schule), trifft das zu. 

Weiter ist zu folgern: Wenn die Chromomeren eines Chromosoms kettenartig 
zusammenhangen und wenn bei der Reduktionsteilung ganze Stiicke der Kette 
zwischen zwei homologen Chromosomen ausgetauscht werden, so werden zwei 
Chromomeren, welche an den beiden entgegengesetzten Enden eines Chromosoms 
liegen, durch jede derartige ChromosomenzerreiBung voneinander getrennt und 
auf zwei verschiedene Tochterzellen verteilt werden. Je naher zwei Chromomeren 
innerhalb cines Chromosoms zusammenliegen, desto geringer ist die Wahrschein
lichkeit, daB der RiB gerade zwischen ihnen durchgeht. Es miissen also im Grade 
der Koppelung Abstufungen bestehen, einzelne Erbfaktoren einer "Koppelungs
gruppe" miissen stark, andere schwach gekoppelt sein, und zwar muB die Starke 
der Koppelung fiir ein gegebenes Paar immer die gleiche sein. Der Austauschwert 
der einzelnen Faktoren ist mit anderen Worten ein verschiedener. Auch diese 
theoretische Folgerung bestatigt sich an den bisher geniigend untersuchten Orga
nismen, bei Drosophila (MORGAN) und beim Lowenmaul (Antirrhinum majus) (BAUR). 

Man kann auf Grund der Koppelungszahlen, welehe sich bei Kreuzungs
versuchen fiir die verschiedenen Merkmale zeigen, ganze Chromosomenkarten und 
die Lage eines Faktors im Chromosom berechnen. 

Welche Komplikation der Erbverhaltnisse allein beim Austausch der ganzen 
Chromosomen zustande kommen kann, sei an dem Beispiel des Menschen er
lautert: Die Austauschmoglichkeit in den 24 menschlichen Chromosomenpaaren 
zu verschiedenen Kombinationen betragt 224 = 16777216. Die Wahrschein
lichkeit, daB bei der ReduktioDsteilung aIle 24 Chromosomen von Vater-

oder Mutterseite auf die Keimzelle kommen, ist 1677\ 216 = 0,000006. Da 

sich bei der Befruchtung zwei Gameten vereinigen, so wachst die Zahl der 
Variationsmoglichkeiten fUr die Zusammensetzung der neuentstehenden Zygote 
auf 167772162• Die Wahrscheinlichkeit, daB unter den Kindern eines Eltern
paares zwei erbgleiche Individuen sein werden, ist also derart minimal, daB 
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sie praktisch kaum jemals verwirklicht werden diirfte. Dabei ist jedoch die 
Moglichkeit eines Chromomerenaustausches innerhalb der Paare homologer 
Chromosomen noch nicht in Rechnung gesetzt; sie erhoht die Zahl der mog
lichen Genkombinationen noch einmal. 

FaIle, in denen zwei verschiedene Faktoren iiberhaupt nicht frei vonein
ander, sondern sich gegenseitig ersetzend mendeln (multiple AIlelomorphe), 
erklart man durch die Annahme, daB die betreffenden Faktoren auf mehreren 
Unterschieden im feineren Bau desselben Chromomerenpaares beruhen, von 
denen an der entsprechenden Stelle des Chromosoms jedoch immer nur eine 
Auspragung moglich ist. 

Besonders klar schein en die Zusammenhange zwischen Chromosomenmecha
nismus und Geschlechtsvererbung. 

:Man bezeiehnet diejenigen Individuen, welehe Eizellen produzieren, als weib
lieh, diejenigen, welehe Gameten anderer Art hervorbringen, als mannlieh. Die 
Eizelle hat die Fahigkeit ein ganzes Individuum aus sieh hervorgehen zu lassen 
(Totipotenz der Eizelle). Die Kernplasmarelation ist bei den mannliehen Gameten 
zugunsten des Kernes, bei den weibliehen zugunsten des Plasmas versehoben, modi
fizierende gesehleehtsbestimmende Einfliisse konnen sieh in der Versehiebung dieser 
Relation auswirken. 

Man hat bei der Geschlechtsvererbung zwischen zwei Merkmalsarten zu 
unterscheiden: Die Geschlechtsuntersc hiede erstrecken sich zunachst auf die 
Gameten seIber und auf die Organe, welche Gameten aus sich hervorgehen lassen 
(primare Geschlechtsmerkmale), weiter auf den ganzen Korper und seine Funk
tionen (seku'fl,dare Geschlechtsmerkmale). 

Die primare Geschlechtsverschiedenheit vererbt sich bei den zweigeschlecht
lichen Individuen nach dem MENDELschen Spaltungsgesetz. Das eine Geschlecht 
ist immer heterozygotisch, das andere homozygotisch (beim Menschen ist das 
mannliche Geschlecht heterozygotisch, das weibliche homozygotisch), die Ver
erbung erfolgt dann nach dem Schema einer Ruckkreuzung eines F1-Bastardes 
mit der homozygotischen Elterrasse. Bezeichnet man mit X den Erbfaktor, 
welcher die Geschlechtsverschiedenheit bestimmt, so sind bei Heterogametie 
des mannlichen Geschlechtes aIle Weibchen XX, aIle Mannchen Xx. Die 
Kreuzung ergibt das Bild: 

P -Generation: Zyoten 0(d'U @V 
,/ '>. .I '>. 

Gameten 0) (0 0) 0 
J ede vaterliehe Gamete hat naeh den Gesetzen des Zufalls die gleiehe Wahr

seheinliehkeit, sieh mit jeder miitterliehen Gamete zu vereinigen, folglich: 

Fr-Generation: Zygoten QX(S?D (!X(0 Clx(d'U ~ 
Es werden also nach der Theorie ebensoviele mannliche wie weibliche Indivi

duen als Resultat dieser Riickkreuzung gebildet und das tatsachliche Ge
schlechtsverhaltnis entspricht ungefahr der Theorie. Die genauere cytologische 
Unte>:'suchung der Gameten machte es wahrscheinlich, daB die Ursachen dieser 
Art der Geschlechtsvererbung in einem besonderen (Geschlechts- )Chromosomen
paar gelegen sind, das den iibrigen Chromosomenpaaren (Autosomen) gegen
iiber Verschiedenheiten aufweist. Bei verschiedenen Tierarten lieJ3 sich namlich 
im heterogametischen Geschlecht an Stelle des Geschlechtschromosomenpaares 

Saller, Anthropoiogie. 3 



34 Grundlagen. 

nur ein Chromosom nachweisen, wahrend im weiblichen Geschlecht ganz der 
oben entwickelten Formel entsprechend zwei Chromosomen, also ein Paar, 
gefunden wurde. 

Nicht aIle Tierarten zeigten sich in dem Verhalten ihres Geschlechtschromosomen-
paares gleich. Man fand vier Typen. Beim Protenor
typus (Abb. 14) fehlt im heterogametischen mann
lichen Geschlecht, beim Abraxastypus umgekehrt 
im heterogametischen weiblichen Geschlecht ein 
Chromosom im Heterochromosomenpaar. Beim 
Ligiiustypus (Abb. 15) sind die Chromosomen des 
Geschlechtschromosomenpaares durch ihre Form 

Abb. H . Weibliche und mannliche und GroBe verschieden, man bezeichnet sie dann 
Chromosomensatze der Wanze als X. und Y-Chromosom des Heterochromosomen-Protenor. (Nach Wn.SON.) paares. Beim Ascaristypus (Abb. 16) findet sich 

. kein besonderes Heterochromosomenpaar und man 
lllmmt an, daB das Geschlechtschromosom das Anhangsel eines anderen Chromo
somenpaares bildet. 

Beim Menschen betragt die diploide Chromosomenzahl wahrscheinlich 48 (<;2) 
bzw. 47 (&') (GROSSER), wird jedoch auch neuerdings noch auf diploid 24 angegeben 

Abb. 15. Weibliche und 
mannliche Chrolllosomen· 
sii.tze nach d er zweiten 
Reifeteilung der Sper
matogenese bei der Wanze 
Ligaeus turcicus. (Nach 
WILSON aus ZIEGLER.) 

:x: und Y die Hetero
chromosomen. 

(vgl. GROSSER). Die Geschlechtsvererbung folgt wahr
scheinlich dem Protenortypus (nach WINIWARTER beim 
WeWen, OGUMA und KIHARA beim Japaner). Es fehlt 
somit dem Mann im Heterochromosomenpaar ein Chromo
som. Entsprechend ihrer verschiedenen Chromosomenzahl 
solI auch die GroBe der menschlichen Spermatozoen eine 
verschiedene sein (PARKES) und die Messung ihrer Kopf
langen ergibt dementsprechend eine zweigipfelige Kurve. 
Auch der Umstand, daB der einzige geschlechtsgebundene 
Erbgang, welcher fiir krankhafte Erbanlagen beim Menschen 
bisher mit Sicherheit nachgewiesen wurde, der geschlechts
gebunden-recessive ist, spricht ftir den Protenortypus. Nach 
cytologischen Untersuchungen wird jedoch auch (PAINTER 
beim Neger, EVANS und SWEZY) das Vorkommen eines 
X- und Y-Chromosoms im Heterochromosomenpaar ange
geben, was eine Geschlechtsvererbung nach dem Ligaus-
typus bedeuten wiirde. 

An den Geschlechtsfaktor erweisen sich verschiedene Faktoren (z. B. Letal
faktoren) als gekoppelt, sie zeigen eine geschlechtsgebundene Vererbung. Dabei 
ist zwischen geschlechtsgebunden-dominantem und geschlechtsgebunden-reces
sivem Erbgang zu unterscheiden. Mit Rilfe der Geschlechtschromosomen erklart 

Oogonl. Reduktlollllt cll"n~ sich die geschlechtsgebundene Ver
erbung durch die Annahme, daB die 
betreffenden Faktoren in den Retero
chromosomen lokalisiert sind. Zwischen 
den Chromosomen, in denen der Ge
schlechtsfaktor lokalisiert ist, unter
bleibt ein Austausch, ebenso daher auch 
zwischen den geschlechtsgebundenen 
Faktoren. permatogonie 'u e.frllcldete8 Ei 

Abb.16. Verhalten der Geschiechtschrolllosomen 
bei der Reifeteilung und Befruchtungvon Ascaris 
megalocephale. Schematisch. (Nach BOYER!.) 

"Venn beim Menschen das tatsachliche 
GeschlechtsverhaItnis nicht der theore
tischen Erwartung entsprechend 50 : 50 
betragt, sondern durchwegs ein Geburten

iiberschuB an Madchen besteht, so sucht man dies durch die Annahme von Letal
faktoren, welche im Geschlechtschromosom lokalisiert sind, zu erklaren (LENZ). 
Derartige recessive Faktoren miissen im mann lichen Geschlecht beim Vorhandensein 
nur eines Geschlechtschromosoms haufiger zur Auswirkung kommen als im weib
lichen Geschlecht, wo ihre Auswirkung durch die Faktoren des zweiten Hetero
chromosoms, wenn dieses die krankhafte Anlage nicht trii.gt, verhindert wird. Dem
entsprechend muB sich das GeschlechtsverhaItnis zugunsten der Madchen- und zu
ungunsten der Knabengeburten verschieben. 
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Von den geschlechtsgebundenen Merkmalen durchaus zu scheiden sind die 
geschlechtsbegrenzten Merkmale (sekundare Geschlechtsmerkmale) , welche das 
sexuelle AuBere beider Geschlechter bestimmen. Die geschlechtsbegrenzte 
Vererbung der sekundaren Geschlechtsmerkmale steht zwar in enger Bindung 
mit den eigentlichen geschlechtsbestimmenden :Faktoren, deckt sich aber nicht 
mit ihnen. Es ist anzunehmen, daB der Faktor fur die sekundaren Geschlechts
merkmale im Geschlechtschromosom liegt. Bei den Wirbeltieren werden viele 
sekundare Geschlechtscharaktere, obwohl primar genotypisch bestimmt, erst 
durch die Vermittlung von Inkreten der betreffenden Gesehlechtsdrusen realisiert 
und bleiben daher bei Storungen der inneren Sekretion aus. Bei Tieren mit 
unabhangiger Differenzierung wie den Insekten sind fUr das Inerscheinung
treten der entsprechenden sekundaren Gesehleehtsmerkmale die Gesehlechts
drusen nieht notwendig. 

Die Dominanz einer Eigensehaft kann in beiden Gesehlechtern versehieden 
sein. Das kann dann zur Folge haben, daB etwa zweierlei Formen von Weibehen 
unterscheidbar werden, die zugehorigen Mannehen aber auBerlieh nicht ver
sehieden sind und trotzdem die Rassenmerkmale der entsprechenden Weibehen 
vererben. 

In Wirklichkeit erwies sieh die Gesehleehtsvererbung als nieht so einfach 
wie zunachst angenommen. 

Aus technischen Grunden wurden Bedenken dagegen geau1.lert, daB die Ge
schlechtschromosomen als solche immer deutlich abzusondern und zu erkennen 
sind (STIEVE, HELD, FICK). 

N ahm man eine qualitative Verschiedenheit der Geschlechtschromosomen an, 
urn ihre geschlechtsbestimmende Wirkung zu erklaren, so ergaben sich folgende 
Schwierigkeiten (MEISENHEIMER): 

Beim Protenortypus hat das X- Chromosom, das im mannlichen Geschlecht 
vorhanden ist, mannchenbestimmende Wirkung. Die Samenzellen mit gerade diesem 
X-Chromosom liefern aber nun bei der Befruchtung nur weibliche Individuen. Das 
X-Chromosom, das von der reifen Eizelle geliefert wird, mu1.lte also fUr die Er
klarung dieser Erscheinung als dominant weibchenbestimmend angenommen werden. 
Samenzellen ohne X-Chromosom geben bei der Befruchtung Mannchen. Hier hatte 
'Llso das X-Chromosom, das bei der Befruchtung von der Eizelle ubernommen 
wurde, mannchenbestimmend gewirkt. :Man muBte daher, wenn die Geschlechts
ehromosomen tatsachlich geschlechtsbestimmend sein sollten, die unwahrschein
liche Annahme machen, daB zweierlei Samen- und auch zweierlei Eizellen gebildet 
werden, die sich in gegenseitiger Auswahl befruchten. 

Nimmt man die Quantitat der Chromosomenmasse als wirksam fUr die Ge
schlechtsbestimmung an, so wurde beim Protenortypus eine Dosis X mannlichen, 
doppelte Dosis weiblichen Zustand verursachen. Beim Abraxastypus mu1.lte alles 
umgekehrt sein. 

Beim Ascaristypus, der kein Heterochromosomenpaar aufweist und ahnlich 
beim Ligaustypus laBt sich mit beiden Annahmen nicht weiterkommen. Hier sind 
die geschlechtsbestimmenden Faktoren als in einem anderen Chromosom lokalisiert 
anzunehmen. 

Experimentelle Untersuchungen machen es wahrscheinlich, daB jedes Ge-
8chlecht grundsatzlich doppelgeschlechtl ich angelegt wird (GOLDSOHMIDT). Bedeutet 
F den Faktor fur weibliche und M denjenigen fUr mannliche Tendenz, so ist 
bei der Annahme einer doppelgeschlechtliehen Anlage beider Geschlechter bei 
mannlieher Heterozygotie (Protenortypus) MMFf = a und MMFF = S?, bei 
weiblieher Heterozygotie (Abraxastypus) umgekehrt FFMm = S? und FFMM= a . 
. luf die Chromosomen als Vererbungstrager bezogen ist bei mannlicher Hetero
zygotie (Protenortypus) im X-Chromosom der Weibehenbestimmer F gelagert, 
wahrend der durchgehend vorhandene latente Faktor M fUr das mannliche 
Geschleeht in einem anderen (Z- )Chromosom ubertragen wird. Es beteiligen 
sich also zwei Chromosomenpaare am Vorgang der Geschlechtsbestimmung, 
deren eines dem gewohnlichen, deren zweites dem besonderen (Ligaus-, Protenor-

3* 
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oder Abraxas-) Typus folgt. Zwischen den bestimmenden Faktoren ist ein 
gewisses quantitatives Gleichgewichtsverhiiltnis notig, damit sich der eine 
Geschlechtsfaktor gegenuber den gleichfalls vorhandenen entgegengesetzten 
Faktoren durchsetzen kann. Fur dieses notwendige quantitative Verhaltnis 
sorgt unter gewohnlichen Umstanden der Mechanismus der Geschlechtsvererbung, 
indem er bei gleichbleibender Starke des latenten Faktors den anderen in ver
schiedener Starke verteilt. FaBt man die geschlechtsbestimmenden Faktoren 
als Hormone im weitesten Sinn auf, so verlauft im Weibchen die Produktion 
der weiblichen Hormone schneller als diejenige der mannlichen, umgekehrt im 
Mannchen die Produktion der mannlichen Hormone schneller als diejenige 
der weiblichen, und die in groBerer Quantitat vorhandenen Hormone beherrschen 
die Differenzierung. Die latenten Geschlechtsfaktoren bleiben normalerweise 
vollig unwirksam, konnen aber durch physiologische (epigenetische) Vorgange 
aktiviert werden, so daB auf diese Weise eine Beeinflussung des Geschlechts
verhaltnisses, unter Umstanden auch Zwitterbildung, moglich ist. Besonders 
auBere und innere Einflusse in der Sphare des Stoffwechsels konnen das normale 
Geschlechtsverhaltnis beeinflussen, doch ist der Zeitpunkt, bis zu dem diese 
Beeinflussung moglich ist, bei den verschiedenen Tierarten ein verschiedener. 

Je nach dem Zeitpunkt der Geschlechtsbestimmung kann man eine progame, 
syngame und epigame Geschlechtsbestimmung unterscheiden. Die progame Be
stimmung erfolgt vor der Befruchtung bereits in den Keirnzellen, bei der syngamen 
Bestirnmung wird das Geschlecht im Augenblick der Befruchtung, bei der epigamen 
erst nach der Befruchtung festgelegt. 

Die normale Ausbildung der Geschlechtsmerkmale (Keimdrusen und sekundare 
Geschlechtsmerkmale) ist also unter den gewonnenen Gesichtspunkten von 
einem iibergeordneten Faktor, dem gesunden sexuellen Erbgut und einer unge
storten Gesamtentwicklung, abhangig. Die Ausbildung der Geschlechtsunter
schiede ist mehreren selbstandigen Organisationskomplexen zuzuschreiben, 
welche zu zwei verschiedenen Endergebnissen, dem weiblichen und mannlichen 
Sexualtyp fUhren, und zwar sind in jedem Organismus beide Geschlechtsfaktoren 
wirksam. Da nur ein typischer Unterschied im Entwicklungstempo der beiden 
sexuellen Enzyme geschlechtsbestimmend wirkt, so konnen zu geeigneter Zeit 
innere Sekrete durch Verstarkung oder Schwachung des einen Enzyms indirekt 
geschlechtsbestimmend wirken, indem sie den Drehpunkt innerhalb der normal 
langen sexuellen Ausbildungsperiode verschieben (GOLDSCHMIDT). Das innere 
Sekret der Keimdrusen ist besonders, aber nicht allein, fur die hormonale Ge
schlechtsbestimmung wichtig. Die Ausbildung der Geschlechtsmerkmale hangt 
weiter ab von der gesamten Mitgift an sexuellen Enzymen (KRONFELD). 

Die Geschlechtschromosomen sind nichts anderes als die ersten Geschlechts
merkmale der Zelle, sie stellen lediglich einen Index fUr die bereits voll
zogene Geschlechtsbestimmung dar, die ihrerseits auf andere Faktoren ge
griindet ist (Indexhypothese H.ACKERs). Diese Bestimmung gilt aber nicht 
nur fur die Geschlechtschromosomen, sondern fUr die Chromosmnen uberhaupt. 
Sie sind nur Indicatoren bestimmter Eigenschaften, deren Verwirklichung dann 
von komplizierteren Bedingungen und dem vielseitigen Wechselspiel chroma
tischer und plasmatischer ZelU;>estandteile sowie der Fernwirkungvon Hormonen 
im weiteren und im engeren Sinn abhangig ist. 

Eigentiimliche Probleme gibt auch die Halbscitcnvererbung auf, fiir welche 
bisher nur wenig befriedigende hypothetische Deutungsversuche vorliegen. Viel
leicht handelt es sich urn Besonderheiten im Mechanismus der Chromosomen
verteilung zu der Zeit, in der wahrend der Ontogenese die halbseitige Differenzierung 
erfolgt. Derartige Teilungsbesonderheiten konnen, je nach dem Zeitpunkt der 
Ontogenese, zu dem sie sich abspielen, auch zu anderswie lokalisierten Anomalien 
innerhalb eines sonst normalen Individuums fiihren (BOND). 
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Die Vererbung nach den ME~DELschen Regeln und den Regeln, welche bei 
ihrem Ausbau durch den sog. hoheren Mendelismus gewonnen wurden, gilt 
nur fUr einen Teil der Erbmasse eines Individuums. Denn auch heterozygote 
Bastarde sind immer partiell homozygot, namlich in einem Zentralteil (JOHANN
SEN) ihres Genotypus, in dem sie als Art (im Sinne der zoologischen Systematik) 
angelegt sind. Dieser Zentralteil des Genotypus macht das Naturhistorisch
Spezifische fUr den betreffenden Organismus aus, er ist stammesgeschichtlich 
weitaus der wichtigste Teil des Genotypus. Gerade dieser Teil des Genotypus 
aber ist bisher unanalysiert, vielleicht auch unanalysierbar. Die Moglichkeit 
steht offen, daB fUr ihn ebenso wie fiir andere Merkmale ganz andere als die 
MENDELschen Regeln gelten. Stark verschiedene Arten und Rassen lassen 
sich zwar noch manchmal kreuzen und geben auch noch fruchtbare Bastarde, 
aber die Vererbung folgt dann unbekannten, anscheinend im Einzelfall immer 
wieder verschiedenen GesetzmaBigkeiten. Vielleicht ist gerade diese abweichende 
Art der Vererbung im Zellplasma begrundet, denn die Mendelvererbung 
hort auf, wenn die Konjugation der Chromosomen - offen bar infolge ihrer 
ungeniigenden Verwandtschaft und entsprechend herabgesetzten wechsel
seitigen Anziehungskraft - nicht mehr moglich ist. 

Endlich ist noch hervorzuheben, daB durch die meisten bisherigen Erb
analysen nicht eigentlich abstrakte Eigenschaften, sondern nur genotypische 
Unterschiede nachgewiesen, also relative Analysen durchgefUhrt wurden. Die 
Definition einer Eigenschaft hangt vielfach von unseren Methoden und unserem 
Urteilsvermogen abo 

Auch von diesem Standpunkt aus laBt sich keine genaue Bezeichnung dessen 
durchfuhren, was als Gen im Genotypus einer phanotypischen Eigenschaft 
zugrunde liegt. Unsere Kenntnisse iiber die Gene gehen daher nur dahin 
(JOHANNSEN), daB sie eine mehr oder weniger wichtige Rolle in der Reaktions
norm gegebener Organismen spielen, daB sie voneinander glatt trennbar bzw. 
mehr oder weniger fest aneinander gekoppelt sein konnen, daB sie eine be
merkenswerte konstitutionelle Festigkeit und UnbeeinfluBbarkeit besitzen und 
anscheinend auch in naher Beziehung zu den Chromosomen stehen. 

Jeder Charakter, jedes "Merkmal" eines Organismus muB aber dann als 
Manifestation des ga,nzen Genotypus - unter gegebener Lebenslage - betrachtet 
werden, "Eigenschaften" bzw. "Organbeschaffenheiten" sind als solche nicht 
das Material der Vererbung (JOHANNSEN). 

Ein Organismus ist in normalen Fallen eine Einheit. Die Selbstandigkeit bei 
den Teilen ist nur eine relative und alle Eigenschaften sind mehr oder minder anein
ander gebunden (miteinander korreliert). Innerhalb reiner Linien ist aueh die Art 
dieser Korrelation stabil, d, h. die Individuen variieren, die Naehkommen aller 
variierenden Individuen bleiben aber von der betreffenden Korrelation gepragt. 
Die Korrelation ist genotypiseh einheitlieh. Solehe Korrelationen sind im selben 
Sinn erblieh, wie es einzelne Eigensehaften sind, d. h. aueh alle diese Erseheinungen 
gehoren zur Reaktionsnorm der betreffenden genotypischen Konstitution. 

Die Formeln, durch die wir die Natur zu erfassen suchen, sind nur Rechnungs
formeln. "Die Natur ist schon, aber nicht korrekt" stimmt gerade hier nur 
zu gut zu unserer Unfahigkeit, die unendliche Fune variierender Natur
erscheinungen endgiiltig zu systematisieren (JOHANNSEN). 

III. Mutation. 
Modifikation und Mixovariation beeinflussen ein gegebenes und erblich 

bereits zu Verschiedenheiten ausgebildetes Material, lassen aber zunachst neue 
Erbfaktoren nicht entstehen. Solchen neuentstehenden Erbunterschieden 
liegen Erbanderungen, Mutationen (DE VRIES) (Idiovariationen) zugrunde. 
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Sie treten aus fast stets ganz unbekannten Ursachen und ungleich haufig 
bei allen genauer beobachteten Organismen auf und auBern sich als ein neuer 
mendelnder Grundunterschied. Nicht mendelnde Variationen sind selten. 
Meist verhalt sich die Mutation recessiv gegenuber dem abgeanderten Merkmal 
der Stammrasse und ist dann mit Sicherheit nur bei Homozygoten nachweisbar 
und zuerst nicht zu erkennen, da in der Regel innerhalb der beobachteten Sippe 
gleich eine Ruckkreuzung des mutierten Individuums mit einem nicht mutierten 
erfolgt. Doch sind auch zahlreiche dominante Mutationen beobachtet worden. 
Vielfach zeigen sich Mutanten bei Eigenschaften, fUr deren Bildung das Zu· 
sammenwirken mehrerer Gene notwendig ist und dann in der Regel als Verlust
mutanten, seltener als Gewinnmutanten. Das Wesentliche der Artbildung wird 
in der Summation kleiner Mutationen gesehen. 

1m Zusammenhang mit der Chromosomentheorie der Vererbung unterscheidet 
man faktorielle Mutationen, wenn die Erbanderung ein in einem bestimmten Chromo· 
som gelegenes Gen betrifft, Mutationen am Faktorenkomplex, wenn die Erbanderung 
mehrere zusammengehorige Faktoren erfa13t, Mutationen am ganzen Chromo8om, 
wenn bei der Reifeteilung zwei homologe Chromosomen, evtl. auch die Geschlechts· 
chromosomen nicht auseinander weichen (Non.disjunction [BRIDGES]) und Muta· 
tionen durch Chromo8omenverdoppelung eines oder beider Satze, wobei Gigasmutanten 
mit triploidem und tetraploidem Chromosomensatz entstehen konnen. Faktorielle 
Mutationen konnen jedes Chromosom unabhangig von dem homologen Chromosom 
betreffen. 

Wann, wo und in welcher Weise bei der Mutation im Keimplasma eine 
Anderung auf tritt, ist unbekannt. Offenbar konnen Mutationen in jedem 
beliebigen Entwicklungsstadium erfolgen, nicht nur in den Keimzellen und dann 
erblich, sondern als lokale Gewebsmutationen nicht erblich auch in den Korper
zellen. Doch scheint fur Erbanderungen an den Keimzellen die sensible Ent
wicklungsphase besonders geeignet. Das Resultat der M utationen sind teils wirklich 
neue Erbunterschiede (Divergenzen), teils Erbunterschiede, die es anderweitig 
bereits gibt (Konvergenzerscheinungen), teils werden mehr oder weniger patho
logische, vielfach nur in heterozygotem Zustand lebensfahige Typen gebildet. 
Letzten Endes mussen aber Mutationen die Ursache jeder Stammesentwicklung, 
Art- und Rassenbildung sein. 

Ursachlich scheinen unter experimentellen Bedingungen hohe Temperatur, 
Einwirkung von Chemikalien und von Radium- und Rontgenstrahlen (MULLER) 
das Auftreten von Mutationen zu begunstigen oder zu bewirken. Welche Ursachen 
sie unter naturlichen Bedingungen hervorrufen, ist unbekannt; hier treten sie 
spontan auf. FaBt man die Erbfaktoren als Substanzen von bestimmter Quan
titat und bestimmter Struktur (Qualitat) auf, so wird denkbar, daB diese 
Quantitat Schwankungen und die Struktur Umanderungen durch auBere 
Einflusse unterliegt und daB sich auf diesem Weg Faktorenanderungen und 
damit Art- und Rassenbildungen vollziehen. Die Moglichkeit muB offen bleiben, 
daB der Unterschied zwischen Modifikation und Mutation nur ein gradueller 
ist und daB Modifikationen zu Mutationen werden konnen. 

Die Plotzlichkeit, mit der Mutationen aufzutreten pflegen, kann man sich 
folgendermaBen erklaren (FICK): Ein fortgesetzter Reiz, der durch eine somatische 
und letzten Endes vielfach umweltbedingte Veranderung auf die Keimzellen aus· 
geiibt wird, la13t dort ein "Progen" entstehen. Stets nach der gleichen Richtung 
wirkende Reize summieren sich und lassen schlie13lich ein Gen erscheinen, das in einer 
spontanen Erbanderung, einer Mutation, seinen Ausdruck findet. 

So la13t sich auch die Vererbung erworbener Eigenschaften und ihre Rolle in 
der Stammesgeschichte erklaren: Unter dem Einflu13 der Funktion entstehen im 
Organismus Wachstumsverschiebungen und Strukturveranderungen. Wenn die 
Funktion andauert, werden die Veranderungen im Organismus so fest verankert, 
da13 sie schlie13lich erblich werden und somit schon auftreten, bevor die betreffende 
Funktion sich geltend macht (R. HERTWIG). 
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Die altere, in manchen Punkten an DARWINs Pangenesistheorie erinnernde ldio
plasmatheorie (NAEGELI) nimmt an, daG im ldioplasma, aus welchem jede Zelle 
neben dem Ernahrungsplasma besteht, die Erbeigenschaften enthalten sind. Der 
Zustand des ldioplasmas hangt ab yom Zustand seines Tragers, dessen ganzer 
Korper von einem ldioplasmageriist durchzogen ist. So mun jeder Reiz, der den 
Korper trifft, schlieBlich auch das ldioplasma der Keimzellen verandern und es 
kommt zu einer Vererbung erworbener Eigenschaften. 

Ob I nzucht, die an sich kein "widernatiirlicher" V organg mit unbedingt 
schadlichen Folgen ist, die Haufigkeit von Mutationen vermehrt, muB fraglich 
erscheinen. Ein groBer Teil der Mutationen ist recessiv; durch Inzucht wird 
das Herausmendeln recessiver Merkmale in homozygotischer Form begunstigt. 
Mutationen konnen daher an ingezuchtetem Material leichter gefunden werden, 
ohne jedoch bei Inzucht haufiger sein zu mussen als anderswo. 

Auch in der Kreuzung sehr stark verschiedener Sippen ist eine Ursache fUr 
Mutationen gesucht worden. Hier wird oft der ganze Mechanismus der Kern
und Zellteilung und vor allem der Reduktionsteilung gestort. Doch kann in 
diesen Fallen manchmal auch nur unregelmaBige Spaltung die Ursache fUr 
das Auftreten neuer Merkmale sein und es ist nicht moglich, eine reinliche 
Scheidung zwischen Mutation und Mixovariation durchzufUhren. 

Vielleicht ist die starke Schadigung der Nachkommen, welche bei chronischer 
Alkoholvergiftung auf tritt, nicht nur eine Nachwirkung, sondern beruht auf 
einer wirklichen dauernden Schadigung des Idioplasmas, also auf einer Mutation. 

Endlich scheint die Neigung, bestimmte Mutationen haufig entstehen zu 
lassen, nach den Spaltungsgesetzen vererbt zu werden (BAUR), ein Merkmal, 
dem vielleicht ein besonders labiler und daher leicht zu Umanderungen neigen
der Bau gewisser Chromosomen und Chromosomenstellen zugrunde liegt (Pra
mutation). So wurde es sich erklaren, daB innerhalb einer Sippe haufig dieselben 
Mutationen unabhangig voneinander auftreten. Doch gibt es auch anderer
seits zahlreiche Mutationen, welche nicht auf eine Art beschrankt sind, sondern 
bei vielen nahe oder nur entfernt verwandten Arten gleichzeitig und in gleicher 
Weise auftreten. Man spricht in diesem Fall von einer Ubiquitat der Merk
male (HAECKER). 

3. JUethodische Grundlagen. 
a) Morphologische Methoden. 

I. Instrumentarium. 
Die Anthropologie (R. MARTIN) hat eine ausgedehnte MeBtechnik aus

gearbeitet, urn eine Anwendung und Prufung genetischer Gesichtspunkte fUr 
den Menschen zu ermoglichen und mit dem Zweck, morphologische Merkmale 
durch exakte ziffernmaBige Ausdrucke vergleichbar zu machen. Die Gewinnung 
solcher wissenschaftlich einwandfreier Zahlen ist gebunden an genaue Instru
mente, eine bewahrte und gewissenhaft durchgefuhrte MeBtechnik - allgemein 
ist heute die MARTINSche Technik im Gebrauch - an geubte Beobachter, ein 
geeignetes Material und an eine einwandfreie statistische Materialverarbeitung. 

Das Instrumentarium fur Korpermessungen (nach MARTIN) umfaBt in erster 
Linie das Anthropometer (mit Stangenzirkel), den Tasterzirkel, den Gleit
zirkel und das BandmaB. Diese Instrumente konnen auch fUr die Messung 
an totem (Skelet-)Material verwendet werden. 

Das Anthropometer (vgl. Abb. 20) besteht aus einem 2 m langen, in Millimeter ein
geteilten Stahlstab, welcher zur Erleichterung des Transports in vier genau aneinander
gepante Teile zerlegbar ist. An seinem oberen Ende tragt es eine und an einem 
verschiebbaren Mrtallkastchen eine zweite Querhiilse, welche zur Aufnahme 
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entsprechender Quers~abe. d~enel~. 1st das Anthropometer zusammengesteckt und 
de~ untere Querstab nc~tJg. 1ll dl~ ~Iulse des Metallkastchens gebracht, so daLl seine 
Spitze und Unterkante III elller Lillie mIt der Oberkante des Schieberfensters liegen 
so kann an dieser Oberkante bei Senkrechtstellung des Anthropometers der Abstand 
abgelesen werden, welch en jeder beliebige, durch die Spitze des Querstabes oder seine 
Unterkante beruhrte Korperpunkt von der Stand· oder Sitzflache aufweist. 

Nimmt man den oberen Teil des Anthropometers mit dem Schieberkastchen 
ab, so bildet der. abgenommene Teil den Stangenzirkel. Man richtet dies en fUT die 
Messung von BreltenmaBen am Korper her, indem man das Querlineal des Schieber· 
ka~tchens so umsteckt, ~aB sein~ langere Kante und Spitze zu der entsprechenden 
Seite des anderen Querlllleals hlllsehen. Das Ablesen der Entfernung der beiden 
Linealspitzen erfolgt an einer von oben beginnenden MeBskala des Anthropometers, 
und zwar am Oberrand der Schieberhulse. 

Der Tasterzirkel (vgl. Abb. 21) besteht aus zwei durch ein Gelenk verbundenen, 
gekrummten Stahlschenkeln, fUr welche der Ausschlag der Endpunkte an einem 

in der Mitte der Schenkel angebrachten MaBstab 
gem essen wird. Dieser MaLlstab ist an dem einen 
Schenkel beweglich angebracht und lauft in einem 
Fuhrungskastchen des zweiten Schenkels. Das MeB· 
ergebnis wird an der zugescharften Kante des Index· 
stabchens abgelesen, welches den Ausschnitt des 
Fuhrungskastchens uberbruckt. 

Der Gleitzirkel (vgl. Abb. 17) entspricht der Schub· 
lehre der Mechaniker. Seine beiden Querarme, von 
denen der eine gegen den anderen verschieblich ist, 
laufen auf der einen Seite stumpf, auf der anderen 
spitz zu. Die stumpfen Enden werden zu Messungen 
am Lebenden, die spitz en zu Messungen am Skelet 
benutzt. 

Das StahlbandmafJ dient zur Messung von Urn· 
fangen und Bogen. StoffbandmaLle sind nicht zu 
verwenden, weil sie sich mit der Zeit dehnen 1. 

Wird fUr Gewichtsbestimmungen eine Waage ge· 
braucht, so ist sie vor den Wagungen auf ihre 
Genauigkeit zu prlifen. 

Speziell fUr Winkelmessungen wird dieses In· 
strumentarium erganzt durch das Ansteckgoniometer 
(MOLLISON) und fur Schadelmessungen durch den 
K ubuskraniophor (SALLER). 

Das Ansteckgoniometer (Abb. 17) kann sowohl an 
Abb. 1 i . MOLLISONscher Austeck. den Gleitzirkel als auch an den Tasterzirkel ange· 

goniometer am GJeitzirkeJ. steckt werden und erlaubt die direkte Ablesung von 
(Nach MARTIN.) Winkeln, welche bestimmte Linien mit der Horizon· 

talen bilden 2. 

Der Kubuskraniophor (Abb. 18) orientiert den Schadel gleichzeitig in die Median· 
sagittale und die Ohraugenebene, indem er bestimmt fixierte Querstabe in die 
OhrOffnungen einfUhrt und mit einer bestimmt orientierten Zwinge den untersten 
Punkt einer Augenhohlenoffnung (Orbita) erfaBt. Mittels einer Klammer wird der 
Kraniophor auf der Tischplatte befestigt. Durch zwei Kugelgelenke laUt sich. dann 
der Schadel in die drei aufeinander senkrecht stehenden Ebenen des Raumes brmgen. 
Mit einem Diagraphen werden die Umrisse auf Papier, das dem Kraniophor unter· 
gelegt wird, ubertragen 3. 

Fur besondere Erhebungen a m Lebenden dient die Haarfarbentafel (FISCHER. 
SALLER) und die Augenfarbentafel (MARTIN, MARTIN· SCHULTZ und SALLER) , 
wahrend eine allgemein eingefiihrte Hautfarbentafel nicht in Gebrauch ist. 

1 Das MARTIN8che Instrumentarium wird geliefert durch Alig und Baumgartel, 
PrazisionsmeBwerkzeugfabrik Aschaffenburg (Bayern) u~d P .. HerJ?ann, .Ric~en
bach und Sohn, Zurich , Scheuchzerstr. 71 (Schwelz). Die Prelse sllld bel belden 
Firmen etwas verschieden. 

2 Den MOLLlsoNschen Ansteckgoniometer liefern P. Hermann, Rickenbach und 
Sohn, Zurich, Scheuchzerstr. 71 (Schweiz). 

3 Den SALLERschen Kubuskraniophor liefern Spindler und Hoyer, Gottingen, 
Konigsallee 23, zum Preis von Mk. 100, - , Diagraph Preis Mk. 50,-. 
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Die Haarfarbentafel besteht aus Haarproben von bestimmter Far~e mit be
stimmten Buchstaben. Fur die Farbe der beobachteten Haare (der SchCltelgegend) 
wird dann jeweils der entsprechende Buchstabe aus dcr Tafel oder eine geeignete 
Kombination solcher Buchstaben aufgezeichnet. Die Tafel wird fur Familicnunter
suchungen, wo es auf den Einzelton ankommt, mit 30 Farben, fUr Massenunter
suchungen, wo nur die Gruppeneinteilung wichtig ist, mit 9 Tonen (Grenztonen 
fiir die Gruppeneinteilung) geliefert 1. 

Die MARTINsche Augenfarbentafel enthiilt 16, die MARTIN-SCHULTzsche 20 Glas
augen von bestimmten Farben und N ummern. Die erheblich billigere Tafel nach 
SALLER bringt in Farbendruck 40 Tone mit verschiedenen Zahlen und Buchstaben. 
Die Anwendung derTafeln ist prinzipiell die gleiche wie diejenige der Haarfarbentafel 2• 

Die Photograph ie, welche die 
Messung und Zeichnung erganzt, 
darf nur mit Objektiven von groiler 
Tiefenscharfe, groiler Brennweite und 
groilem Bildwinkel erfolgen, damit 
die Bilder keine Randverzeichnung 
geben. Bei Reihenaufnahmen mussen 
aIle Aufnahmen moglichst in gleicher 
Verkleinerung gemacht werden, was 
sich durch Anbringen entsprechender 
Striche auf der Mattscheibe oder an 
der EinsteIlskala erreichen lailt. 

Zur Aufzeichnung der Messungen 
benutzt man ein Mepblatt fUr jedes 
Individuum. Man bedient sich zu 
seiner AusfuIlung praktisch der Hilfe 
einer Schreibkraft. AIle Maile werden 
auf Millimeter genau bestimmt. 

Abb. 18. SALLERscher Kubuskraniophor 
mit Diagraph. 

Die Auswahl der Ma(3e fUr das 
Mel3blatt richtet sich nach den Zielen, 
welche die Untersuchung verfolgt. Am 
besten liil3t man sich fUr die verschie
denen Zwecke jedesmal verschiedene 
Mel3bliitter drucken. Das beigeheftete 
Mel3blatt hat sich bei rassenkundlichen 
Familienerhebungen bewiihrt, andere 
Beispiele find en sich bei MARTIN. Die 
Anordnung der Mal3e auf dem Mel3-
blatt hat so zu erfolgen, dal3 die 
Mal3e, welche mit einem Instrument zu nehmen sind, immer in eine Reihe und 
an den Rand des Mel3blattes kommen. Durch ersteres wird Zeit gespart, indem das 
Instrument nicht fiir jedes Mal3 gewechselt werden mul3. Letzteres erleichtert die 
Auslegung der Mel3bliitter fiir die statistische Verarbeitung. Fiir die beiden Ge
schlechter verwendet man verschieden gefiirbte, fortlaufend numerierte Mel3bliitter 
(etwa ~ weW, <j2 griin), urn die Verarbeitung zu vereinfachen. Ein Beispiel eines 
Schadelmel3blattes ist bei Besprechung der Schadelmel3technik eingefiigt. 

Siimtliche fur eine Messung notwendige Instrumente vereinigt man zweck
mailig in einem entsprechend konstruierten M epkoffer 3. 

1 Die Haarfarbentafel nach F ISCHER-SALLER liefert Haarformer O. Berger, Kiel, 
Holtenauerstr. 27, die grol3e Tafel zum Preis von Mk. 37,50 mit Tasche, die kleine 
'rafel zum Preis von Mk. II,50 mit 'rasche. 

2 Die MARTINsche Augenfarbentafel wird geliefert von Frau Dr. St. Oppenheim
Martin, Miinchen, Laplacestr. 24, zum Preis von Mk. 120, - , die MARTIN
SCHULTzsche vom Verlag Lehmann, Miinchen, zum Preis von Mk. 100,-, die Tafel 
nach SALLER ist durch den gesamten Buchhandel zum Preis von Mk. 10,- zu 
beziehen. 

3 Der Me(Jkoffer nach SALLER wird geliefert von C. F. Mordhorst, Kiel, Holsten
stral3e 77, zum Preis von ~Ik. 50, - . 



42 Grundlagen. 

U. Untersuchungen am Lebenden. 
Die Untersuchung des Lebenden beginnt mit der Feststellung von Namen, 

Beruf, Alter und Geburtsort, moglichst auch der Ascendenz (Vorfahrenreihe) und 
De"cendenz (Nachkommenschaft) des zu Untersuchenden (Probanden). Die 
Messung solI tunlichst zu gleichen Tageszeiten und am unbekleideten Korper 
vorgenommen werden. Wo dies nicht moglich ist, ist eine Auswahl der MaBe 
zu treffen, welche auch am Bekleideten mit einiger Sicherheit zu bestimmen 

'frJc:hlou·· -···_·_· --

NL.don· .-.--.---~-,~~''II 

Fr~thhm -_ ..... - -. 

Gnatltion·· - -- -- - -0 . 

SUl1l'uterllale ------" ~~~~~R~ Akromton - - .. -." 

lfeAOIternale .. _
The.1lou --_ 

Iladlal(' ..... 
Omphalton - -
lUoerlMtale .. 

rHolJplnale ant. 
SyUlphl 'on 

T1"O('hanterion --

N,,"lou"'--' -

-tomtQlI· -- -- 
(lnatbJon _ ... - - -

ervieale _. _ .... __ 
Akromlnn . ____ -'-._-b~~ 

uprAJIternllle - --- --

Mellolternale -_._.

Thellon -·---ii"".~~ 

nldlal .. _ 
OUlph.llon 

llic)fI~lLIl .. le anI. 

S~'lJ)l)by~lo" --
Trvtbftllterlon .- - -t1 -t"L<';»JJ/JU 

!:Iityllon .. -

Ph.lft.nglol1 .... 

. \krOl)Odlon 

Abb. 19. KorpermeBpllukte. 

R.diaJa: 
[.llmb.le 
Inoc.rllu,l~ 
lUo.pinale PUlit. 

sind. Die gebrauchlichsten der bei MARTIN vollzahlig zusammengestellten 
MaBe sind (die in Klammern gesetzte Numerierung entspricht derjenigen 
MARTHjS): 

Korpergewicht (71): Fur klinischt> und anthropologische Zwecke kommt nur 
das N acktgewicht in Betracht. Eint> Korrektur des Gewichtes Bekleideter durch 
Abzug bestimmter WertI', ist immer ungenau. Das Gewicht muE fur die Einzel
person immer urn die gleiche Tageszeit bestimrnt werdt>n. Waage. 

Die MeBpunkte fur die KorpermaBe sind in Abb. 19 dargestellt. Fur die 
Bestimmung der Liingenma(Je wird der Proband aufrecht in gerader, naturlicher 
Haltung an eine senkrechte Wand gestellt, so daB er diese mit den Fersen und 
dem GesaB beruhrt. Der Kopf wird in natiirlicher Haltung in die Ohraugen
ebene eingestellt, d. h. so, daB die obersten Punkte der beiden Ohroffnungen 
und der unterste Punkt der einen Orbita, der durch die Haut leicht abzutasten 
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Gemeinde: 

Kreis: 

Name der Familie: 

Wann zuerst im Kirchenbuch: 

"\V oher zugewandert: 

Familicnnummer: Aufnahmenummer und 
Photonnmmer: 

Name des Untersuchenden: 

Datum der Untersuchung: 

43 

• Vor- nnd Zuname des Vaters: • Madchenname der Mutter (Vor- und 
Znname): 

MeDblatt Nr.: MeDblatt Nr.: 
• Bernf: 
• Geburtsort des Vaters: • Geburtsort der Mutter: 

• Stiefvater: • Stiefmutter: 

• Vor- und Zuname und Herkunft der GroDeltern 

Vaterlicherseits: Mutterlicherseits: 

• Vatersvater: Nr. • Muttersvater: Nr. 
• Bernf: • Bernf: 
• Geburtsort: • Gebnrtsort: 

• Vatersmutter: Nr. • Muttersmutter: Xr. 
• )fadchenname: • ~Iadchenname: 
• Geburtsort: • Gebnrtsort: 

• Geschwister des Vaters (Vornamen): • Geschwister der Mutter (Vornamen): 

• Halbgeschwister (Vor- n. Znnamen): • Halbgeschwister (Vor- u. Zunamen): 

• Geschwister (Vornamen): 

Xr. 

• Halbgeschwister (Vor- und Zunamen): 

• Verheiratet in erster Ehe mit: • Kinder ans dieser Ehe (Vornamen): 

MeDblatt Xr.: Nr. 

• Verheiratet in zweiter Ehe mit: • Kinder aus dieser Ehe (Vornamen): 

MeDblatt Nr.: Xr. 

Die mit • versehenen Abschnitte kiinnen von dem zu ::\;Iessenden selbst oder durch 
Hilispersonen, die nicht anthropologisch geschult sind, ausgefilllt werden. 
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ist, in eine Horizontalebene zu liegen kommen. In dieser Stellung beriihrt der 
Kopf meist nicht die Wand. Die moglichst gestreckten Arme sollen in natiir
licher Weise und mit den Handflachen der Oberschenkelseite zu gehalten werden. 

KorpergrofJe (1): Geradlinige Entfernung des Scheitels (Vertex) vom FuBboden. 
Anthropometer. Man stellt sich an die rechte Seite des Probanden und halt das 
Anthropometer vollig senkrecht und genau in der Medianebene vor dem Probanden 
am Unterrand des Schieberkastchens fest. Das lang ausgezogene Lineal des Schieber
kastchens muB etwas iiber dem Scheitelpunkt des Probanden stehen. Es wird mit 
dem Schieberkastchen langsam so weit herabgefUhrt, daB der Unterrand des Lineals 
den Scheitelpunkt beriihrt. Das MaB wird auf Millimeter genau am Oberrand des 
Schieberfensters abgelesen. 

Einteilung 

Sehr klein .. . 
Klein .... . 
UntermittelgroB 
W-ttelgroB. . . 
UbermittelgroB 
GroB .... 
Sehr groB 
Riesen 

Mannlich 

x-152,9 
153,0-162,9 
163,0-166,9 
167,0-169,9 
170,0-172,9 
173,0-182,9 
183,0-203,9 
204,0-x 

Weiblich 

x-141,9 
142,0-150,9 
151,0-154,9 
155,0 -157,9 
158,0 -159,9 
160,0-169,9 
170,0-188,9 
189,0-x 

(E. SCHMIDT.) 

Die Einteilung ist fUr das weibliche Geschlecht eine andere entsprechend dem 
Umstand, daB die mannliche KorpergroBe iiberall etwa 108% der weiblichen aus
macht. Fiihrt man Vergleiche innerhalb einer Population (nicht verschiedener 
Populationen miteinander) aus, so muB die Einteilung nach dem Mittelwert der 
KorpergroBe fiir die untersuchte Population als dem MittelmaB gerichtet werden. 

Suprasternalhohe (4): Man laBt das Anthropometer stehen, neigt es etwas nach 
auBen, nimmt das Schieberlineal zuriick und fiihrt es nach unten an dem Gesicht 
des Probanden vorbei. Dann stellt man das Anthropometer wieder gerade, zieht 
das Schieberlineal soweit aus, bis seine Spitze auf dem tiefsten Punkt im oberen 
Einschnitt des Brustbeines (Suprasternale) aufliegt und liest in Millimetern abo 

SymphysenhOhe (6): Man legt die flache Hand mit gestreckten Fingern auf die 
vordere Bauchwand des Probanden und schiebt sie unter leichtem Druck der 
Finger nach schrag hinten und unten so weit nach abwarts, bis man auf den obersten 
Punkt der Symphyse, welche die beiden Schambeine verbindet (Symphysion), 
stoBt. Auf diesen Punkt legt man die Spitze des Schieberlineals auf. 

Lange der vorderen Rumpfwand (27): Differenz zwischen Suprasternalhohe und 
Symphysenhohe, durch Berechnung ermittelt. Dies ist der zuverlassigste Ausdruck 
fUr die Rumpflange. 

AkromienhOhe (8): Man stellt das Anthropometer vor die rechte obere Extre
mitat des Probanden, der seinen Arm ungezwungen streck en und ruhig halten 
muB. Mit der linken Hand tastet man den Akromienpunkt ab; er liegt da, wo der 
Seitenrand des Akromion am weitesten nach lateral ausladt, etwa in der Mitte 
des Seitenrandes an dessen Umschlagskante von oben nach unten. An diesen 
Punkt fiihrt man durch die rechte Hand mit dem Schieberkastchen die Spitze des 
Schieberlineals. 

Hohe der rechten Ellenbogengelenkfuge (9): Die Grenze zwischen Ober- und 
Unterarm wird durch ein deutlich abtastbares und sichtbares Griibchen zwischen 
Humerus und Radius gekennzeichnet. Man setzt den Nagel des linken Zeigefingers 
in dieses Griibchen auf das Radiale und legt die Unterkante des Schieberlineals 
direkt auf den Nagel auf (Abb. 20). 

Hohe des Griffelfortsatzes des rechten Radius (10): Der MeBpunkt (Stylion) ent
spricht dem tiefsten Punkt des Processus styloides des Radius. Man markiert ihn 
mit der Nagelplatte des linken Daumens und fiihrt auf diese die Unterkante des 
Schieberlineals. 

Hohe der rechten Mittelfingerspitze (11): Die Spitze des Schieberlineals wird an 
den untersten Punkt des vollig gestreckten Mitteliingers angelegt. 

Die Abnahme der 4 MaBe an der oberen Extremitat muB in einem Zug erfolgen, 
ohne daB dabei der Proband seine Armhaltung verandert. 
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A.rmlange (45): Differ enz zwisehen Akromienhohe und Hohe des rechten Mittel
finger s. Fur die Armlange in Prozent des KorpergroLle (relative Armlange) gilt die 
Einteilung: 

Oberannlange (47): 
Ellenbogengelenkfuge. 

Kurzarmig . 
~litte larmig 
Langarmig 

x - 42,9 
...... 43,0 - 44,9 
...... 45,0-x (IWANOWSKI). 

Differenz zwischen Akromienhohe und Hohe der rechten 

Unterarmldnge (48): Differenz zwischen 
Hohe der rechten Ellenbogengelenkfuge und 
Hohe des Griffelfortsatzes des rechten Radius. 

Handlange (49): Differenz zwischen Hohe 
des Griffelfortsatzes des rechten Radius und 
Hohe der rechten Mittelfingerspitze. 

Man kann die Malle der Teilabschnitte 
mit dem Stangenzirkel auch direkt bestimmen 
und erhalt dann urn einige Millimeter groLlere 
Werte. 

Relative )'laile der Teilabschnitte des 
Armes berechnet man zweckmailig in Pro
zenten der Armlange (45). 

Hohe des rechten vorderen Dm·mbeinstachels 
(13): Der MeLlpunkt (Iliospinale ant.) wird 
bestimmt, indem man 4 Finger der linken 
Hand auf den Darmbeinkamm legt und mit 
dem Daumen in der Leistengrube von unten 
und innen nach auLlen und oben tastet, bis 
man auf die knocherne Unterla,ge, eben die 
Spitze des Darmbeinstachels, stoLlt. Auf 
diesen Punkt wird die Spitze des Schieber
linea Is aufgesetzt. 

Beinlange A (53): Die wirkliche Beinliinge 
wird aus der Hohe des rechten vorderen Darm
beinstachels durch Abzug folgender Werte 
ermittelt: 

Bei einer KorpergroLle 
bis 130 cm Abzug von 

131-150 cm 
151-165 cm 
166- 175 cm 
176-x cm 

15 mm 
20mm 
30 mm 
40mm 
50 mm. 

Beinlange B: Differenz zwischen Korper
groLle (1) und Stammlange (23). 

Hohe der rechten Kniegelenkfuge (15): Der 
MeLlpunkt (Tibiale) wird gefunden, indem 
man hinter der Kniescheibe und vor dem Lig. 
eollaterale tibiale den Gelenkspalt zwischen 
Femur und Tibia abtastet. Macht dies 
Sehwierigkeiten, so kann man das rechte Knie 
fiir einen Augenblick leicht beugen lassen; 

Abb. 20. Messung der Hohe der rechten der Gelenkspalt tritt dann deutlicher hervor. 
Ellenbogen-Gelenkfuge (9). Haltung des yran setzt d en Fingernagel auf den MeLlpunkt 

Anthropometers. (Nach MARTIN.) und fiihrt die Unterkante des Schieberlineals 
auf den Fingernagel. 

Hohe de1· rechten inneren Knochelspitze (16): Der Meilpunkt (Sphyrion) ist die 
untere Spitze des Malleolus med., an die man von unten her mit dem Daumennagel 
tastet. Das Schieberlineal legt man dann auf den Daumennagel. Die Anthropo
meterstange laLlt man sich bei der Abnahme des Mailes zweckmaLlig vom Probanden 
oben festha.lten. 

Lange des Oberschenkels (55): D ifferenz zwischen Beinlange A und Hohe der 
reehten Kniegelenkfuge. 

Lange des Unterschenkels (56): Differenz zwischen Hohe der rechten Kniegelenk
fuge und Hohe der rechten inneren Knochelspitze. 

Relative MaIle der Teilabschnitte des Beines berechnet man zweckmailig in 
Prozenten der Beinliinge A (53). 
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Komplexe MafJe sind die Spannweite der Arme und die Stammlange 
(SitzhOhe) . 

Spannweite (17): Der Beobachter halt das Anthropometer horizontal in der 
Hohe der Schlusselbeine des Probanden, stellt sich vor ihn und setzt den Fuilpunkt 
des Anthropometers an die ·Wand, so dail dieses genau senkrecht auf der Wand steht. 
Der Proband hat seine Arme seitlich zu strecken und die eine Mittelfingerspitze 
an die Wand und an den Fuilpunkt des Anthropometers zu legen. Mit der anderen 
Mittelfingerspitze schiebt er die Unterkante des Schieberkastchens so weit wie mog· 
lich von sich. Der Proband muil wiederholt aufgefordert werden, sich soweit wie 
moglich zu strecken. Die Ablesung erfolgt an der Unterkante des Schieberkastchens. 
Andere Autoren bestimmen die 8pannweite von rilckwarts, wobei im allgemeinen 
etwas geringere Werte erhalten werden. 

Stammlange (23): Der Proband setzt sich in aufrechter Haltung und mit dem 
Kopf in Ohraugenebene auf einen flachen Hocker oder Holzstuhl. Das Anthropo
meter wird vertikal in der Mitte des Ruckens des Proband en auf die Sitzflache 
aufgesetzt und die Unterkante des Schieberlineals auf den Scheitelpunkt gefiihrt. 
Ablesung wie bei der Korpergroile. 

Fur die relative Stammlange gilt die Einteilung: 

Makroskel 
Mesatiskel 
Brachyskel 

Mannlich 
x-51,0 

51,1-53,0 
,'l3,1-x 

Weiblich 
x-52,0 

52,1-54,0 
54,1-x 

(GIUFFRIDA-RuGGERI. ) 

Die Bestimmung der KorperbreitenmafJe erfolgt mit dem Stangenzirkel. 
Schulterbreite (35): Man zieht die Stahllineale des Stangenzirkels etwa der Lange 

des Zeigefingers entsprechend aus, failt den Stangenzirkel von oben mit der rechten 
Hand am oberen Ende, mit der linken Hand am Schieberkastchen und legt dann 
die Zeigefingerspitzen auf die Spitz en der Stahllineale. Dann tastet man, das Schieber
kastchen entsprechend verschiebend, mit den Zeigefingerspitzen die beiderseitigen 
Akromienpunkte ab und legt an diese die Spitzen der Stahllineale. Die Ablesung 
erfolgt an der Oberkante des Schieberkastchens an dem Mailstab, dessen Nullpunkt 
mit dem oberen Ende des Anthropometers zusammenfallt. 

Brustbreite (36): Man legt die Innenkanten der Stahllineale auf die seitliche 
Thoraxwand in Hohe ihrer grofiten seitlichen Ausladung auf. Die Messung erfolgt 
bei ruhiger Atmung. Die Meilpunkte liegen auf, nicht zwischen den Rippen. 

Beckenbreite (40): Die Innenkanten der Stangenzirkelquerstabe werden auf die 
seitlich am weitesten ausladenden Punkte der Darmbeinkamme gelegt, wobei die 
Lineale nur leicht an den Korper anzudrileken sind. 

Hiiftbreite (42 a): Die Lineale des horizontal gehaltenen Stangenzirkels werden, 
ohne irgendwie aufzudrucken, an die hochsten Stellen der Muskel- und Fettmassen 
angelegt, welche uber den Trochanteren am Oberschenkel seitlich ausladen. 

Spinalbreite (41): Breite zwischen den beiden vorderen Spinae iliacae, auf 
welche die Spitz en des Stangenzirkels gesetzt werden. 

Die Messung des sagittalen Brustdurchmessers erfolgt mit einem groBen, 
diejenige der Dicke der Fettschicht neben dem Nabel mit dem kleinen Tasterzirkel. 

Sagittaler Brustdurchmesser (37): Die geraden Lineale des Stangenzirkels werden 
durch gekrummte Tasterarme ersetzt. In der Hohe der groilten Brustbreite wird 
die Spitze des einen Tasterarmes auf das untere Ende des Brustbeinkorpers, die 
Spitze des zweiten Tasterarmes auf den Dornfortsatz eines Brustwirbels, der in 
gleicher Hohe liegt, gesetzt. Das Mail wird in def Atempause genommen. 

Dicke der Fettschicht neb en dem Nabel: An der vorderen Bauchwand des aufrecht 
stehenden Probanden wird rechts oder links neben dem Nabel eine der Korper
langsachse parallellaufende Hautfalte zwischen Daumen und Zeigefinger der linken 
Hand genommen und gleichmailig und kraftig von der Muskelfascie abgehoben. 
Mit dem Tasterzirkel mint man die maximale Dicke der Hautfalte an ihrer Basis, 
wobei die Zirkelspitzen aber nur mit leichtem Druck auf die Haut aufgesetzt werden 
durfen. 

Einteilung: Mager 
Mittel 
Fett . 

x-ll mm 
12-27 mm 
28-x mm ( ODER.) 
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Zur Bestimmung der Umfange findet das BandmaB Verwendung. 
Brustumfang a) bei ruhigem Atmen (61): Das BandmaB wird hinten direkt unter 

den unteren Schulterblattwinkeln. seitlich hoch in der Achselhohle und vorn genau 
iiber den Brustwarzen angelegt. Der Proband liiftet, urn die Anlage des MeBbandes 
zu ermoglichen, die Anne etwas, liiBt sic aber bei der Messung selbst ruhig hangen. 
1m weiblichen Geschleeht muH bei stark ausgepragten Briisten das .MeBband gl." 
gebenenfalls vorn etwas hoher angelegt werden; 

b) IJei Inspiration (61 a): Der Proband atmet maximal ein, wobei die Hochst-
leis tung vielfach erst nach wiederholter Ubung erzielt wird; 

c) bei Exspiration (61 b): Der Proband atmet maximal aus. 
Als die beste VerhaItniszahl zur Beurteilung der Brustentwicklung wird der 
d t · h B f . d Brustumfang2 b bl'b' h d qua ra tSC e rustum angstn ex -K" --"f) - angege en; er Cl t mIt wac sen er 

orpergrol.e 
KorpergroHe relativ konstant (KRUSE). 

Einteilung: Engbriistig . . . 
~ ormalbriistig. . 
W eit briistig . , . 

x-43,4 
43,5-49,9 
50,0-x (KRUSE-ARNOLD.) 

Taillenumfang (62): Bauchumfang ohne Riicksicht auf die wechselnde Nabellage 
in der Hohe der am meisten eingezogenen Seitenkontur des Rumpfes. Der Proband 
hat dabei natiirliche Haltung I.'inzunehmen. 

Gr6f3ter Oberarmumfang rechts a) bei Streckung (65): Horizontalumfang in der 
Hohe des Biceps bei lose herabhangendem Arm; 

b) bei Beugung (65[IJ): Umfang in derselben Gegend, wenn der Arm bei ge
schlossener Faust und groBter Kraftanstrengung gebeugt wird. 

Gr6f3ter Unterarmumfang rechts (66): An dem sch1aff herabhangenden Arm, 
der mit der Handflache dem Beschauer zugekehrt ist und des sen Hand nicht zur 
]'aust geballt wird, legt man das BandmaH horizontal urn die Stelle des groBten 
Umfanges. 

Kleinster U nterarmumfang 1'echts (67): In der Hohe der schwachsten Stelle, 
aber stets proximalwarts von Radius- und Ulnaende, wird das BandmaH bei 
gleicher Haltung des Armes wie fiir das vorhergehende MaB urn den Unter
arm gelegt. 

Gr6f3ter Oberschenkelumfang rechts (68): Man laBt den Probanden das linke Bein 
etwas seitwarts stellen, legt das BandmaB urn den rechten Oberschenkel an der 
Stelle der starksten medialen Ausladung unterhalb der GesaBbacken, dann laBt 
man das linke Bein wieder in die natiirliche Stellung zuriicknehmen und liest den 
Umfang an der auBeren Seite des Oberschenkels abo 

Gr6f3ter Unterschenkelumfang rechts (69): Ohne das BandmaB yom Bein weg
zunehmen, fiihrt man es nach unten bis an die Stelle der starksten Ausladung der 
Wadenmukuslatur, die verschieden hoch liegen kann. 

Kleinster Unterschenkelumfang rechts (70): Er liegt gewohnlich unmittelbar 
iiber dem Malleolus medialis. 

Zur Beurteilung der l1'ormverhii,ltnisse ist es wichtig, sich von den absoluten 
MaBen durch Berechnung relativer M a{3zahlen (Indices) una bhangig zu machen, . 
d. h. das eine MaB in Prozenten eines anderen MaBes auszudrucken. Die allge-

. F I f" dId . Kleineres MaB . 100 S f' hI . h mmne orme ur en n ex 1St: -G ,cf)---l\.< -13 - 0 emp Ie t es SIC , 
rOl.eres lUa 

die HauptkorpermaBe in Prozenten der KorpergroBe, der Stammlange oder 
der Lange der vorderen Rumpfwand auszudrucken. Die MaBe, welche in Pro
zenten der KorpergroBe ausgedruckt sind, bezeichnet man schlechthin als 
"relative" MaBe. Aus Brustbreite und sagittalem Brustdurchmesser kann ein 
Querschnittsindex des Brustkorbes berechnet, die Lange der einzelnen Extremi
tatenabschnitte kann in Prozenten der Gesamtlange der Extremitat ausgedruckt 
werden. Die Proportionen zwischen den beiden Extremitaten zeigt der Inter-

b 1· d Armliinge . 100 K" . ht d K" "B . d . mem ra In ex: --B~- 1-"--' orpergewlC un orpergro e zueman er m em ange 
Beziehung zu bringen ist durch verschiedene Indices versucht worden. Als 
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brauchbarster zahlenmiiJ3iger Ausdruck fiir die Massenentwicklung des Korpers 
im VerhiHtnis zu seiner Langenausdehnung erscheint der Index der Korperfiille 

Gewicht 
(ROHRER) K" .. () 3' orpergrolJe 

Eine iibersichtliche Darstellung der Gesamtproportionen eines Individuums oder, 
wenn man die Mittelwerte einer grolleren Gruppe zugrunde legt, verschiedener 
Gruppen wird gewonnen durch die Zeichnung sog. Proportionsfiguren (vgl. Abb. 48 u. 
49). Man stellt sie dar, indem man ein Hauptmall des Korpers, etwa Korpergrolle, 
Stammlange, Lange der vorderen Rumpfwand oder ein anderes geeignetes Mall, 
gleich 100 setzt und die einzelnen Korperabschnitte dazu, in Prozenten der ange
nommenen Grundgrolle ausgedriickt, abzeichnet. 

Die Bestimmung der Kopfmaf3e erfolgt in der Rauptsache mit dem Taster
und mit dem Gleitzirkel. Man faBt fUr die Messung die Zirkelarme des Taster-

Abb. 21. Haltung des Tasterzirkels . (Nach MARTIN.) 

zirkels an ihren vorderen Enden mit beiden Randen so, daB der Daumen auf 
die obere, der Zeigefinger auf die untere Seite der abgerundeten Zirkelenden 
zu liegen kommt (Abb,21). Auf diese Weise kann man mit den Fingerspitzen 
die Zirkelenden auf die MeBpunkte aufsetzen und am Kopf festhalten, ohne 
die Kopfhaut einzudriicken und die MeBskala mit den Randen zu verdecken. 
Der Gleitzirkel wird prinzipiell ahnlich gehandhabt wie der Stangenzirkel. 

H orizontalumfang des Kopfes (45): Man halt den N ullpunkt des Bandmalles 
mit der linken Hand auf der Glabella fest, fiihrt das Bandmall mit der rechten 
Hand iiber die linke Kopfseite bis zu dem vorspringendsten Punkt des Hinterkopfes 
und von da iiber die rechte Kopfseite zuriiek zur Glabella, wo man es wieder mit 
der linken Hand fallt. Dadurch wird die rechte Hand frei zur Kontrolle, ob das 
Bandmall gleich hoch an beiden Kopfseiten und wirklich iiber d en vorspringendsten 
Punkt des Hinterkopfes lauft. 

Gro{Jte Kopfldnge (1) : Man stellt sich auf die (rechte oder) linke Seite des Pro
banden, halt das linke Zirkelende zwischen Daumen und Zeigefinger auf der Glabella 
fest und fahrt mit dem anderen Zirkelende langsam in der Medianebene am Hinter
kopf auf und nieder, bis der Index am Mallstab den grollten Wert anzeigt. Dieser 
wird als das gesuchte Mall abgelesen. 

Saller, Anthropologie. 4 
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Sehr kurz 
Kurz .. 
Mittel .. 
Lang .. 
Sehr lang 

Einteilung 

Grundlagen. 

Mannlich 

x-169 mm 
170-177 
178-185 " 
186-193 
194-x 

Weiblich 

x-161 mm 
162-169 
170-176 
177-184 
185-x 

(LEBZELTER. SALLER.) 
GrofJte Kopfbreite (3): Man stellt sich vor den Probanden, so daB das Scharnier 

des Tasters in die Medianebene des Kopfes des Probanden zu liegen kommt und 
fiihrt dann die Zirkelspitzen so lange in Zickzacklinien an der seitlichen Kopfwand 
auf und ab, bis der groBte gerade Durchmesser gefunden ist. 

Einteilung 

Sehr schmal 
Schmal .. 
Mittel ... 
Breit . . . 
Sehr breit . 

Mannlich 

x-139 mm 
140-147 
148-155 
156-163 
164-x 

GroBte Kopfbreite . 100 
Ldngenbreitenindex des Koptes: 

GroBte Kopflange 

Einteilung 

Hyperdolichocephal 
Dolichocephal . . . 
Mesocephal 
Brachycephal 
Hyperbrachycephal . 
Ultrabrachycephal . 

Mannlich 

x-70,9 
71,0-75,9 
76,0-80,9 
81,0-85,4 
85,5-90,9 
91,0-x 

Weiblich 

x-134 mm 
135-141 
142-149 
150-157 
158-x 

(LEBZEI"TER.SALLER.) 

Weiblich 

x--71,9 
72,0--76,9 
77,0-81,9 
82,0-86,4 
86,5-91,9 
92,0-x 

Hinterhauptsform: Dieses Merkmal, das bis zu einem gewissen Grad mit der 
Kopflange zusammenhangt, wird somatoskopisch nach der Einteilung 

Gerade - Gewolbt - Stark gewolbt 
bezeichnet. "Gerade" nennt man dabei solche Hinterhauptsformen, bei denen der 
Hinterkopf in fast gerader Linie mit dem Hals verbunden ist. 

Ohrhohe des Koptes (15): Man stellt sich mit dem Stangenzirkel in der rechten 
Hand vor den Probanden. Dann wird das ausgezogene obere Lineal horizontal 
auf den Scheitel, die Spitze des nur ganz kurz ausgezogenen Schieberlineals an den 
linken Traguspunkt (Tragion) angelegt. Das Tragion ist der Punkt, der uber Tragus 
und Tuberculum supra tragic urn in dem Einschnitt zwischen Tragus und Crus helicis 
gelegen ist. Das MaB ist erst dann richtig abzulesen, wenn der Stab des Stangen
zirkels parallel zur Medianebene gehalten wird. 

.. _.' OhrhOhe des Kopfes· 100 
Langen-Ohrhohemndex: --G-·~J)t K---fl-C:-- . ro J e op ange 

Einteilung: Chamacephal x-57,9 
Orthocephal ....... 58,0-62,9 
Hypsicephal ...... 63,0-x 

. .., OhrhOhe des Kopfes . 100 
Bretten-Ohrhohentndex: GroBte Kopfureite-' 

Einteilung: Tapeinocephal. . .. . x-78,9 
Metriocephal ...... 79,0-84,9 
Akrocephal . . . . . . . 85,0-x 

SchddeZkapazitdt (Berechnungsformel nach LEE-PEARSON): 
3 0,000337 (Lange - 11 mm) (Breite - 11 mm) (Ohrhohe - 11 mm) + 406,01 ccm 
'f 0,000400 (Lange - 11 mm) (Breite - 11 mm) (OhrhOhe - 11 mm) + 206,60 ccm. 



Einteilung 

Oligencephal . 
Euencephal . 
Aristencephal 
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Mannlich 

x-1300 ccm 
1301-1450 " 
1451-x 

Weiblich 

x-1l50 ccrn 
1151-1300 
1301-x 

51 

(SARASIN.) 

Kleinste Stirnbreite (4): Man sucht zunachst mit den Zeigefingerspitzen die· 
jenigen Punkte der Linea temporalis, welche fiber dem Jochfortsatz des Stirn
beins am meisten nach vorn und innen liegen (Frontotemporalia der Schadel
meBtechnik). Dann legt man die Zeigefingerspitzen in die kleinen Vertiefungen, 
welche sich an dieser Stelle hinter der Linea temporalis finden und schiebt die Zirkel
spitzen von hinten auf die Frontotemporalia. 

.. Kleinste Stirnbreite· 100 
Transversaler Frontopanetahndex: G ··Bt K fb ·t ro e op rei e 
Morphologische Gesichtsh6he (18): Der Kopf wird in Ohraugenebene eingestellt. 

Dann wird durch die Haut die Stirnnasennaht abgetastet. Auf ihrem Schnittpunkt 
mit der Mediansagittalen (Nasion), nicht in der Tiefe des Nasensattels, liegt der 
obere MeBpunkt. Das obere Lineal des Stangenzirkels wird kurz, das untere Schieber
lineal lang ausgezogen, die obere Spitze mit Zeigefinger und Daumen der linken, 
auf dem Kopf des Probanden ruhenden Hand auf das Nasion gesetzt und das 
Schieberlineal bei vertikaler Haltung des Stangenzirkels an den untersten Kinn
punkt (Gnathion) herangeschoben. 

Einteilung 

Sehr niedrig . 
Niedrig .. 
Mittelhoch 
Hoch ... 
Sehr hoch . 

Mannlich 

x-Ill mm 
112-117 
118-123 
124-129 
130-x 

Weiblich 

x-l02 mm 
103-107 
108-U3 
114-119 
120-x 

(LEBZELTER-SALLER. ) 

Physiognomische Obergesichtsh6he (19): Abstand des Nasion vom Mittelpunkt 
der Mundspalte. Technik wie bei der morphologischen Gesichtshohe, doch wird 
auch das Schieberlineal kurz eingezogen. 

J ochbogenbreite (6): Die Tasterspitzen werden ahnlich wie bei der Messung der 
groBten Kopfbreite an die seitlich am weitesten ausladenden Stellen der beiden 
JochbOgen angelegt. 

Einteilung 

Sehr schmal 
Schmal .. 
Mittel .. . 
Breit .. . 
Sehr breit . 

M orphologischer Gesichtsindex: 

Einteilung 

Hypereuryprosop . 
Euryprosop . . . 
Mesoprosop . . . 
Leptoprosop 
Hyperleptoprosop 

Mannlich 

x-127 mm 
128-135 " 
136-143 
144-151 
152-x 

Weiblich 

x-120 mm 
121-127 
128-135 
136-142 
143-x 

(LEBZELTER- SALLER.) 

Morphologische Gesichtshohe . 100 
J och bogen breite 

Mannlich 

x-78,9 
79,0-83,9 
84,0-87,9 
88,0-92,9 
93,0-x 

Weiblich 

x-76,9 
77,0-80,9 
81,0-84,9 
85,0-89,9 
90,0-x 

4* 
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Ph ' . h Ob . h . d . Physiognomische Obergesichtshohe . 100 
yswgnomtsc er ergesw tstn ex, J hb b 't' . oc ogen rCl ,e 

" Jochbogenbreite' 100 
KefaZofacwZtndex: -G --Llt-K f'b.----;t'-· ro e op rCl e 

J f t Z' d Kleinste Stirnbreite' 100 
ugo ron a tn ex: J hb b't . oc ogen reI e 

Nach dies em Index wird die relative Stirnbreitenentwicklung beurteilt mit der 

Einteilung Miinnlich Weiblich 

Sehr schmal 
Schmal. , 
Mittel 

x-69,9 
70,0-74,9 
75,0-79,9 
80,0-84,9 
85,0-x 

x-71,9 
72,0-76,9 
77,0-81,9 
82,0-86,9 
87,0-x 

Breit . , . 
Sehr breit 

(LU~DBORG-LINDERS und SALLER.) 

U nterkieferwinkeZbreite (8): Die Tast0rspitzen sind seitlich, nicht hinten, an die 
Unterkieferwinkel (Goniou) anzusetzen, wobei d0r Proband den l\L masseter nicht 
kontrahiercn darf. 

Unterkieferwinkelbreite' 100 
J ugomandibuZarindex: - -----;rochbogenbrel~--

Einteilung 

Sehr schmal 
Schmal, . 
Mittel 
Breit ... 
Sehr breit 

~liinnlich Weiblich 

x-69,9 x-67,9 
70,0-74,9 68,0-72,9 
75,0-79,9 73,0-77,9 
80,0-84,9 78,0-82,9 
85,O-x I 83,O-x 

(LUKDBORG-LINDERS und SALLER.) 

Die Formverhaltnisse des Gesichtes, welche durch die Indices fUr Stirnbreite, 
Jochbogenbreite und Unterkieferwinkelbreite nicht erfaLlt werden konnen, werden 
nach einem Schema der Gesichtsformen (Abb. 22) beschrieben. Man unterscheidet 
dabei die Formen elliptisch, oval, verkehrt oval, mnd, rechteckig, quadratisch, 
rhombisch, trapezformig, verkehrt trapezformig und fiinfeckig (POCH). 

Breite zwischen den inneren AugenwinkeZn (9): Abstand zwischen den Punkten 
der inneren Augenwinkel beiderseits, in denen Ober· und Unterlid zusammentreffen, 
Man nimmt den Gleitzirkel so in die rechte Hand, daLl die stumpfen Enden der Quer
stabe gegen den Probanden schauen und der obere Querstab gegen die Finger der 
linken Hand, die auf der rechten Wange des Probanden ruht, gedriickt wird. Die 
stumpfen Querstabe werden dabei in kurzem Abstand von den MeLlpunkten ge
halten und der Abstand wird durch Anvisieren der beiden Querstabenden ermittelt. 

Index 't b't' Z' Breite zwischen den inneren Augenwinkeln . 100 
tn eror t oJuga ts: J ochbogenbreite . 

1m Bereich der inneren Augenwinkel kommen zwei zu beachtende FaltenbiZdungen 
vor: Die MongoZenfalte ist eine den freien oberen Lidrand iiberdeckende Haut
falte, die liber den inneren Augenwinkel, ihn ebenfalls liberdeckend, hinwegzieht 
und unter Bildung einer halbmondfOrmigen Randfalte (Plica marginalis) mit der 
seitlichen Nasenhaut verwachst (vgl. Abb. 90). Der Epikanthus ist eine Bildung, 
welche der Plica marginalis entspricht; er verbindet durch eine Hautfalte die mittleren 
Partien des oberen und unteren Augenlides. 

Breite zwischen den auf3eren A ugenwinkeZn (10): A bstand der beiden au/.lersten 
Punkte der Augenspalten, in denen oberer und unterer Lidrand zusammentreffen 
und den Augapfel berlihren. Die Technik ist dieselbe wie bei dem vorigen MaLl. 
Bei beiden MaLlen laLlt man den Probanden zweckmaLlig nach oben sehen, wodurch 
die MeLlpunkte deutlicher hervortreten. 

OrbitaZhiihe: Man tastet den knochernen Ober- und Unterrand der Augenhohle 
durch die Haut hindurch ab, setzt den oberen stumpfen Querarm des Gleitzirkels an 
den Oberrand der Orbita und schiebt den unteren Querarm von oben nach unten 
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bis an den unteren Orbitalrand. Den einen Arm, mit dem man das obere Ende des 
Gleitzirkels festhalt, legt man dabei zweckmiUlig iiber den Kopf des Probanden von 
hinten nach vorne, damit der Pro band keine ungeschickten Bewegungen machen kann. 

NasenhOhe (21): Man setzt den oberen Querstab des Gleitzirkels mit seinem 
stumpfen Ende auf das Nasion und schiebt den beweglichen Querstab an den 
Scheitelpunkt des einspringenden Winkels, welcher yom Unterrand der Nasenscheide
wand und der Integumentaloberlippe gebildet wird. 

. . . NasenhOhe . 100 
Sagtttaler Nasofactaltndex: M hi ' h G . ht h "h . orp 0 OglSC e eslC s 0 e 
N asenbreite (13): Man faBt den Gleitzirkel am Schieber mit der rechten Hand, 

wah rend man ihn mit der linken Hand gegen die Wange stiitzt und legt ilill so an 

11 ill TV v 
elllptlJc:b flilJu rec.bteckllS 

Abb. 22. Schema der Gesichtsformen in Frontalansicht. (Nach POCH aus MARTIN.) 

das Gesicht an, daB die Innenseiten der stumpfen Zirkelarme die seitlich am weitesten 
ausladenden Punkte der Nasenfliigel gerade beriihren. 

. Nasenbreite · 100 
Nasentndex: N h"h . asen 0 e 

Einteilung: Hyperleptorrhin 
Leptorrhin 
Mesorrhin ... 
Chamarrhin .. 
Hyperchamarrhin 

x-54,9 
55,0-69,9 
70,0-84,9 
85,0-99,9 

100,0-x 

Mit der Nasenbreite in gewissem Zusammenhang steht die Stellung der Nasen
lochfliichen, die von langsgestellter iiber die runde bis zur quergestellten Form variiert. 

Die Form des Nasenprofils laBt sich grob schematisch erfassen durch die Be
zeichnungen stark konvex, schwach konvex, gerade, wellenformig, schwach konkav, 
stark konkav. 

Durch die Tiefe der Nasenwurzel wird die Bildung des Nasenprofils beeinfluBt. 
Man bezeichnet sie als hoch, wenn die Stirn in fast gerade Linie in die Nase iibergeht 
und keine Einsenkung zwischen Glabella und Nase besteht. Weiter wird sie als 
mittel oder tief unterschieden. 

Breite der Mundspalte (14): Geradlinige Entfernung der beiden Mundwinkel 
voneinander, mit dem Gleitzirkel gemessen. Der Mund muB geschlossen und in 
Ruhelage sein. 

Hohe der Schleimhautlippen (25): Geradlinige Entfernung des Oberrandes der 
Oberlippe und des Unterrandes der Unterlippe in der Mediansagittalen. Der Mund 
muB geschlossen und in ruhiger Haltung sein. Dann legt man den Gleitzirkel von 
der einen Seite platt auf das Gesicht auf, so daB die Arme die MeBpunkte bzw. 
die Rander der Schleimhautlippen tangieren und der Stab vertikal gerichtet ist. 

Die Form des Lippenrots unterliegt starken Variationen. Man kann sie als 
schmal, mittel oder breit (wulstig) bezeichnen. 
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PhysiogMmische Ohrliinge (29): Man legt den Gleitzirkel der Ohransatzlinie 
entsprechend eng an die Wange, indem man ihn mit der linken Hand von oben fest
halt, und nahert die beiden abgeflachten Arme bis zu leichter Beriihrung dem Ober
bzw. Unterrand des Ohres. 

Physiognomische Ohrbreite (30): Man legt den oberen Querarm des Gleitzirkels 
an die Ohransatzlinie und nahert denSchieberarm bis zur leichten Beriihrung dem 
hintersten Punkt des hinteren Ohrrandes. 

Oh . d Physiognomische Ohrbreite - 100 
nn ex: Ph· . h Oh 1:.: • YSlOgnomlsc e r .... nge 

Die Ohrlange hangt vielfach ab von der wechselnden Grolle (groll-mittel-klein) 
des freien oder angewachsenen, schmal, mittel oder breit geformten Ohrliippchens. 
Auch ist auf Vorkommen oder Fehlen der DARwINschen Spitze zu achten (vgl. Abb. 54). 

Somatoskopisch ist im weiblichen Geschlecht noch die Form der Brust zu 
bestimmen. Sie wird bezeichnet als schalen- oder scheibenformig, halbkugelig, 
konisch oder birnformig und ziegeneuterformig. 

Am Hals ist dunner und dicker Hals mit maBiger oder starker auBerlich 
abtastbarer Entwicklung der Schilddruse (Kropf) zu unterscheiden. 

Der Gesamteindr'llCk des Korperbaues wird durch die Unterscheidung ver
schiedener Konstitutionstypen bestimmt. 

Die einfachste und populii.rste Unterscheidung ist die nach 3 Formen: Schmal 
(schmachtig), mittel und breit (stattlich), etwas komplizierter die nach SIGAUD: 
Leptosom mit schmalem, langem Korper (Ubersteigerung ins Krankhafte ist der 
asthenische Typus), muskular mit euharmonischer Entwicklung aller Proportionen 
(Ubersteigerung ins Robuste ist der athletische Typus), digestiv (.pyknisch) mit 
einem starken Hervortreten des Verdauungsapparates und cerebral mit einer vor
wiegenden Stirnhirnentwicklung bei schmachtigem Gesichts- und Korperbau (vgl. 
Abb.117). 

Will man den Konstitutionstypus nach einer Formel berechnen, so ist am brauch
(Gewicht + Brustumfang)· 100 

barsten (HAUCHMANN) der PIGNET-VERvAEK-Index: K·· .. n orpergro e 
Einteilung: Hypersthenisch 

Breit ... 
Mittel .. 
Schmal .... 
Asthenisch . . 

x-70,0 
70,1-82,9 
83,0-93,0 
93,1-104,0 

104,I-x 

Die Haarfarbenbestimmungen nach der FISCHER-SALLERschen Haarfarbentafel 
faBt man in die groBen Gruppen Blond, Braunschwarz und Rot zusammen. 

Als feinere Einteilung der Haarfarben ist die folgende gebrauchlich: 
A WeiBblond 

B - E Hellblond 
F-L Blond 
M - 0 Dunkelblond I 
P-T 
U-Y 

Braun } 
Braunschwarz 

I-IV 
V-VI 

Rot } 
Rotblond 

Blond 

Braunschwarz 

Rot 

Die Haarformen teilt man ein in die groBen Gruppen der Lissotrichen, Kymato
trichen und Ulotrichen. 

Die feinere Einteilung der Haarformen 

a) Straff } G } 
b) Schlicht erade Lissotrich 
c) Flachwellig 
d) Weitwellig } 
e) Engwellig Kymatotrich 
f) Lockig 

(Abb. 23) ist folgende: 

g) Gekrauselt I 
h) Locker kraus 
i) Dicht kraus 

k) Fil-fil 
1) Spiralig 

Ulotrich 

Bei den A ugenfarben unterscheidet man die drei groBen Gruppen der blauen, 
der mischfarbigen und der braunen Augen. 
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Die genauere Einteilung fiir die angefiihrten Tafeln ist: 

Braun . .. .. ...... . 
Mellert (mischfarbig) { ~~llkel 
Blau . . .... . . . .. . 

MARTIN 

Nr. 1-6 

Nr. 7-12 

Nr. 13-16 

SALLER 

P 1-8 

M 1-22 

S 1 - 10 

P I-P 5 
P 6-M5 
M 6-M 22 
S I-S 10 

55' 

MARTIN
SCHULTZ 

12-16 
7-11 
3-6 
1-2b 

Auch die Hautfarbe wird III verschiedene Pigmentierungsstufen eingeteilt. 
Die Einteilung ist folgende: 

Grauschwarz Hellbraunlich 
Schwarzbraun Gelblich 
Dunkelbraun Gelblichweill 
Rotlichbraun Carminweill 
Reinbraun Fahlweill 

Um die Pigmentverhiiltnisse 
in den verschiedenen Gebieten 
fur die einzelnen Farbmerkmale 
vergleichbar zu machen, kann 
man Pigmentindices (BRYN) be
rechnen. 

Das Prinzip der Berechnung 
ist fUr Haar-, Augen- und Haut
farbe dasselbe: Man gibt den 
unterschiedenen Farbengruppen 
von Hell nach Dunkel fortschrei
tend verschiedene Punktwerte 
(1,2,3 . .. ), multipliziert die An
zahl der Individuen in jeder 
Gruppe mit ihrem Punktwert, 
addiert die Produkte zusammen 
und dividiert das Resultat durch 
die Anzahl aller beobachteten In
dividuen. Der Wert solcher Berech
nungen ist aber problematisch, da 
die Stufeneinteilung der verwen
deten Farbtafeln und Unterschei
dungen nicht gleichmaBig fort
schreitend ist. 

Haarfarbe, Augenfarbe und 
Hautfarbe fur ein Individuum 
oder eine Gruppe zusammen
genommen bezeichnet man als 
Komplexion. 

Fur besondere Zwecke kann 
man an die Messung noch eine 
Musterung der Haut (Papillar
linien) anschlieBen. 

Das einfachste und sauberste 
Verfahren dazu ist folgendes 
(SCHOTT - FISCHER): Auf einer 

e 

g 

i 

k 

Abb. 23. Scbema der Haarformen. (Nach MARTIN.) 

Spiegelglasplatte verreibt man mit einer kleinen Gummiwalze Lanolin zu einer 
ganz diinnen, gleichmaBigen Schicht. Auf diese Lanolinschicht wird die Hand 
(oder ein anderer Korperteil) des Probanden aufgelegt und leicht angedriickt. 
Dann wird die Hand wieder abgenommen und auf ein entsprechend groBes, glattes, 
nicht saugfahiges Blatt Papier gedruckt. Diesen Abdruck bringt man (Abdruck 
nach unten) auf eine 1 %ige Eosinlosung, wodurch sich das Papier rot fiirbt. Die 
Ruckseite des Papiers darf nicht von der Farblosung benetzt werden. Das gefarbte 
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Papier legt man auf eine glatte Unterlage (Pappe) mit der rotgefarbten Seite nach 
oben und druckt es mit weiBem glattem Filtrierpapier mehrfach ab, so daB es an· 
nahernd trocken wird. Man kann die Lanolinabdrucke auch, zu einer groBeren Anzahl 
lose aufeinander gelegt, in einer Schachtel transportieren und die Farbung in Ruhe 
am folgenden Tag machen. 

Mit einer Photographie der Vorder-, Halbseiten- oder Seitenansicht des 
ganzen Korpers oder nur des Kopfes beschlieEt man die Messung. 

III. Untersuchungen am Skelet. 
a) Kraniologie. 

Der Untersuchung eines Schadels, fur welche anliegendes MeEblatt als 
Unterlage dienen mag, hat die Bezeichnung seines Erhaltungszustandes vor
auszugehen. 

Man bezeichnet als Cranium einen vollstandigen Schadel mit Unterkiefer, als 
Calvarium einen Schadel ohne Unterkiefer, als Calvaria einen Gehirnschadel ohne 
Gesichtsskelet, als Calva oder Calotte ein Schadeldach ohne Basis. Ferner muss en 
die Defekte an einzelnen Knochen erwahnt werden. 

Dann muE das meist unbekannte Alter des Schadels wenigstens annahernd 
bestimmt werden. 

Man bezeichnet als Infans I oder Kindlich I (fruhe Kindheit) die Zeit von der 
Geburt bis zum Durchbruch der ersten bleibenden ~iolaren, als Infans II oder Kind
lich II die spatere Kindheit yom vollendeten Durchbruch der ersten his zum voll
endeten Durchbruch der zweiten hleibenden Molaren, als Juvenil oder Jugendlich 
das Jugendalter yom vollendeten Durchhruch der zweiten bleibenden Molaren bis 
zum SchluB der Synchondrosis sphenooccipitalis, als Adult oder Erwachsen das 
Alter, in dem samtliche Zahne (mit gelegentlicher Ausnahme des dritten Molaren) 
durchgebrochen sind und die Abschleifung der Kauflachen hegonnen hat, samtliche 
Schadelnahte sind mit Ausnahme kleiner Stellen noch offen, als Matur oder Reif 
das Alter, in dem die Abschleifung der Kauflachen der Zahne fortgeschritten ist, 
die Schadelnahte sind, jedoch nicht bis zum volligen Verschwinden, verknochert, 
und als Senil oder Greisenhaft das Alter, in dem die N ahte hochgradig und ausgedehnt 
verknochern oder vollig verstreichen, die Alveolen sind infolge von Zahnausfall 
mehr oder weniger reduziert. 

Weiter sind die beiden Geschlechter zu trennen. Wo das Geschlecht der 
untersuchten Schadel (aus Grabbeigaben usw.) nicht positiv bekannt ist, muE 
es nach Moglichkeit aus bestimmten Geschlechtsmerkmalen des Schadels er
schlossen werden. 

Ais Geschlechtsmerkmale des Schadels gelten in erster Linie Schadelgewicht 
und Schadelkapazitat, die im weihlichen Geschlecht wie auch samtliche Schadel
ausmaBe durchschnittlich kleiner sind als im mannlichen. Die Muskelmarken des 
mannlichen Schadels sind starker ausgehildet, das Gesichtsskelet ist groBer, der 
Unterkiefer ist schwerer. Besonders die mittleren oheren Schneidezahne und die 
Molaren sind im mannlichen Geschlecht groBer, der Zahnhogen ist dementsprechend 
mehr abgerundet als hei weihlichen Schadeln. 1m weihlichen Geschlecht ist die 
Glahellagegend schwacher, die Stirnhocker sind starker, die Parietalregion ist 
schwacher ausgehildet, die Sehadelbasis (im Vergleich zum Mediansagittalbogen 
oder zur Schadellange) ist kleiner als im mannliehen Geschlecht. 

Die Schadeluntersuchung beginnt mit der Zeichnung der SARAsINschen 
Kurvensysteme. Man stellt den Schadel im Kubuskraniophor in die Ohraugen
ebene ein, welche durch die beiden Ohrpunkte (Porion) und den Unterrand der 
Augenhohlenoffnung (Orbitale) bestimmt wird (Frankfurter Horizontale). 

Die Franzosen orientieren nach der Alveolokondylenebene, welche durch die 
Hinterhauptskondylen und die Oherkieferalveolen hestimmt wird. 

In dieser Einstellung unterscheidet man 7 Schddelnormen, eine Norma 
verticalis als Ansicht von oben, eine Norma basilaris als Ansicht von unten, 
eine Norma lateralis (dextra und sinistral als Ansicht von der Seite, eine Norma 
frontalis (facialis) als Ansicht von vorn, eine Norma occipitalis als Ansicht 
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Nr. Genaue Beze~chnung: 

Bearbe~ter : 

Erhaltungszustand: Cramum, Calvarium, Calvaria, Bruchstiick 
Fehlende Teile: 

Alter: Bekannt ... Jahre 
Geschiitzt Inf. I, Inf. II, Iuv., Adult, )Iatur, Seni! 

Geschlecht: Bekannt, bestjmmbar, anscheinend r1, 1', unbestjmmt. 

Deskriptive Jlerkmale: 

57 



58 Grundlagen. 

Nr. Die Indices sind mit Hilfe der FtiRsTschen Nr. Nr. Die Nnmmem beziehen sieh auf die kranio- Nr, 
Indextabelle zu bereehnen metrische Technik R. MARTINS (Indices mit 

eigener Nnmerierung). Aile Malle sind in 
mm in die horizontaJen Felder einzutragen. 

Die ExtremitAten werden mit dem 
T Tasterzirkel; G Gleitzirkel; B Bandmall; 

K Kublerungsapparat; Go Goniometer; 
Knochenmellbrett gemessen Zander Zeichnung zu messen. 

Ganze LAnge des I 1. Langenbreiten- 40. Gesichtsllillge 1. Grollte Him-
Hnmerus (2) index des SchAdels (ba-pr) T schadeUAnge 

8 x 100 (g-op) T ---
I -- r--

Grollte Lange des I 2. Langenhohen- 43. Obergesichts- 2. Glabello-Inion-
Radius (1) index des Sehl!.dels breite (fInt -fInt) T lAnge (g -1) T 

17 x 100 ---
I 

Grollte Lange des I 3. Breitenhohen- 45. Jochbogenbreite 5. Schl!.delbasis-
Femur (1) index des Schadels (zy-zy) T ll!.nge (n-ba) T 

17 x 100 
8 --

Ganze Ll!.nge des I I 5 (1). Kalotten- 47. Gesichtshohe 8. Grollte Him-
Femur in sog. 

hohenindex 
22a x 100 (n-gn) G schl!.delbreite 

natiir!. Stellung (2) 2 (eu-eu) T 
--

Ganze J.l!.nge der 

I 

I 12. Transversaler 48. Obergesichtshohe 9. Kleinste Stirn-
Tibia (1) . 9 x 100 (n-pr) G breite (ft -ft) T 

Frontahndex -w-
Ll!.nge der Tibia 

I 

I 13. Transversaler 49. Hintere Inter- 10. Grollte Stim-
(lb) FrontoparietaIindex orbitaJbreite breite (co -co) T 

9 x 100 (la-Ia) G 
--8-

--
I I 14. Transversaler 51. Orbitalbreite 12. Grollte Hinter-

Parietoccipitalindex vom Maxillofrontale hauptsbreite 

I 

12 x 100 aus (mf-ek) G (ast-ast) G 
--8-

I 16. Sagittaler 52. OrbitalhOhe G 17. Basion-Bregma-
FrontoparietaIindex hOhe (ba-b) T 

27 x 100 ---
26 

I 22. Sagittaler 54. Nasenbreite G 22a. KaJottenhOhe Z 
. 29 x 100 

FrontaJlndex --2-6-
--

I 38. Gesichtsindex 55. Nasenhohe 23. Horizontal-
nach KOLLMANN (n-ns) G umfang iiber die 

67 x 100 Glabella B 
~5-

--
I 39. Obergesiehts- 62. Ganmenll!.nge 25. Mediansagittal-

index nach KOLLMANN (ol-sta) G bogen (n -0) B 
48 x 100 
-4-5-

I 40. Jugomandi- 63. Ganmenbreite 26. Mediansagittaler 
bularindex 66 ~5100 (enm-emn) G Frontalbogen 

(n-b) B 
--

Humeroradial- I 42. OrbitaIindex 66. Winkelbreite 27. Mediansagittaler 
index 52 x 100 des Unterkiefers Parietalbogen 

--5-1- (go-go) T (b-l) B 
-- --

Femorotibialindex I 48. NasaJlndex 72. Ganzprofil winkel 28. MediansagittaJer 
54 x 100 (n-pr:OAE) OceipitaJbogen 
-5-5- Go oder Z (l-o) B 

--
IntermembraJ- I 58. Ganmenindex 73. Nasaler Profil- 28 (1). Mediansagit-

index 63 x 100 winkel (n-ns:OAE) taJer Oberschuppen-
-6-2- Go oder Z bogen (I-I) B 

-
Femorohnmeral- I 71. Transverser 74. Alveolarer Profil- 29. Mediansagi,ttaJe 

index Kraniofacialindex winkel (ns-pr: OAE) Frontalsehne 
45 x 100 Go oder Z (n-b) G 
--8-

--
TibioradiaIindex I 72. Frontobiorbital- 38. Schadel- 32 (2). Stirnneigungs-

ind 9xl00 kapazitl!.t K winkel (j-g-b) 
ex 43 Z oder Go 

KorpergroJ3e I 73a. Jugofrontal- 34 •.• N eigungswinkel 
. d 9x100 des Foramen magnnm 
mex 45 (ba-o:OAE) 

Z oderGo 
(Zur Erleichterung der Verarbeitung kam! das MeJlblatt in der Mitte gefaltet werden.) 
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von hinten, eine Norma sagittalis (mediana) als Ansicht des mediansagittal 
durchschnittenen Schadels und eine Norma basilaris interna als innere Grund
ansicht des horizontal durchschnittenen Schadels. 

Gezeichnet werden 3 Sagittalkurven, 3 Frontalkurven und 4 Horizontal
kurven. 

Fiir die Zeichnung der SagittaZkurven wird der Schadel mit der Norma lateralis 
nach oben eingestellt, indem man den Kubuskraniophor im oberen KugeIgelenk 
rechtwinklig abknickt. Man zeichnet zuerst die Mediansagittale, indem man die 
Nadelspitze des Diagraphen auf den Schnittpunkt der Sut. nasofrontalis und Sut. 
internasalis (Nasion) einstellt, die Nadel in dieser Hohe festschraubt und die ein
gestellte Hohe notiert. Dann fiihrt man den Diagraphen der Schadelkontur entlang 
urn den Schadel, indem man ihn am Diagraphenfu13 fortbewegt. Die Bleistiftspitze 
des unteren Diagraphenarmes zeichnet die nachgefahrene Linie auf untergelegtes 
Papier. Wo die Schadelkontur natiirliche oder kiinstliche Unterbrechnungen besitzt, 
wird der Bleistift in die Hohe gestellt, damit die betreffenden Stellen auch in der 
gezeichneten Kurve ausgespart bleiben. Nahtstellen werden durch ein X in der 
Kurve angezeichnet. Die Mediansagittalkurve wird durch eine augezogene Linie -
dargestellt. Fiir die AugenrandsagUtaZewird die Nadelspitze auf den lateralsten Punkt 
der oberen AugenhOhle (Ektokonchion) eingestellt, dessen Hohe ebenfalls notiert 
wird. Die von hier aus gezeichnete Kurve wird punktiert .... ausgefiihrt. Fiir 
die dritte Kurve, die Augenmittensagittale, stellt man die Nadel zunachst auf den 
Punkt am Innenrand der Orbita, in dem sich Stirnbein, Stirnfortsatz des Oberkiefers 
und Tranenbein verbinden (Dakryon), ein, notiert dessen Hohe, addiert die gefundene 
Zahl zu der Hohe der Augenrandsagittalen und halbiert die Summe. Auf den ge
fundenen Wert stellt man den oberen Diagraphenarm ein und zeichnet die Kurve 
als gestrichelte ----- Linie. Schlie13lich projiziert man Porion und Orbitale aufs Papier, 
urn die Ohraugenebene in die Kurve einzeichnen zu konnen. 

Fiir die Zeichnung der Frontalkurven wird der Schadel mit der Norma occipitalis 
nach oben eingestelIt, indem man den Kubuskraniophor im unteren Kugelgelenk 
rechtwinklig abknickt. Fiir die Ohrfrontale wird die Nadel auf das Porion eingestellt, 
dessen Hohe notiert und die Kurve auf einem neu untergelegten Blatt Papier aus
gezogen -- urn den Schadel gefiihrt. Fiir die Zeichnung der vorderen Frontalen 
rallt man an der Zeichnung der Sagittalkurven eine Senkrechte von der Glabella 
auf die Ohraugenlinie, mi13t den Abstand des erhaltenen Fu13punktes der Senkrechten 
yom Porion, nimmt davon die Halfte und subtrahiert den ermittelten Wert von 
demjenigen der Hohe der Ohrfrontalen und erhalt so die Hohe, in der die 
vordere Frontale gestrichelt ----- urn den Schadel gefiihrt wird. Fiir die hintere 
Frontale fallt man an der Mediansagittalkurve eine Senkrechte yom hintersten 
Schadelpunkt (Opistokranion) auf die Ohraugenlinie, millt den Abstand des Fu13-
punktes dieser Senkrechten yom Porion, halbilirt ihn und addiert die gefundene 
Zahl zur Hohe der Ohrfrontalen, stellt die Nadel auf den ermittelten Wert ein und 
umfahrt den Schadel punktiert ..... 

Fiir die Horizontalkurven stellt man den Schadel mit der Norma verticalis nach 
oben ein. Zuerst zeichnet man auf neuem Papier die Basalkurve in der Hohe der 
Ohraugenebene ausgezogen -- aus, indem man die Diagraphennadel auf das 
Porion einstellt und dessen Hohe notiert. Dann folgt die Glabellarhorizontale, fiir 
welche die Nadel auf die Hohe des oberen Orbitalrandes eingestellt wird; sie wird 
punktiert .... gezeichnet. Der Hohenabstand zwischen den beiden bisher gezeichneten 
Kurven wird halbiert, der gefundene Wert zur Hohe der Basalkurve addiert und 
in der ermittelten Hohe die A ugenmittenhorizontaZe gestrichelt ------ gezeichnet. 
Weiter wird der Abstand der Glabellarhorizontalen yom Scheitelpunkt des Schadels 
halbiert, der gefundene Wert zur Hohe der Glabellarhorizontalen hinzugezahlt 
und in dieser Hohe die ScheiteZhorizontale strichpunktiert -0-0- urn den Schadel 
gezogen. Schlie13lich werden noch die beiden Poria und zwei Punkte der Median
sagittalebene auf das Zeichenblatt projiziert und die zusammengehorigen Punkte 
durch gerade Linien verbunden. 

An die Zeichnung schlieBt sich die Messung des Schadels (Kraniometrie) 
an, fUr welche zunachst eine Bestimmung der wichtigsten M efJpunkte erfolgen 
muB (Abb. 24). 

Asterion (ast) ist der Punkt, in dem die Sut. lambdoidea, occipito- und parieto
mastoidea zusammentreffen. Findet sich an dieser Stelle (Fonticulus mastoideus) 
ein Schaltknochen, so verlegt man das Asterion auf diesen dahin, wo ungefahr die 
geradlinigen Verliingerungen der drei Nahteaufeinandertreffen. 
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Basion (ba) ist der Punkt, a n dem der Vorderrand des Foramen magnum von 
der Mediansagittalebene geschnitten wird, an der Umschlagskante des Vorder
randes genau d em Opisthion gegenuber. Fur die Hohenmessung des Schadels ruckt 
d!ls Basion etwas mehr an die Unterseite des Randes, so daB als technische Forderung 
em unteres und ein hinteres Basion unterschieden werden konnen. 

eu 

B 

Abb. 24. Schll.delmel3punkte. A Norma fronta lis. B ~orma basila ris. C Norma latera lis. 

Bregma (b) ist der Punkt, in dem die Sut. sagitta lis auf die Sut. coronalis trifft. 
In den Fallen, in welchen der vorderste Abschnitt der Sut. sagittalis etwas nach der 
Seite abbiegt, muB der Vereinigungspunkt der beiden Nahte in die Mediansagittal
ebene projiziert werden. An Kinderschadeln mit offener Stirnfontanelle, an Schadeln 
mit Stirnfontanellknochen und bei totaler Nahtobliteration kann eine annahernde 
Festlegung des Punktes per analogiam erfolgen. Man zieht die geradlinige Ver-
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langerung der Sut. sagittalis und der beiden Schenkel der Sut. corona lis und verlegt 
das Bregma an den Schnittpunkt dieser Linien. 

Coronale (co) ist der Punkt der Sut. coronalis, der am meisten seitlich ausladt. 
Er wird beiderseitig durch die Messung der griillten Stirnbreite festgestellt. 

Dakryon (d) ist der Punkt am Innenrand der Orbita, in dem sich das Stirnbein 
mit dem Stirnfortsatz des Oberkiefers und mit dem Tranenbein verbindet. Er liegt 
an der Stelle, wo die aufsteigende Sut. lacrimomaxillaris mit der annahernd horizontal 
verlaufenden Sut. frontolacrimalis zusammentrifft. 1st das Os lacrimale zerbrochen 
oder ausgefallen, so ist das Dakryon an der Spitze des Winkels zu finden, den die 
Sut. frontolacrimalis mit der Sut. lacrimomaxillaris bildet. 

Ektokonchion (ek) ist der Punkt an der Umschlagskante des lateralen Orbital
randes, in dem die mittlere Querachse dlc'r Augenhiihle, welche mit dem oberen 
Orbitalrand parallel lauft, den seitlichen Orbitalrand trifft. U m die U mschlags
kante genau zu finden, halt man den Schadel in der Norma basilaris mit dem 
Gesichtsskelet nach oben vor sich hin und dreht ihn so weit um eine durch die beiden 
Poria gelegte Achse gegen sich, bis man den aulleren linken Orbitalrand in starker 
Verkiirzung sieht. Pahrt man dann mit einem in der rechten Hand gehaltenen Blei
stift von au1.len her flaeh liber den link en au1.leren Orbitalrand, so wird die Umsehlags
kante leieht gesehwarzt und dadureh kenntlieh. Die Queraehse seheidet dann die 
Orbita in eine obere und untere, etwa gleieh hohe Halfte. 

Endomolare (enm) ist der Mittelpunkt der Innenrander der Alveolen der zweiten 
Molaren des Oberkiefers. Sind durehZahnausfall oder Obliteration die Alveolar
rander stark verandert, so ist der Punkt unbestimmbar. In leichteren Fallen la1.lt 
er sieh aber meist rekonstruieren, wenn die benachbarten Zahne noeh vorhanden sind. 

Euryon (eu) ist der Punkt an der Seitpnwand des Schadels, weleher am meisten 
lateralwarts vorragt. Seine Lage wird dureh die ~Iessung dpr grii1.lten Sehadelbreite 
festgestellt. Er fallt stets auf das Seheitelbein odpr auf den oberen Absehnitt der 
Sehlafenbeingrube. Die Jochbeinwurzel (Linea temporalis inf.), die Crista supra
mastoidea und die ganze benachbarte Gegend liber dem Meatus acustieus externus 
bleiben von der Messung ausgesehlossen. 

Frontomalare temporale (fmt) ist der am meisten lateral gelegene Punkt der Sut. 
zygomaticofrontalis. Er ist da anzuzeichnen, wo die Seitenflaehe des Proeessus 
zygomatieus des Stirnbeins an die Hinterflaehe libergeht. 

Frontotemporale (ft) ist derjenige direkt liber dem Jochfortsatz des Stirnbeins 
gelegene Punkt der Linea temporalis superior, der am meisten nach vorn und 
innen sieh t. 

Glabella (g) hei1.lt die individuell versehieden stark erhobene Stelle am unteren 
Rand des Stirnbeins, welehe oberhalb der N asenwurzel (Sut. nasofrontalis) und 
zwisehen den Areus superciliares gelegen ist. Die Stelle entsprieht beim Leben
den dem unbehaarten Raum, weleher zwischen den Augenbrauen und der Nasen
wurzel gelegen ist (Stirnglatze). Als Me1.lpunkt dient stets der in der Mediansagittal
ebene am meisten vorspringende Punkt dieser Gegend. 

Gnathion (gn) ist derjenige Punkt des Unterrandes des Unterkiefers, der median
sagittal am meisten naeh unten vorragt. 

Gonion (go) ist der Punkt des Unterkiefers, an dem der Basalrand des Korpers 
und der Hinterrand des Ramus zusammentreffen, bzw. der Punkt des Unterkiefer
winkels, weleher am meisten nach unten, hinten und au1.len geriehtet ist. Er la1.lt 
sieh bestimmen, wenn man den Unterkieferwinkel umgekehrt so vor sich hinhiilt, 
da1.l der Winkel nach oben gerichtet ist und Hinterrand des Astes und Unterrand 
des Kiirpers gleichma1.lig nach unten abfallen. Der hiichste Punkt des Winkels wird 
dann als Gonion angezeichnet. Dieser Punkt dient fUr die Messung der Asthohe. 
Plir die Messung der Unterkieferwinkelbreite mull die am meisten seitlich ausgeladene 
Stelle des Winkels als Me1.lpunkt gewahlt werden. 

Infradentale (id) ist der Sehnittpunkt der Medianebene mit der Vorderkante 
der Alveolarfortsatze zwisehen den mittleren Unterkiefersehneidezahnen. 

Inion (i) ist der Punkt, der sich an der Vereinigung der beiden Lineae nuchae 
superiores in der Mediansagittalebene findet. Er ist auf der Mitte des Tuberculum 
linearum (MERKEL) bzw. auf einer Rauhigkeit, welehe an der Stelle desselben auf tritt, 
bzw. auf der Vereinigung der Protuberantia oceipitalis externa mit dem Tubereulum 
linearum gelegen. Sind die Lineae nuchae superiores so sehwaeh entwickelt, da1.l 
sie die Mediansagittale nieht erreichen, so mu1.l man die Linien ihrem Verlauf ent
sprechend verlangern und an ihrem Treffpunkt das Inion ansetzen. 1st die Flache 
zwischen den Lineae nuchae superiores und supremae zu einem mehr oder weniger 
starken Querwulst entwiekelt (Torus occipitalis transversus), so liegt das Inion stets 
am Unterrand dieser Erhebung im Bereieh der Lineae nuehae superiores. Niemals 
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darf der Punkt an das untere Ende einer als Zapfen ausgezogenen Protuberantia 
occipitalis externa verlegt werden. 

Lacrimale (la) ist der Punkt, in welchem die Crista lacrimalis posterior, welche 
die Tranengrube nach hinten begrenzt, mit der Sut. frontolacrimalis zusammentrifft. 

Lambda (1) ist der Punkt, in welchem die beiden Schenkel der Sut. lambdoidea 
mit der Sut. sagittalis zusammentreffen. Bei stark gezahnter Naht, bei vollstandiger 
Nahtobliteration und an Schadeln mit Schalt- oder Nahtknochen an der Spitze 
der Hinterhauptsschuppe ist seine Bestimmung unsicher. Hier entscheidet die 
allgemeine Verlaufsrichtung der beiden Schenkel der Sut. lambdoidea, die man 
durch zwei gerade Linien fixiert. Das Lambda wird dann an den Punkt verlegt, 
in dem diese Linien miteinander und mit der Sut. sagittalis zusammentreffen. 

Maxillofrontale (mf) ist der Punkt, in dem der Innenrand der Orbita (Crista 
lacrimalis anterior) von der Sut. frontomaxillaris geschnitten wird. Bei der unscharfen 
Begrenzung des medialen Randes der Orbita muE, urn den Punkt zu bestimmen, 
dem unteren Rand der Orbita mit einer flach aufgelegten Bleifeder nach innen und 
aufwarts nachgefahren werden, bis man die Sut. frontomaxillaris erreicht. 

Nasion (n) ist der Kreuzungspunkt der Sut. nasofrontalis (Stirnnasennaht) mit 
der Mediansagittalen. 

Nasospinale (ns) ist der tiefste Punkt des Unterrandes der Apertura piriformis, 
in die Mediansagittalebene projiziert. An Schadeln mit schwach oder maBig ent
wickelter Spina nasalis wird der Punkt dadurch gefunden, daB man die tiefsten 
Punkte des Unterrandes der Apertura piriformis rechts und links vom Nasenstachel 
durch eine gerade Linie verbindet. Der Schnittpunkt dieser Linie mit der Median
sagittalebene ist das Nasospinale, das an der Basis des Nasenstachels, nicht unterhalb 
deeselben, auf der Vorderflache des Alveolarfortsatzes liegt. Liegt die Spina in 
gleicher Hohe oder tiefer als die seitlichen unteren Ausschnitte der Apertura, so 
£allt der gesuchte Punkt auf die Oberkante der Spina selbst. 1st die Spina sehr stark 
entwickelt, so muE der Punkt an der Seitenwand des Nasenstachelvorsprunges 
markiert werden. 

Opisthion (0) ist der Punkt, in dem der Hinterrand des Foramen magnum von 
der Mediansagittalebene geschnitten wird. Er liegt an der Umschlagskante des 
Hin terrandes. 

Opistokranion (op) ist der am meisten nach hinten vorragende Punkt des Hinter
hauptes in der Mediansagittalebene. Seine Lage wird durch die Messung der Schadel
lange als deren hinterer MeEpunkt festgestellt. 

Orale (01) ist der Punkt am Vorderrand des harten Gaumens, in dem eine die 
Hinterrander der Alveolen der beiden mittleren oberen Schneidezahne verbindende 
Gerade und die Mediansagittalebene sich schneiden. Der Punkt £aUt auf die Hinter
wand der Alveolarpartie an die Basis des Knochenkeiles, welcher sich zwischen 
die medialen Incisiven einsenkt. 

Orbitale (or) ist der tiefste Punkt des Unterrandes der Augenhohle. 
Porion (po) ist der Punkt am Oberrand des Porus acusticus externus, der senk

recht liber der Mitte desselben gelegen ist. Der Punkt muE in jedem Fall an der 
oberen Begrenzung der auBeren GehorOffnung liegen und faUt tiefer und mehr ein
warts als die Kante, in welcher der Jochfortsatz verlauft. 

Prosthion (pr) ist der Punkt am Alveolarrand des Oberkiefers, der in der Median
sagittalebene zwischen den mittleren Schneidezahnen am meisten nach vor)l vor
ragt. Flir die Messung der Obergesichtshohe ist der Me13punkt an die Spitze dieses 
Knochenfortsatzes zu verlegen. Bei Resorption der Alveolen ist die Bestimmung 
des Punktes unsicher oder unmOglich. 

Staphylion (sta) ist der Punkt am hinteren Ende des harten Gaumens, in dem 
eine die tiefsten Ausschnitte des Hinterrandes des Gaumens verbindende Gerade 
von der Mediansagittalebene geschnitten wird. 

Supraglabellare (sg) heiBt die tiefste Stelle der Fossa supraglabellaris in der 
Mediansagittalebene. 

Zygion (zy) ist der Punkt des Jochbogens, welcher am meisten lateralwarts 
vorragt. Er wird durch die Messung der Jochbogenbreite festgestellt. 

Die H auptausma fJe des Schiidels sind: 
L Grof3te Hirnschiidelliinge: Geradlinige Entfernung der Glabella (g) vom Opisto

kranion (op). Tasterzirkel. 
2. Glabello-Inionliinge: Geradlinige Entfernung der Glabella (g) vom Inion (i). 

Tasterzirkel. \Vird das Inion durch einen stark en Vorsprung dargestellt, so mug 
dies durch ein Zeichen (!) hinter der MaEzahl angegeben werden. Das MaB kann 
auch an der Zeichnung der Mediansagittalen bestimmt werden. 
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5. Schiidelbasisliinge: Geradlinige Entfernung des Nasion (n) vom Basion (ba). 
Taster- oder Gleitzirkel. 

8. Gro/Jte Hirnschiidelbreite: GroLlte Breite senkrecht zur Mediansagittalebene. 
wo sie sich findet, zwischen den beiden Eurya (eu). Diese miissen in einer Hori
zontal- und Frontalebene liegen. Wenn die Temporalschuppen etwas abstehen, 
muLl eine entsprechende Reduktion des MaLles vorgenommen werden. Zur Lage
bezeichnung der Eurya verwendet man folgende Abkiirzungen: 

p.t. GroLlte Breite auf den Tubera parietalia, 
p.m. in der Mitte der Parietalia zwischen Tubera 

und Unterrand, 
p.i. im untersten A bschnitt der Parietalia, 
s.s. auf oder in nachster Nahe des Sut. squamosa, 
t.s. am Oberrand der Temporalschuppe, und 
t.p. im hinteren Abschnitt der Temporalschuppe. 

9. Kleinste Stirnbreite: Geradlinige Entfernung der beiden Frontotemporalia (ft) 
voneinander. Taster- oder Gleitzirkel. 

10. Gro/Jte Stirnbreite: Geradlinige Entfernung der beiden Coronalia (co) von
einander. Taster- oder Gleitzirkel. 

12. Gro/Jte Hinterhauptsbreite: Geradlinige Entfernung der beiden Asterien (ast) 
voneinander. Gleitzirkel. 

17. Basion-BregmahOhe: Geradlinige Entfernung des Basion (ba) vom Bregma (b). 
Tasterzirkel. 

22 a. KalottenhOhe: Auf der Glabello-Inionlinie wird eine Senkrechte errichtet, 
welche durch den hochsten Punkt der Mediansagittalkurve geht. Der Abstand ihres 
FuLlpunktes vom Schnittpunkt mit der Mediansagittalkurve ist die Kalottenhohe. 
Zeichnung der Mediansagittalkurve. 

23. Horizontalumfang des Schiidels uber die Glabella: Umfang iiber Glabella (g) 
und Opistokranion (op). BandmaLl. 

25. Mediansagittalbogen: Vom Nasion (n) in der Mediansagittalebene bis zum 
Opisthion (0). BandmaLl. Der Mediansagittalbogen muLl gleich sein der Summe der 
mediansagittalen Frontal-, Parietal- und Occipitalbogen. 

26. Mediansagittaler Frontalbogen: Vom Nasion (n) zum Bregma (b). BandmaLl. 
27. Mediansagittaler Parietalbogen: Vom Bregma (b) zum Lambda (1). BandmaLl. 
28. Mediansagittaler Occipitalbogen: Vom Lambda (1) zum Opisthion (0), Band

maLI. 
28 (1). Mediansagittaler Oberschuppenbogen des Occipitale: Vom Lambda (1) 

zum Inion (i). BandmaLl. 
28 (2). Mediansagittaler Unterschuppenbogen des Occipitale: Vom Inion (i) zum 

Opisthion (0). BandmaLl. Auch durch Subtraktion des MaLles Nr. 28 (1) von Nr. 28 
zu erhalten. 

29. Mediansagittale Frontalsehne: Geradlinige Entfernung des Nasion (n) vom 
Bregma (b). Gleitzirkel. 

29 (1). Mediansagittale Sehne der Pars glabellaris des Stirnbeins: Geradlinige 
Entfernung des Nasion (n) vom Supraglabellare (sg). Gleitzirkel, auch an der 
Mediansagittalkurve zu messen. 

29 (2). Mediansagittale Sehne der Pars cerebral is des Stirnbeins: Geradlinige 
Entfernung des Supraglabellare (sg) vom Bregma (b). Gleitzirkel, auch an der 
Mediansagittalkurve zu messen. 

32 a. Stirnwinkel: Winkel, den eine von der Glabella (g) an die in der Median
sagittale am weitesten vorspringende Stelle des Stirnbeins gezogene Tangente 
mit der Glabello-Inionlinie bildet. Mit dem Winkelmesser an der Zeichnung der 
Mediansagittalkurve zu bestimmen. 

32 (2). Stirnne1gungswinkel: Winkel zwischen der Glabello-lidon- und Glabello
Bregmalinie, mit dem Winkelmesser an der Mediansagittalkurve gemessen. 

34. Neigungswinkel des Foramen magnum: Winkel, den eine Basion (ba) und 
Opisthion (0) verbindende Gerade mit der Ohraugenebene bildet. Mediansagitta.l
kurve. Liegt das Opisthion hoher als das Basion, so werden die Winkel mit +, 
liegt es tiefer, mit - bezeichnet. 

38. Schiidelkapazitat: Man verstopft die Foramina und Kanalchen des Schadels 
mit Watte, gegebenenfalls groLlere Defekte mit anderem geeigneten Material. Dann 
fiillt man den Schadel mit Hilfe eines Trichters durch das Hinterhauptloch mit 
Hirsekornern, wozu man ihn praktisch in ein Hirsebecken einlegt. Urn die Hirse 
gleichmaLlig zu verteilen und zu kondensieren, stoBt man den Schadel mit der Stirn
seite mehrmals leicht auf die Tischplatte auf. Man fiint weiter mit Hirse bis zum 
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Hinterhauptsloch, indem man in den oberen Schichten fUr eine gleichmiiBige Kon
zentration der Flillmasse durch Nachdrlicken mit dem Daumen sorgt. Dann leert 
man die Hirse aus dem Schadel durch einen Trichter in einen Meilzylinder, den man 
ebenfalls mehrmals leicht auf eine weiche Unterlage aufsto13t. Zuletzt preilt man eine 
eingepailte Stempelplatte auf den Zylinderinhalt und liest das Vohunen abo Zur 
Kontrolle behandelt man eiuen KontroIlschadel, dessen Inhalt mit Wasser bestimmt 
wurde, in derselben \Veise. Die gefundenen Werte zwischen Hirse- und \Vasser
fUIlung mlissen mit einer Genauigkeit von 10 cern libereinstimmen. 

40. Gesichtsldnge: Geradlinige Entfernung des Basion (ba) vom Prosthion (pr). 
Tasterzirkel. 

43. Obergesichtsbreite (dufJere Biorbitalbreite): Geradlinige Entfernung der beiden 
Frontomalaria temporalia (fmt) voneinander. Gleitzirkel. 

45. Jochbogenbreite: Geradlinige Entfernung der beiden Zygia (zy) voneinander. 
Tasterzirkel. 

47. Gesichtshohe: Geradlinige Entfernung des Nasion (n) yom Gnathion (gn). 
Gleitzirkel. 

48. Obergesichtshohe: Geradlinige Entfernung des Nasion (n) yom Prosthion (pr). 
Gleitzirkel. 

49. Hintere Interorbitalbreite: Geradlinige Entfernung der beiden Lacrimalia (la) 
voneinander. Gleitzirkel. 

51. Orbitalbreite: Geradlinige Entfernung des Maxillofrontale (mf) yom Ekto
konchion (ek). Gleitzirkel. Der Durchmesser solI die Flache des Augenhohlen
eingangs in zwei moglichst gleichgroile Teile zerlegen. Man nehme die Maile auf 
1/, mm genau. 

52. Orbitalhohe: Gpradlinige Entfernung des oberen vom unteren Augenhohlen
rand senkreeht auf die Orbitalbreite, diese bzw. die Flache des Orbitaleingangs 
halbierend. Die Meilpunkte liegen dabei an den Umsehlagskanten der Orbital
rander. Gleitzirkel. 

53 (2). Fldcheninhalt des Orbitaleingangs: Bereehnet aus Orbitalbreite (51) X 
Orbitalhohe (52). 

54. Nasenbreite: GroLlte Breite der Apertura piriformis senkreeht zur Median
sagittalebene, wo sie sich findet. Gleitzirkel. Auf 1/2 mm genau zu nehmen. 

55. Nasenhohe: Geradlinige Entfernung des Nasion (n) vom Nasospinale (ns). 
Gleitzirkel. 

62. Gaumenldnge: Geradlinige Entfernung des Orale (01) yom Staphylion (sta). 
Gleitzirkel. 

63. Gaumenbreite: Geradlinige Entfernung der beiden Endomolaraia (enm) 
voneinander. Gleitzirkel. 

66. Winkelbreite des Unterkiefers: Geradlinige Entfernung der beiden Gonia (go) 
voneinander. Gleitzirkel. 

69. Kinnhohe: Geradlinige Entfernung des Infradentale (id) yom Gnathion (gn). 
Gleitzirkel. 

69 (1). Hohe des Corpus mandibulae: Abstand des Alveolarrandes vom Unter
rand des Unterkiefers im Bereich des Foramen mentale, senkrecht zur Basis. Gleit
zirkel. 

69 (3). Dicke des Corpus mandibulae: Groilte Dicke in der Gegend des Foramen 
mentale senkrecht zur Langsachse des Corpus. Gleitzirkel. 

70. AsthOhe des Unterkiefers: Geradlinige Entfernung des Gonion (go) yom 
hoehsten Punkt des Capitulum mandibulae. Gleitzirkel. 

71. Astbreite: Kleinste Breite des Unterkieferastes mogliehst senkreeht auf die 
Hohe. Gleitzirkel. 

72. Ganzprofilwinkel: Winkel, den eine Nasion (n) und Prosthion (pr) verbindende 
Gerade mit der Ohraugenebene bildet. Als Prosthion gilt dabei der vorstehendste 
Punkt des Alveolarfortsatzes. Gleitzirkel mit Ansteekgoniometer. 

Einteilung: Hyperprognath . 
Prognath .... 
Mesognath 
Orthognath . . . 
Hyperorthogna th 

x-699° 
700-79'9 0 

80;0-84;9° 
85,0-92,9° 
93,0-x 

73. Nasaler Profilwinkel: Winkel, den eine Nasion (n) und Nasospinale (ns) 
verbindende Gerade mit der Ohraugenebene bildet. Gleitzirkel mit Ansteckgonio
meter. 
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Hyperprogna th 
Prognath ... 
Mesognath .. 
Orthognath . . 
H yperorthogna th 

x-69,9° 
70,0-79,9° 
80,0-84,9° 
85,0-92,9° 
93,0-x 
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74. Alveolarer Profilwinkel: Winkel, den eine das Nasospinale (ns) und das 
Prosthion (pr) verbindende Gerade mit der Ohraugenebene bildet. Gleitzirkel mit 
Ansteckgoniometer. 

Einteilung: Ultraprognath . 
Hyperprogna th 
Prognath ... 
Mesognath 
Orthognath . . 
Hyperorthogna th 

x-59,9° 
60,0-69,9° 
70,0-79,9° 
80,0- 84,9° 
85,0-92,9° 
93,0-x 

An den Ziihnen bezeichnet man die Sclmeidezahne (Incisiven) mit I, die Ecl.· 
zahne (Canini) mit C, die Pramolaren mit P und die Backenzahne (Molaren) mit M. 
Bei ihrer Numerierung beginnt man in der Mediansagittalen vom. Unter Breite 
versteht man den Abstand der beiden Flachen, mit denen ein Zahn mit seinen 
beiden N achbarzahnen zusammenstoBt. Zahndicke ist der Abstand der vorstehendsten 
Punl.te von labialer bzw. buccaler Seite und lingualer Seite des Zahnes. Zahnhohe 
ist der Abstand der Schneidekante vom Zahnfleischsaum bzw. vom Unterrand der 
Schmelzl.appe. 

Durch die Berechnung der Schiidelindices macht man sich von den abso
luten MaBverhaltnissen unabhangig und erhalt vergleichbare Unterlagen fUr 
gewisse grobe Formverhaltnisse. 

.. .. " GroBte Schadelbreite (8) . 100 
I 1. Langenbre~temndex des Schadels: -GroBteSchadellange--~' 

Einteilung: Ultradolichol.ran 
Hyperdolichokran 
Dolichokran 
Mesol.ran ... . 
Brachykran .. . 
Hyperbrachyl.ran 
Ultrabrachyl.ran 

x-64,9 
65,0-69,9 
70,0-74,9 
75,0-79,9 
80,0-84,9 
85,0-89,9 
90,0-x 

I 2. Liingenhohenindex des Schiidels: Basion.Bregma.Hohe (17) . 100 
GroBte Sclladellange~ 

Einteilung: Chamael.ran 
Orthokran 
Hypsikran 

x-69,9 
.... 70,0-74,9 
.... 75,0-x 

13. Breitenhohenindex des Schiidels: Basion-Bregma· Hohe (17)·100 
GroBte Schadelbreite (8) 

Einteilung: Tapeinol.ran. . . x-91,9 
Metriokran . .. . .. 92,0-97,9 
Al.rol.ran. . .. ... 98,0-x 

... Kalottenhohe (22a)' 100 
15 (1). Kalottenhohen~ndex: -Gl-b-Il-I-'-l-"--- (SCHWALBE). a e o· mon ange (2) 

I 8. Lageindex des Bregma: Man miBt an der l\1ediansagittall.urve den Abstand 
der Glabella vom FuBpunkt einer Senl.rechten, welche durch das Bregma auf die 
Glabello·Inionlinie gefallt ist. Dann ist der Index 

Gemessener Abstand . 100 
-Gl1ibello:tnwnlange (2) 

19 (2). Lageindex der postorbital en Einschniirung: Man zeichnet an dem Kranio· 
gramm der Norma verticalis die Breite zwischen den Stellen der starl.sten post
orbitalen Einschnurung der SchadelauBenkontur ein. Dann miBt man den Abstand 
dieser Linie von der Glabella. Der Index ist 

Gemessener Abstand . 100 
Gl b II I' 1" (2-) (SCHWALBE). a e o· mon ange 

Saller, Anthropologie. 5 
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. Kleinste Stirnbreite (9) ·100 
I 12. Transversaler Frontaltndex: ,. Grifnte Stlrnbreite (10)' 

Schadel mit einem Index unter 80 werden als kugelstirnig, mit einem solchen 
tiber 80 als parallelstirnig bezeichnet. 

.. Kleinste Stirnbreite (9) . 100 
I 13. Transversaler Frontopartetaltndex: GroBte Schadelbreite (8) • 

Einteilung: Stenometop . x - 65,9 
Metriometop 6C,0 - 68,9 
Eurymetop . 69,0-x 

Genauer: Ultramikrosem 
Hypermikrosem 
Mikrosem .. . 
Mesosem .. . 
Megasem .. . 
Hypermegasem 
Ultrahypcrmegasem 

x-54,9 
55,0-59,9 
60,0-64,9 
65,0-69,9 
70,0-74,9 
75,0-79,9 
80,0-x (SCHWALBE). 

GroDte Hinterhauptsbreite (12) . 100 
I 14. Transversa1er Parietooccipitalindex:GroDte ·Schadell;ieite (8) --

Einteilung: Hinterha uptsschmal 
Mittelbreit 
Hinterhauptsbreit . . 
Sehr hinterhauptsbreit 

x-71,9 
72,0--78,9 
79,0-85,9 
86,0-x 

S ·ttal F . l· d . Mediansagittaler Parietalbogen (27) . 100 
I 16. agt er rontopaneta tn ex. M d· ·tt 1 F t Ib (26')-· e lansagl' a er 'ron a ogen 

I 22. S ·tt 1 F t l· d Mediansagittale Frontalsehne (29) . 100 
agt a er ron a tn ex: Mediansagittaler Frontalbogen (26) . 

Schadel mit einem Index unter 90 bezeichnet man als steilstirnig oder ortho
metop, solche mit einem Index tiber 90 als flachstirnig oder chamametop. 

I 23 (1). G1abello-Oerebralindex: 
Mediansagittale Sehne der Pars glabellaris (29 [1]) . 100 

Mediansagittale Sehne der Pars cerebralis -(29-[2D 

. . GesichtshOhe (47) . 100 
I 38. Geswhtstndex nach KOLLMANN: J hb b· ('5)· oc ogen relte .. 

Einteilung: ~KF;;~~;!fOSOP } Niedriges Gesichtsskelet . { 80,~=~~:~ 
Mesoprosop Mittelhohes Gesichtsskelet 85,9 -- 89,9 
Leptoprosop } H h G . ht kIt { 90,0-94,9 
Hyperleptoprosop 0 es eSlC ss e e . . 95,0 __ x 

. . Obergesichtshohe (48) . 100 
139. Obergeswhtswdex nach KOLD1ANN:--J--hb- b·t (45) • oc ogen rCl e 

E in teilung : Hypereuryen 
Eurven 
Mesen 
Lepten 
Hyperlepten 

Niedriges Obergesicht 

Mittelliohes Obergesicht 

} Hohes Obergesicht. . . 

{ x-44,9 
45,0-49,9 
50,0-54,9 

{ 55,0-59,9 
60,0-x 

J d ·b 1 . d Winkelbreite des Unterkiefers (66) . 100 
140. ugoman t u ann ex: J hb b·t (45) . oc ogen reI e 

14') 0 b·t 1· d . Orbitalliohe (52) . 100 
~. r t a tn ex. Orbitalbreite (5l). 

Einteilung: Chamakoneh (niedrige Orbita) 
Mesokonch (mittelhohe Orbita) 
Hypsikonch (hohe Orbita) . 

148. Nasa1index: Nasenbreite (54) . 100 
NasenhOhe (55) 

x-75,9 
76,0-84,9 
85,0--x 
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Leptorrhin (schmalnasig) . 
Mesorrhin (mittelbreitnasig) 
Chamarrhin (breitnasig) 
Hyperchamarrhin (sehr breitnasig) 

x-46,9 
47,0 - 50,9 
51,0 - 57,9 
58,0 - x 

G . d . Gaumenbreite (63) . 100 
I 58. aumemn ex. - G 1"" (62) . aumen ange 

Einteilung: Leptostaphylin (schmalgaumig) . x - 79,9 
Mesostaphylin (mittelbreitgaumig) 80,0 -· 84,9 
Brachystaphylin (breitgaumig) .. 85,0 - x 

. Astbreite (71) . 100 
163. Langenbreitenindex des Unterheferastes: Asthohe (70) . 

Pellfagouoldc!JI 

Elllp""ldes 

RhomboJdl!6 

l)rl30ldes 

Abb. 25. Kranioskopische Typcn (Tassonomisches System nach SERGI). 

I 66. Hohendickenindex des Unterkiefers: 
Dicke des Corpus mandibulae (69 [3]) . 100 

Hohe des Corpus mandibulae (69 [1]) . 
. .. Jochbogenbreite (45) . 100 

171. Transversaler Kranwfacwbndex: Gro13te Schadelbreite (8) . 

I 72 F t b · b 'tal' d Kleinste Stirnbreite (9) . 100 
. ron 0 wr t tn ex: Ob . ht b 't (43) . ergeslC s reI e 

I 73 J f t l' d Kleinste Stirnbreite (9) . 100 
a. ugo ron a tn ex: Jochbogenbreite (45) . 
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Die Schiidelmessung wird ergiinzt durch eine Beschreibung derjenigen 
Merkmale (K ranioskopie), welche sich durch die Messung nicht erfassen lassen. 

Die Umripform der Norma vertical is kann man nach dem tassonomischen System 
(SERGI) (Abb. 25) bezeichnen alB Pentagonoides, Ellipsoides, Sphenoides, Spharoides, 
Rhomboides, Ovoides und Brisoides. 

Die Umripform der Norma occipitalis bezeichnet man als Keilform, wenn die 
gro13te Breite bei geringer Breite uber den Ohroffnungen im Bereich der Tubera 
parietalia gelegen ist, als Bombenform, wenn die gro13te Breite zwischen Tubera 

5* 
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parietalia und Sut. squamosa bei relativ geringer Breite iiber den OhrOffnungen 
liegt, als Hausjorm, wenn die grofite Breite tief auf der Schlafenschuppe bei mehr 
oder weniger abfallenden Seitenwanden gelegen ist, und als Zeltjorm, wenn die grofHe 
Breite mit der Breite liber den OhrOffnungen zusammenfiillt. 

o 

I 
I 

1 

l 
I 

I 
I 

I 
I 

2 3 4 ;; 

Abb. 26. Schema der Ansbildung der Protuberantia occipitalis externa. (Nach BROCA.) 

I 1l J1l N v VI 

Abb. 27. Schema der Glabellarentwicklung. (Nach BROCA.) 

B 

D E F 
Abb. 28. Schema der Pterionvarietaten beim Menscben. A Breite Sutura sphenoparietalis. 
B Stirnfortsatz des Schlatenbeins. C Os epiptericum. D Unvollstandiger Stirnfortsatz. E Schmale 

Sutura sphenoparietalis. F Stenokrotaphie. (Nach MARTIN.) 

Ferner ist auf natiirliche und kiinstliche Dejormationen und den Oharakter der 
einzelnen Schiidelniihte und ihrer Teile zu achten. 

Fiir die einzelnen Schiidelknochen sind zu beriicksichtigen: 
Am Hinterhauptsbein: Nahtvariationen (Inkabein), Reste der Sut. mendosa, 

Ausbildung des Muskelreliefs und der Protuberantia occipitalis externa nach dem 
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BROCAschen Schema (Abb.26), Vorhandensein eines Torus occipitarn: transversus, 
Fossa supratoralis, GroBe und Form des Foramen magnum, Auftreten eu.tes C~m.dylus 
tertius oder von Exostosen, Form, Richtung und GroBe der Condyh ocmpltales, 
einfaches oder zweigeteiltes Foramen hypoglossi. 

Am Scheitelbein: Die Ausbildung der Tubera parietalia, Verhalten der Foramina 
parietalia, Depressio praelambdoidea, Os parietale bipartitum. 

Am Stirnbein: Ausbildung der Glabella nach dem BROCAschen Schema (Abb. 27), 
Arcus superciliares, Torus supraorbitalis, Ausbildung der Stirnhocker, Stirnnaht 

A B 
Abb. 29. Verlauf der Sutura paiatina transversa. A Gerade. B Nach vorn gekrlimmt. C Nach 

hinten einspringend. (Nach STIEDA.) 

(Sut. metopica), supranasaler Nahtrest, Fontanella metopica und Bregmaknochen, 
Torus sagittalis ossis frontis. 

An Schlafenbein und Schlafengrube: Variationen der Pteriongegend (Abb.28), 
Verlauf der Schuppennaht, Crista supramastoidea, Sutura squamosomastoidea 
Form des Porus acusticus ext. und Exostosen des Tympanicum, Form der Fossa 
mandibularis, Richtung und Verlauf des Jochfortsatzes, GroBe des Processus masto
ideus. 

A B c D 
Abb. 30. Typische Rassenformen (obere Reihe) nnd seltenere individuelle Formen (nntere Reihe) 
der Nasenbeine beim Menschen. (Nach MARTI/,-) A Breite Sanduhrform. B Schmale Sanduhrform. 

C Katarrhinie (VrncHow). D Breite Nasenbeine. 

Am Oberkiefer: Persistenz des Zwischenkiefers, Nahtreste, Tiefe der Fossa canina, 
Form des Zahnbogens (paraboloid, U -formig, ellipsoid), Hohenentwicklung des 
Gaumens, Form der Sut. palatina transversa nach dem STIEDASchen Schema 
(Abb. 29), Torus palatinus sagittalis, Ausbildung der Spina nasalis post. 

An der knochernen Nasc: Form, GroBe, Stellung der Nasenbeine (Abb. 30), 
Kriimmung in der Mediansagittalen (vertieft, gerade, gebogen), Form der Apertura 
piriformis, Bildung des Unterrandes der Apertura piriformis nach dem HOVORKA
schen Schema (Abb. 31) und Ausbildung der Spina nasalis anterior nach dem 
BRocAschen Schema (Abb. 32). 
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Am Jochbein und Jochbogen: Os malare bipartitum, Nahtverlauf, Sut. infra
orbitalis, Vorstehen (Phiinozygie) oder Zuriicktreten (Kryptozygie) der JochbOgen 
uber oder hinter die Schadelkontur der Norma verticalis. 

A B D 
Abb . 31. Schema fiir die Formgestaltung des Unterrandes der Apertura piriformis. A Infantile 
Form. B Fossa praenasalis . C Typisch anthropine Form. D Sulcus praenasa lls. (Nach HOVORKA 

aus MARTIN.) 

An der Orbita: Form der Rander, Neigung der Achse, Form und GroBe von 
Tranenbein und Lamina papyracea, Cribra orbitalia. 

Am Unterkiefer: Kinnbildung, Tubercula mentalia, Innenrelief der Kinnplatte, 
Spina mentalis interna , Form der Kieferwinkel, Form und Ausbildung der Proc. 
coronoideus und condyloideus. 

1 2 

Abb. 32. Schema der Ausbildung der Spina nasalis anterior. (Nach B R OCA. ) 

An den Ziihnen: Auftreten des M3, zu- oder abnehmende GroBe der Molaren 
von vorn nach hinten, BiBformen (AufbiB, VorbiB [Oberkiefer vor Unterkiefer], 
Prodentie [Unterkiefer vor OberkieferJ). 

P) Osteologie. 

Das Instrumentarium fUr osteologische Messungen ist dasselbe wie fiir die 
iibrigen Untersuchungen. Es wird erganzt durch ein KnochenmefJbrett (Abb.33) , 
das am Boden mit Millimeterpapier beklebt ist und bei dessen Verwendung 
ein Holzwinkel zum Ablesen der Knochenlangen dient. 

Die hauptsachlichsten MafJe und Indices sind: 

An der W irbelsiiule: 
1. Ventrale1· vertikaler Durchmesser des W irbelkiirpe1·s (vordere Hohe): Gerad

linige Entfernung der oberen von der unteren Flache des Wirbelkorpers in der 
Mediansagittalen an der Vorderflache. Gleitzirkel. 

2. Dorsaler vertikaler Durchmesser des W irbelkorpers (hintere Hohe): Geradlinige 
Entfernung der oberen von der unteren Flache des Wirbelkorpers in der Median
sagittalen an der Dorsalflache. Gleit- oder Tasterzirkel. 
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Vertikaler W' b lk- . d . Dorsaler vertikaler Durchmesser (2) . 100 
~r e orpenn ex. Ventraler vertikaler Durchmesser (1) • 

Einteilung fUr den Index der ganzen Lendenwirbelsaule: 

Kurtorachisch (nach vorn konvex) x- 97,9 
Orthorachisch (gestreckt) . . . . 98,0 - 101,9 
Koilorachisch (nach vorn konkav) 102,0- x 

Am Kreuzbein: 
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2. Vordere gerade Lange des Kreuzbeins: Geradlinige Entfernung des in der 
Mediansagittalebene gelegenen Punktes des Promontorium von dem entsprechenden 
Punkt an der Vorderkante der Kreuzbeinspitze. Gleitzirkel. 

5. Vordere obere gerade Breite: Gro13te quere Breite des Kreuzbeins in der Hohe 
der vorderen Ausladung der Facies auriculares. Gleitzirkel. 

Abb. 33. Knochenmeflbrett von oben gesehen. (Nach MARTIN.) 

.. .. . Obere gerade Breite (5) . 100 
LangenbrMten~ndex des Kreuzbe~n8: V d d L" (2)' or ere gera e ange 

Einteilung: Dolichohierisch (schmal) 
Subplatyhierisch (mallig breit) . 
Platyhierisch (breit) ..... 

x - 99,9 
100,0 - 105,9 
106,0-x 

Am Sternum: 
1. Ganze Lange des Brustbeins: Geradlinige Entfernung des am tiefstcn ein

gesattelten Punktes der Incisura jugularis (Suprasternale) 'von dem tiefsten Punkt 
des Unterrandes des Corpus sterni in der Mediansagittalen. Gleitzirkel. Der Processus 
xyphoideus bleibt von der Messung ausgeschlossen. 

5. Gro/3te Breite des Corpus sterni: Geradlinige Entfernung der beiden am meisten 
seitlieh vorstehenden Punkte der Seitenrander des Corpus sterni voneinander, senk
recht zur Lange gemessen. Gleitzirkel. 

Gro13te Breite des Corpus sterni (5) . 100 
Langenbreitenindex des Sternum: 

Ganze Lange des Brustbeins (1) 

An der Clavicula: 
1. Gro{1te Lange der Clavicula: Geradlinige Entfernung der beiden au13ersten 

Punkte der Knochenenden voneinander. Man legt den Knochen in der Langsrichtung 
dcs Me/:\brettes mit der Extremitas sternalis an die senkrechte Querwand und 
tastet mit dem Winkel an derExtremitas acromialis. 

6. Umjang der MUte: Gro13ter Umfang in der Mittc des Knochens. Bandma13. 
.. .. . Umfang der Mitte (6) . 100 

Langend~ckemndex der Clamcula: G "13 L .. ( 1 ) . ro t e ange 

Claviculohumeralindex: Gro13te Lange der Clavicula (1) . 100 
Ganze Lange des Humerus (2) 

An der Scapula: 
1. Morphologische Breite der Scapula: Geradlinige Entfernung des hochsten 

Punktes des Angulus sup. vom tiefsten Punkt des Angulus info Gleitzirkel. 
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2. Morphologische Lange der Scapula: Geradlinige Entfernung des Mittelpunktes 
der Fossa glenoidalis von einem Punkt des Vertebralrandes, der in der Mitte zwischen 
beiden Lippen der Spina scapulae gelegen ist. Tasterzirkel. 

S 1'00 Morphologische Lange (2) . 100 
capu an ex: Morphologische Breite (1) . 

Am Humerus: 
1. Gr6[Jte Lange des Humerus: Geradlinige Entfernung des hochsten Punktes 

des Caput humeri vom tiefsten Punkt der Trochlea. Das Caput wird an die vertikale 
Wand des MeBbrettes angelegt. 

2. Ganze Lange des Humerus: Abstand des hochsten Punktes des Caput humeri 
vom tiefsten Punkt des Capitulum. Die Knochenachse wird parallel zur Langsachse 
des MeBbrettes gelegt und das MaB projektivisch genommen. 

7. Kleinster Umfang der Diaphyse: Umfang etwas unterhalb der Tuberositas 
deltoid ea. BandmaB. 

L "" 00' k . d Kleinster U mfang der Dia physe (7) . 100 
ange w en~n ex: GroBte Lange (1) • 

Besonders zu achten ist auf das Vorkommen eines Processus bzw. Foramen 
8upracondyloideum. 

Am Radius: 
1. Gr6[Jte Lange des Radius: Abstand des am meisten proximal auf dem Rande 

des Radiuskopfchens gelegenen Punktes von der Spitze des Processus styloideus, 
ohne Riicksicht auf die Langsachse des Knochens. MeBbrett. 

2. Physiologische Lange des Radius: Geradlinige Entfernung der tiefsten Stellen 
der beiden Gelenkflachen voneinander. Tasterzirkel. 

3. Kleinster Umfang: Umfang des Radius an der diinnsten Stelle des Knochens 
stets distal von der Knochenmitte. BandmaB. 

"" .. Kleinster Umfang (3) . 100 
Langendwkentndex: Ph . I . h L"" (2) ySlO OglSC e ange 
An der Ulna: 
1. Gr6[Jte Lange der Ulna: Abstand des proximalsten Punktes des Olecranon vom 

distalsten Punkt des Processus styloideus. MeBbrett. 
2. Physiologische Lange der Ulna: Geradlinige Entfernung des tiefsten Punktes 

der Kante, welche auf der Oberflache des Processus coronoideus entlang zieht, bis 
zum tiefsten Punkt der Gelenkflache des unteren UInakopfchens. Der Processus 
styloideus wird nicht mitgemessen. Tasterzirkel. 

3. Umfang der Ulna: Kleinster Umfang nahe dem distalen Ende des Knochens. 
BandmaB. 

"" .. Umfang der UIna (3) . 100 
Langendwkenmdex: Ph . 1 . h L"" d UIn (2)" yslO ogIsc e ange er a 
An der Hand: 
1. Handlange: Abstand der Spitze des Processus styloideus radii vom distalen 

Endpunkt des langsten Fingers, auf die Langsachse der Hand projiziert. Stangen
zirkel mit verschieden lang eingestellten Armen. Am montierten Skelet zu be
stimmen. 

Am Becken: 
1. Beckenh6he: Geradlinige Entfernung des hochsten Punktes der Crista iliaca 

vom tiefsten Punkt des Tuber ischiadicum. Tasterzirkel. 
2. Gr6[Jte Beckenbreite: Geradlinige Entfernung der beiden vorspringendsten 

Punkte der AuBenrander der Cristae iliacae voneinander. Stangen- oder Gleitzirkel. 
23. Sagittaler Durchmesser des Beckeneingangs (Conjugata vera): Geradlinige 

Entfernung des Kreuzungspunktes des Promontorium mit der Mediansagittalebene 
von der Mitte der hinteren Kante des oberen Symphysenrandes. 

24. Querdurchmesser des Beckeneingangs: Geradlinige Entfernung der beiden 
am meisten lateral gelegenen Punkte der Lineae arcuatae (Linea terminalis) von
einander, senkrecht zum Sagittaldurchmesser des Eingangs gemessen. Gleitzirkel. 

_ .. GroBte Beckenbreite (2) . 100 
Hohenbre~ten~ndex des Beckens: Beckenhohe (1) . 

Sagittaler Durchmesser des Beckeneingangs (23) . 100 Beckeneingangsindex: 
Querdurchmesser des Beckeneingangs (24) 
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Einteilung: Platypellisch 
Mesatipellisch 
Dolichopellisch 

Am Femur: 

x-89,9 
90,0-94,9 
95,0-x 
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1. GrojJte Lange des Femur: Abstand des hochsten Punktes des Caput vom tiefsten 
Punkt des Condylus medialis (lateralis). Man legt den Femur mit der Dorsalseite 
in Langsrichtung auf die Horizontalplatte des MeBbretts so auf, daB der Condylus 
medialis die kurze senkrechte Wand beriihrt. Den Winkellegt man an die hochste 
Erhebung des Femurkopfes an und bestimmt unter seitlichen Verschiebungen des 
Knochens die groBte Lange. 

2. Ganze Lange des Femur in sog. natUrlicher Stellung: Abstand des hochsten 
Punktes des Kopfes von einer Ebene, welche durch die Unterfla.chen der beiden 
Kondylen gelegt wird. Der Knochen wird mit seiner Hinterflache so auf die Hori
zontalplatte des MeBbrettes aufgelegt, daB sich beide Kondylen an die kurze vertikale 
Wand anstemmen; der Winkel tangiert dabei den hochsten Punkt des Kopfes. 

9. Oberer transversaler Diaphysendurchmesser: Durohmesser des oberen Diaphysen
endes parallel zur Riohtung des Femurhalses, an der Stelle der groBten seitlichen 
Ausladung, oder, wenn diese fehIt, 2-5 om unterhalb der Basis des Trochanter 
minor. Gleitzirkel. 

10. Oberer sagittaler Diaphysendurchmesser: Durchmesser in der gleichen Ebene 
senkrecht zum vorigen. Gleitzirkel. 

21. Epikondylenbreite: Abstand der beiden seitlich am meisten vorspringenden 
Punkte der Epikondylen voneinander. Man legt die Hinterflaohe des Femur auf 
die Rorizontalplatte des MeBbrettes auf, preBt den Epioondylus medialis an die 
vertikale Wand und tastet mit dem Winkel am Epicondylus lateralis. 

I d l t . Oberer sagittaler Diaphysendurchmesser (10) . 100 
n ex p a ymerwus: Oberer transversaler Diaphysendurchmesser (9) . 

Einteilung: Hyperplatymer . x-74,9 
Platymer 75,0-84,9 
Eurymer 85,0-99,9 
Stenomer . . . 100,0-x 

Besonders zu achten ist auf das Vorkommen eines Trochanter tertius. 
An der Patella: 
1. GrojJte Hohe der Patella: Geradlinige Entfernung der hochsten Punkte der 

Basis patellae von der Spitze des Apex. Gleitzirkel. 
2. GrojJte Breite der Patella: Geradlinige Entfernung der beiden am meisten vor

ragenden Punkte der Seitenrander voneinander, senkrecht zur Hohe gemessen. 
Gleitzirkel. 

H ooh . d d P t II 0 GrOl3te Rohe der Patella (1) 0 100 
o entn ex er a e ao F 100 + T" ·b o 100 • emur ange 1 la ange 
Einteilung: Niedere Patella o. 0 • • • •• x-49,9 

Mittelhohe Patella . . . . . .. 50,0-54,9 
Hohe Patella ......... 55,0-x 

Breitenindex d P t II 0 GroBte Breite der Patella (2) . 100 
er a e a. Epikondylenbreite des Femur (21) . 

Einteilung: Schmale Patella . . x-50,9 
Mittelbreite Patella. 51,0-55,9 
Breite Patella . . 0 • 56,0-x 

An der Tibia: 
1. Ganze Lange der Tibia: Abstand der Facies articularis sup. des Condylus 

lateralis von der f:$pitze des Malleolus medialis. Der Knochen wird mit seiner Ruck
flache in der Langsachse auf die horizontale Platte des MeBbrettes gelegt, so daB 
die Spitze des Malleolus medialis an die senkrechte Querwand stoBt. Der Winkel 
tastet an der lateralen oberen Gelenkflache. 

1 b. Lange der Tibia: Abstand des Mittelpunktes des Seitenrandes der medialen 
oberen Gelenkflache von der Spitze des Malleolus medialis. Stangenzirkel. 

8 a. Sagittaler Durchmesser der Mitte: Geradlinige Entfernung der Crista anterior 
von der Facies posterior in der Hohe des Foramen nutricium genommen. Gleitzirkel. 

9 a. Transversaler Durchmesser der Mitte: Geradlinige Entfernung des Margo 
medialis von der Crista interossea in der Rohe des Foramen nutrioium. Gleitzirkel. 

Index cnemicus: Transversaler Durchmesser der Mitte (9 a) . 100 
Sagittaler Durchmesser der Mitte (8 a) 
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Einteilung: Hyperplatyknem 
Platyknem. 
Mesoknem .. . 
Euryknem .. . 

An der Fibula: 

Grundlagen. 

x-54,9 
55,0-62,9 
63,0-69,9 
70,0-x (MANOUVRIER-VERNEAU). 

1. GrofJte Lange: Abstand des hOchsten Punktes des Apex capituli fibulae vom 
tiefsten Punkt des Malleolus lateralis. MeBbrett. 

4 a. KZeinster Umfang: Absolut kleinster Umfang des Knochens etwas unter-
halb der oberen Epiphyse. BandmaB. 

L ·· 00' k . d Kleinster Umfang (4a) . 100 
ange M en~n ex: GroBte Lange (1) . 

Am Fupskelet: 
3. Ganze FufJZdnge: Abstand des am meisten vorragenden Punktes des Tuber 

calcanei von der Spitze der Endphalanx der mngsten Zehe in der Achse des Os 
metatarsale II gemessen. Stangenzirkel oder MeBbrett. 

Die Skeletproportionen werden durch folgende Indices gekennzeichnet: 

H ad · Z' d GroBte Lange des Radius (1) . 100 
umeror w ~n ex: G L" d H . anze ange es umerus (2) 

Einteilung: Brachykerkisch (kurzer Vorderarm) . .. x-74,9 
Mesatikerkisch (mittellanger Vorderarm) • 75,0-79,9 
Dolichokerkisch (langer Vorderarm) . . . 80,0-x 

L' t 'b 'al' d Lange der Tibia (1 b) . 100 
.L'emoro ~ ~ ~n ex: G L" d F . t·· l' h St 11 (2)' anze ange es emur III na ur lC er e ung 

T 'b' F R' d . Ganze FuBlange (3) . 100 
~ w- u,..~n ex. G L d 'b' . anze ange er Tt Ia (1) 

I t b Z' d (Lange von Humerus + Radius) . 100 
n ermem ra ~n ex: L" F T'b' . ange von emur + 1 Ia 

F h al · d Ganze Lange des Humerus (2) . 100 
emoro umer ~n ex: L .. S • ange des Femur III naturlicher tellung (2) 

T 'b' dial' d GroBte Lange des Radius (1) • 100 
t wra ~n ex: G . . . anze Lange der TIbIa (1) 

Aus der Lange der Extremitatenknochen laBt sich die ungefahre Korper. 
grope auf Grund nebenstehender Tabelle (MANOUVRIER) berechnen (s. S. 75). 

Etwas umstandlicher ist die Berechnung nach folgenden Formeln (PEARSON), die 
wie MANOUVRIERS Tabelle fUr europaische Verhaltnisse gelten (auf auBereuropaische 
Populationen sind sie der rassischen Proportionsverschiedenheiten wegen offenbar 
nicht ohne weiteres anwendbar [STEVENSON]): 

Mannlich: a) KorpergroBe = 81,306 + 1,880 Femur (1) 
b) " = 70,641 + 2,894 Humerus 
c) = 78,664 + 2,376 Tibia 
d) = 85,925 + 3,271 Radius 
e) = 71,272 + 1,159 (Femur + Tibia) 
f) = 71,443 + 1,220 Femur + 1,080 Tibia 
g) = 66,855 + 1,730 (Humerus + Radius) 
h) = 69,788 + 2,769 Humerus + 0,195 Radius 
i) = 68,397 + 1,030 Femur + 1,557 Humerus 

k) = 67,049 + 0,913 Femur + 0,600 Tibia + 
Weiblich: a) 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

k) 

1,225 Humerus - 0,187 Radius. 
KorpergroBe = 72,844 + 1,945 Femur (1) 

= 71,475 + 2,754 Humerus 
= 74,774 + 2,352 Tibia 
= 81,224 + 3,343 Radius 
= 69,154 + 1,126 (Femur + Tibia) 
= 69,561 + 1,117 Femur + 1,125 Tibia 
= 69,911 + 1,628 (Humerus + Radius) 
= 70,542 + 2,582 Humerus + 0,281 Radius 
= 67,435 + 1,339 Femur + 1,027 Humerus 
,= 67,469 + 0,782 Femur + 1,120 Tibia + 

1,059 Humerus - 0,711 Radius. 



Methodische Grundlagen. 75 

Hat man nur die Lange des Femur in naturlieher SteHung (2) gemessen, so sind 
fiir das MaB der groBten FemurIange (1) 3,2 mm fur mannliehe und 3,3 mm fur 
weibliehe Femora zuzuzahlen, bevor man die angegebenen Formeln verwenden kann. 

Tabelle zur Berechnung der KorpergrofJe aus verschiedenen Knochenliingen. 

Fibula (1) I Tibia (1) I Femur (1) I KorpergrOBelHumerus (1)1 Radius (1) Ulna (1) 
mm mm mm em mm mm mm 

318 
323 
328 
333 
338 
344 
349 
353 
358 
363 
368 
373 
378 
383 
388 
393 
398 
403 
408 
413 

319 
324 
330 
335 
340 
346 
351 
357 
362 
368 
373 
378 
383 
389 
394 
400 
405 
410 
415 
420 

392 
398 
404 
410 
416 
422 
428 
434 
440 
446 
453 
460 
467 
475 
482 
490 
497 
504 
512 
519 

~ 
153,0 
155,2 
157,1 
159,0 
160,5 
162,5 
163,4 
164,4 
165,4 
166,6 
167,7 
168,6 
169,7 
17l,6 
173,0 
175,4 
176,7 
178,5 
181,2 
183,0 

295 
298 
302 
306 
309 
313 
316 
320 
324 
328 
332 
336 
340 
344 
348 
352 
356 
360 
364 
368 

213 
216 
219 
222 
225 
229 
232 
236 
239 
243 
246 
249 
252 
255 
258 
261 
264 
267 
270 
273 

227 
231 
235 
239 
243 
246 
249 
253 
257 
260 
263 
266 
270 
273 
276 
280 
283 
287 
290 
293 

Mittlere Koeffizienten fur kleinere Knoehenlangen, als oben angegeben: 

x 4,82 I 4,80 I 3,92 I x I 5,25 I 7,11 I 6,66 
Mittlere Koeffizienten fiir groBere Knoehenlangen, als oben angegeben: 

x 4,37 I 4,32 I 3,53 I x I 4,93 I 6,70 I 6,26 

283 
288 
293 
298 
303 
307 
311 
316 
320 
325 
330 
336 
341 
346 
351 
356 
361 
366 
37l 
376 

284 
289 
294 
299 
304 
309 
314 
319 
324 
329 
334 
340 
346 
352 
358 
364 
370 
376 
382 
388 

363 
368 
373 
378 
383 
388 
393 
398 
403 
408 
415 
422 
429 
436 
443 
450 
457 
464 
47l 
478 

~ 
140,0 
142,0 
144,0 
145,5 
147,0 
148,8 
149,7 
151,3 
152,8 
154,3 
155,6 
156,8 
158,2 
159,5 
161,2 
163,0 
165,0 
167,0 
169,2 
17l,5 

263 
266 
270 
273 
276 
279 
282 
285 
289 
292 
297 
302 
307 
313 
318 
324 
329 
334 
339 
344 

193 
195 
197 
199 
201 
203 
205 
207 
209 
211 
214 
218 
222 
226 
230 
234 
238 
242 
246 
250 

203 
206 
209 
212 
215 
217 
219 
222 
225 
228 
231 
235 
239 
243 
247 
251 
254 
258 
261 
264 

Mittlere Koeffizienten fUr kleinere Knoehenlangen, als oben angegeben: 

x 4,88 I 4,85 I 3,87 I x I 5,41 I 7,44 I 7,00 
Mittlere Koeffizienten fur groBere Knochenlangen, als oben angegeben: 

X 4,52 I 4,42 I 3,58 I x I 4,98 I 7,00 I 6,49 
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IV. Untersuchungen an Muskeln, Eingeweiden, Gefaflen, Nerven 
und fiber die histologische Struktur der Organe. 

Die Methoden zur Untersuchung von Muskeln, Eingeweiden, GefiWen und 
Nerven (Varietatenforschung) (PFITZNER, SCHWALBE u. a.) und fiber die histo
logische Struktur der Organe sind die in der allgemeinen Anatomie angewandten. 
Sie finden sich ausfiihrlich in den anatomischen Lehrbiichern dargestellt. 

b) Physiologische Methoden. 
Unter den physiologischen Methoden der Anthropologie stehen an erster 

Stelle die beiden Blutreaktionen: Die Pracipitinreaktion zur Priifung der Syste
matik und die Isoagglutinationsprobe. 

Die Pracipitinreaktion beruht auf folgendem (MOLLISON): 
Wird einem Versuchstier, beispielsweise einem Kaninchen, mehrfach Blut 

oder Serum einer anderen Tierart eingespritzt, so erwirbt das Serum des 
Kaninchens die Eigenschaft, mit dem verdiinnten Blutserum der Tierart, 
welche zur Vorbehandlung verwendet wurde, einen Niederschlag zu bilden; 
es wird zum Antiserum. Die Stoffe des Antiserums, welche den Niederschlag 
hervorrufen, nennt man Pracipitine, die Stoffe gegen welche die Pracipitine 
gebildet werden, Pracipitinogene. Die Reaktion ist in gewissem Grad spezifisch, 
d. h. sie tritt bei geeigneter Versuchsanordnung nur mit dem Blut der Tierart 
ein, welche zur Vorbehandlung verwendet wurde, nicht mit dem Blut anderer 
Tiere. Doch ist diese Spezifitat nur eine relative. Bei entsprechender Ver
suchsanordnung entsteht auch ein Niederschlag mit dem Blut verwandter Arten 
derjenigen Tierart, die zur Vorbehandlung verwendet wurde, und zwar ist 
dieser Niederschlag um so groBer, je groBer die Verwandtschaft mit dem zur 
Vorbehandlung verwendeten Tier ist. Diese Erscheinung laBt sich zur Priifung 
der systematischen Stellung einer Tierart verwenden. 

Die Praeipitinreaktion hat ihre Ursaehen darin, daB die EiweiBe verwandter 
Arten einen ahnliehen Bau besitzen. Wahrseheinlieh sind die EiweiBversehieden
heiten der Tiere dureh das Auftreten neuer Atomgruppen innerhalb des EiweiB
molekuls entstanden. Solehe Atomgruppen nennt man Proteale (MOLLISON). Die 
Praeipitine, welehe von dem Versuehstier gebildet werden, kann man dann als Anti
proteale bezeiehnen; die Antiproteale bestehen aus freien Atomgruppen und jede 
derselben kann nur eine bestimmte Art von Protealen binden. Hat etwa ein niederer 
Affe gewisse Proteale mit dem Mensehen gemeinsam, so ist anzunehmen, daB die 
beiden aueh ein gewisses Stuek ihres Stammbaumes gemeinsam haben. 

Der Wert der Praeipitinreaktion darf nieht ubersehatzt werden. 1hr Ausfall 
hangt bis zu einem gewissen Grad mit dem ausgewahlten Versuehstier zusammen. 
Aueh kommen unspezifisehe Reaktionen dureh das Vorhandensein chemiseh iden
tiseher Proteine bei versehiedenen Spezies vor, die gelegentlieh aueh immunologiseh 
identiseh sein konnen (ERHARDT). 

Praktisch fiihrt man die Pracipitinreaktion folgendermaBen durch: 
Man spritzt einem Versuchstier (Kaninehen o. a.) aIle 6 - 8 Tage 2 - 5 eem 

Serum derjenigen Tierart, gegen welehe es Praeipitine bilden solI, unter die Haut 
der Sehultergegend. Naeh 6-8maliger 1njektion entnimmt man probeweise 3-5 eem 
Blut und pruft das Serum, welehes sieh naeh der Blutgerinnung abseheidet, auf 
einen ausreiehenden Gehalt an Praeipitinen. 1st dieser vorhanden, so wird dem 
Tier das gesamte Blut in Narkose dureh Eroffnung des Brustkorbes und Ansehneiden 
des Herzens in steriler Operation mit sterilen Pipetten entnommen, in sterilen GefaBen 
zur Gerinnung gebracht und das abgesehiedene Serum, nunmehr Antiserum, in 
sterilen, an den Enden zugesehmolzenen Glasrohren bei Temperaturen von etwas 
unter 0 Grad aufbewahrt. Die Aufbewahrungsmogliehkeit fur Antiseren ist von 
begrenzter Dauer. Sie verlieren nach kurzerer oder langerer Zeit ihre Wirksamkeit, 
wahrend die unbehandelten Seren aller Tierarten bei geeigneter Aufbewahrung 
unbegrenzt haltbar sind. 
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Fiir die Reaktion werden die zu priifenden Seren mit physiologischer Koch
salzlosung im Verhaltnis I : 200 verdiinnt und mit dem Antiserum in Trichter
rohrchen, deren unteres Ende durch eine Wachsharzmischung verschlossen ist, 
vermischt. Nach volligem Ablauf der Reaktion werden die Trichterrohrchen einer 
Versuchsreihe bei bestimmter Geschwindigkeit eine bestimmte Zeit lang zentri
fugiert, so daB der Niederschlag in die Capillare des Trichterrohrchens getrieben 
und als dichte Saule gesammelt wird. Aus der Hohe der Niederschlagssaule kann man 
bei bekanntem Inhalt der Capillare die Menge des Niederschlages berechnen. Man 
vergleicht dann die Menge des Niederschlages, welche bei homologer Reaktion 
(z. B. Schimpansenantiserum mit Schimpansenserum) und bei heterologer Reaktion 
(z. B. Menschenantiserum und Schimpansenserum) geliefert wurden, indem man 
die letztere in Prozent der ersten ausdriickt. Urn verlafHiche Resultate zu bekommen, 
sind nicht Einzelreaktionen, sondern Reaktionsreihen auszufiihren. Will man die 
Reaktion verschiedener Antisera auf ein und dasselbe Serum priifen, so wendet 
man Versuchreihen mit steigenden Antiserummengen bis zu einer maximalen 
Reaktion an. Priift man die Wirkung eines bestimmten Antiserums auf verschiedene 
Sora, so stellt man Versuchsreihen mit stei
genden Serummengen auf eine optima.le 
Reaktion an. Die Resultate der verschie
denen Versuchsreihen stellt man am beston 
graphisch dar. 

Gruppu A OrUPI)C U 

erum 0 
DllIt l<ijrper~heD AD 

Die andere Blutreaktion, die Isoaggluti
nation, beruht darauf, daB im Serum des 
Menschen normalerweise bestimmte Iso
antikorper (Agglutinine) vorhanden sind, 
welche die Blutkorperchen eines anderen 
Individuums derselben Art (agglutinable 
Substanzen, Isoantigene) zur Zusammen
ballung (Agglutination) bringen konnen. 
M h b · M h . d Bl Abb. 34. Schema fiir das Zustandekommen an at 81m ensc en In en ut- der Agglutination bei den vier Blutgruppen. 
korperchen zwei agglutinable Substanzen (Nach S OHIFF-LATTES.) 

(A und B) und im Serum 2 Agglutinine, 
a (Anti-A) und f3 (Anti-B) gefunden. A wird durch a und B durch f3 aggluti
niert. A kommt bei demselben Individuum nie gemeinsam mit Anti-A und B 
nie gemeinsam mit Anti-B vor; man kann daher folgende 4 Moglichkeiten des 
Zusammentreffens von A und B mit Anti-A und Anti-B (Blutgruppen) unter
scheiden (VON DUNG ERN-HIRSCHFELD) (Abb.34): 

Blutkorperchen (Agglutinable 
Substanzen, Isoantigene) 0 A B AB 

Serum enthalt die Agglutinine Anti-A Anti-B Anti-A 
(Isoantikorper) Anti-B (3 a 

a, (3 

Die vier Blutgruppen treten bei den verschiedenen Menschenrassen und ebenso 
bei den Anthropomorphen in verschiedener prozentualer Verteilung auf. Ihre 
Kenntnis ist von praktischer Bedeutung, wenn nach Blutverlusten eine Blut-
iibertragung (Transfusion) von einem Menschen auf einen anderen AB 
vorgenommen werden muB. Die Transfusion kann dann auf Grund //' 
der verschiedenartigen Eigenschaften von Blutkorperchen und Blut- A B 
serum nur nach nebenstehendem Schema, in dem sich Blutgruppe 0 ,/ 
als "Universalspender" darstellt, vorgenommen werden. 0 

Bei anthropologischen Untersuchungen wird die Reaktion durchgefiihrt, indem 
man auf einen sauberen Objekttrager getrennt einen Tropfen Serum mit Anti-A 
(Serum 3) und einen Tropfen mit Anti-B (Serum 2) bringt 1. Das Blut des 

1 Die beiden Sera werden geliefert von der bakteriologischen Untersuchungs-
stelle des Marinelazaretts Kiel-Wik und yom Staatl. serotherapeutischen Institut 
Wien IX, Zimmermanngasse 3. 
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Probanden entnimmt man mittels eines kleinen Einschnittes mit einer sterilen Nadel 
in das vorher gesauberte Ohrlappchen mit den Ecken eines zweiten Objekttragers. 
Mit jedem Serumtropfen vermischt man auf dem Objekttrager etwa halb soviel 
Blut, als Serum vorhanden ist. Dabei muB peinlichst darauf geachtet werden, daB 
Serum Anti·A und Anti·B und das mit den Seren in BerUhrung gekommene Blut 
wahrend der DurchfUhrung der Reaktion in keiner Weise zusammenkommen. 
Bleiben bei der Reaktion die Blutkorperchen im Serum gleichma13ig verteilt, so 
ist die Reaktion negativ, im Faile einer eintretenden Verklumpung positiv. J e 
nach dem Ausfall positiver und negativer Reaktionen wird das untersuchte Indivi
duum einer der 4 Blutgruppen zugeteilt. 

Die beschriebene Methode gibt zwar geniigend, doch nicht absolut sichere Resul
tate. Bei feineren Untersuchungen (etwa bei einer Vaterschaftsbestimmung oder 
zum Zweck einer Transfusion) miissen daher genauere Methoden angewandt werden. 

Urn die Verteilung der Blutgruppen in einer Population durch eine einzige 

Zahl auszudrucken, ist der sog. biochernische Rassenindex = ~! !~ viel

fach irn Gebrauch. Der Index ist jedoch insofern kritisch, als er die Selbstandig

Abb. 35. Dynamometer. (Naeh MARTIN.) 

keit der Blutgruppe 0 nicht 
berticksichtigt. 

Au13er der Blutuntersuchung 
hat die Untersuchung der Druck
kraft der Hand, des Stoffwechsels, 
des Blutdruckes, der Vitalkapazi
tiit und der Farbentuchtigkeit der 
A ugen fur die Anthropologie 
eme gewisse Bedeutung ge
wonnen. 

Die Druckkmft der Hand wird 
mit dem Dynamometer (Abb. 35) 
gemessen. Das Dynamometer wird 

(Zeiger nach auBen) in die Hohlhand genommen und mit aller Gewalt zusammen
gepreBt, wobei der Proband aufrecht stehen und Hand und Unterarm frei yom 
~orper halten muB. Der Versuch ist mehrmals zu wiederholen, da erst bei einiger 
Ubung maximale Werte erreicht werden. 

Fiir die Untersuchung des Stoffwechsels. findet am praktischsten der "Feld
respirationsapparat" (BENEDICT) Verwendung (Abb. 36) 1. Er besteht aus einer 
Messingkanne (A), welche einen Kohlendioxyd absorbierenden Stoff (Natronkalk) 
enthalt und mit einer leichten Haube (C) bedeckt ist. Zwei Gummiklappen (deren 
eine VI dargestellt ist) sind an der Kanne befestigt und mit Gummischlauchen ver
bunden, welche zum Mund des Probanden fUhren. Die Nase des Proband en wird 
mit einer Klemme luftundurchlassig verschlossen. Wenn nun der Proband in dieses 
geschlossene System atmet, so muB die ausgeatmete Luft durch die Kanne zirku
lieren, indem sie durch eine Klappe eintritt, durch den Sodaleim hindurchgeht, dabei 
ihres Kohlendioxyds beraubt wird und durch die andere Klappe wieder zum Mund 
zuriickkehrt. Die Moglichkeit zu freier Respiration ist durch die leichte Schwimm
haube gesichert, welche mit jeder Respiration steigt und falit. Das System ist fiir 
die Untersuchung mit nahezu reinem Sauerstoff gefiilit. Wenn der Proband in den 
Apparat zu atmen beginnt, wird der Sauerstoff verbraucht und aus dem System 
entfernt, sein Gesamtvolumen nimmt dementsprechend schrittweise mit der Zeit 
abo Nach ungefahr 10 Minuten werden nahezu 2 Liter Sauerstoff verbraucht sein 
und da das Gesamtvolumen des Systems absichtlich klein gehalten ist, muB von 
Zeit zu Zeit eine bestimmte, bekannte Menge Sauerstoff zugesetzt werden. Daher 
wird in einem Gummibeutel (B), der ein gewohnlicher Blaseball ist, eine besondere 
Sauerstoffreserve mitgefiihrt. Ein bekanntes Volumen Sauerstoff wird diesem Ball 
entnommen und mit Hilfe einer einfachen, aber peinlichst genauen Pumpe (P) in 
die Kanne (A) gefiihrt. Die Zeit, welche der Proband benotigt, urn die Sauerstoff
menge eines Pumpenhubs zu verbrauchen (etwa 2 Minuten), wird genau beobachtet. 
Diese Beobachtungen werden wahrend der Zeit von 6 Pumpenhiiben fortgesetzt. 
Aus der Zeit, wahrend welcher der Sauerstoff von 6 Pumpenhiiben verbraucht 
wird, ist dann der regulare Sauerstoffverbrauch gewohnlich abzuleiten. Man kann 

1 Der Apparat ist zu beziehen bei W. E. Collins, 555 Huntington Avenue, Boston, 
Massachusetts, U.S.A. 
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aber auch die Zahl der Pumpenhiibe gegen die Zeit abgleichen, wobei durch eine 
entsprechende Skala die Genauigkeit der Zeitbeobachtung und der Sauerstoffver
brauch pro Minute kontrolliert werden konnen. Da der Calorienwert von 1 Liter 
Sauerstoff unter normalen Bedingungen 4,825 ist, kann aus dem Sauerstoffverbrauch 
die augenblickliche Warmeproduktion pro Minute berechnet werden. Der Sauerstoff, 
welcher fiir die Untersuchung benotigt wird, kann entweder in Flaschen mitgefiihrt 
oder mit Hilfe eines einfachen Nebenapparates aus dem Handels-Natrium-Peroxyd 
gewonnen werden. Die Stoffwechseluntersuchung ist bei groilter physischer und 
psychischer Ruhe und unter moglichster Ausgleichung aller Umweltverschieden
heiten (Ernahrung, Tageszeit usw.) fiir alle Probanden auszufiihren. 

Die Hohe des arteriellen Blutdruckes wird mittels des Sphygmomanometers 
von RIVA-RocCI gemessen. Es besteht aus einer aufblasbaren Gummimanschette, 
die urn den Oberarm des Probanden gelegt wird und welche eine !Compression 
der Brachialarterie gestattet. Die Manschette ist mit einem Manometer und mit 
einem Gummigeblase verbunden. Mit 
dem letzteren blast man langsam die 
~Ianschette so stark auf, bis der auf 
die Radialis aufgelegte Finger ein 
volliges Verschwinden des Pulses 
fiihlt. Nun lailt man langsam den 
Druck in der Manschette absinken, 
bis der Radialispuls eben wieder 
fiihlbar wird. Der in diesem Augen
blick abgelesene Manometerstand 
zeigt das Maximum des arteriellen 
Blutdruckes an, also den Druck, 
welcher bei der Systole des Herzens 
erreicht wird (systolischer Blutdruck). 
Der Manometerstand in dem Augen
blick, in welchem der Radialispuls 
wieder seine volle Starke erreicht, 
gibt den diastolischen Blutdruck an. 
Die Hohe des systolischen (maxi
malen) und diastolischen (minimalen) 
Blutdruckes kann man auch so fest
stellen, dail man distal von der 
komprimierenden Gummimanschette 
auf die Cubitalarterie das Stethoskop 
aufsetzt. So lange der Druck in der 
Manschette so groil ist, dail er die 
Arterie vollkommen verschlieilt, hort 

...--__. __ c 

1/ 

Abb.36. Feldrespirationsapparat. (Nach BENEDICT.) 

man keinen Schall. Sobald bei sinkendem Druck in der Manschette wieder etwas 
Blut durch die Arterie tritt, hort man einen Ton, dessen erstes Auftreten die Hohe 
des Maximaldruckes anzeigt. Dieser Arterienton, welcher zeitweise in ein Gerausch 
iibergeht, wird bei sinkendem Druck in der Manschette sehr laut. Sobald diese 
lauten Schallerscheinungen plotzlich an Lautheit abnehmen und verschwinden, ist 
das diastolische Druckminimum erreicht. 

Zur Bestimmung der Vitalkapazitiit (Fassungsvermogen der Lunge) wird am 
besten ein leicht transportabler Trockenspirometer benutzt, welcher die Messung 
einer Luftmenge bis zu 7000 ccm erlaubt 1. Man stellt den Probanden aufrecht 
vor den Apparat und lailt ihn tief einatmen. Dann lailt man ihn so viel Luft, als ihm 
irgend moglich ist, durch einen mit Glasmundstiick versehenen Schlauch in den 
Spirometer blasen. Dabei darf weder durch den Mund noch durch die Nase neben 
4.em Weg durch das Glasmundstiick Luft ausgeatmet werden. Da erst bei groilerer 
Ubung der hochstmogliche Wert erreicht wird, ist die Messung mehrmals zu wieder
holen. Die Vitalkapazitat wird auf 100 ccm genau bestimmt. Fiir jeden Probanden 
ist ein eigenes, vorher in absolutem Alkohol gesaubertes Mundstiick zu verwenden. 

Die Farbentiichtigkeit der Augen wird entweder mit den pseudoisochromatischen 
Tafeln ISHIHARAS oder genauer mit dem Anomaloskop nach RAYLEIGH -NAGEL 
untersucht. 

Tafel 1 von ISHIHARA zeigt eine rote Zahl auf blauem Grund, sowohl Zahl als 
Grund von groileren und kleineren Kreisflachen gebildet. Diese Zahl wird sowohl 
von Normalen als auch von Farbenblinden gesehen und solI den Farbenblinden 
zeigen, worum es sich handelt. Die Tafeln 2-5 sind so eingerichtet, dail die Normalen 

1 Beziehbar durch Gebr. Lappe, Essen. 



80 Grundlagen. 

eine, die FarbenbIinden eine andere Zahl sehen. Vier weitere Tafeln zeigen Zahlen, 
welche die Normalen leicht sehen, wahrend die FarbenbIinden sie entweder gar nicht 
oder nur mit Millie sehen konnen. Die zwei nachsten Priifungstafeln zeigen umgekehrt 
Zahlen, welche die Farbenblinden oft leicht sehen, wahrend die Normalen sie nicht 
oder kaum sehen konnen. Zu Massenuntersuchungen ist diese Methode besonders 
geeignet. 

Wo es sich urn eine ungebildete, auch nicht zahlenlesende oder nachzeichnende 
Bevolkerung handelt, ist jedoch auch die Anwendung der ISHIHARA-Tafeln nicht 
moglich. Man kann dann die Farbentiichtigkeit mit der alten und wenig zuver
lassigen Methode der verschieden gefarbten Wollstrange priifen, indem man dem 
Probanden die Aufgabe stellt, immer die Proben gleicher Farbe zusammenzulegen. 
Farbenblinde werden dieser Aufgabe gegeniiber versagen. 

Die Untersuchung mit dem Anomaloskop ist an kompliziertere Apparate ge
bunden, so daB ihre ausgedehntere Anwendung fiir die Anthropologie kaum in 
Frage kommt. 

Andere physiologische Untersuchungsmethoden sind fUr anthropologische 
Zwecke noch wenig ausgebaut; sie miissen in den Lehrbiichern der Physiologie 
nachgelesen werden. 

c) Statistische Methoden. 
Die Bearbeitung des Materials beginnt mit der Berechnung der Indices. 

Theoretisch richtig diirfen Indices nur aus Werten derselben Potenz gebildet 
werden, praktisch haben sich jedoch auch anders gebildete Indices oft als 
brauchbar erwiesen. 

Als Hilfsmittel zur Indexberechnung dienen die Indextabelle von FURST (Verlag 
Fischer, Jena), der Rechenschieber, die Rechenwalze oder eine Rechenmaschine. 

Durch Indexeinteilungen werden kiinstliche, d. h. willkiirliche Einschnitte 
und Grenzen bedingt, wahrend die Formen meist kontinuierlich variieren und 
flieBend ineinander iibergehen. Sie schaffen Gegensatze in den tJbergangen, 
die in Wirklichkeit nicht bestehen. Praktisch hat die Indexeinteilung oft einen 
didaktischen Wert, systematisch ist sie jedoch ohne tiefere Bedeutung. 

Weiter wird das Material geordnet in erster Linie nach Geschlecht und Alter, 
nach der Herkunft der Untersuchten, ihrer sozialen SteHung usw., je nach den 
FragesteHungen, mit denen man an das Material herangeht. 

In jedem Fall haben die zusammengeordneten Gruppen moglichst homogen zu 
sein. Wahrend derWachstumsjahre sind daher die Altersklassen so klein wie moglich, 
1- oder 1/2jahrig zu wahlen. Es ist anzugeben, welche Altersstufen zu einer Klasse 
zusammengefaBt werden, beispielsweise ob unter 6jahrigen alle die verstanden sind, 
welche das 7. Lebensjahr noch nicht erreicht haben oder diejenigen, welche mit 
einem Spielraum von ± 1/2 Jahr 6 Jahre, genau also 51/2-61/2 Jahre alt sind. Wahrend 
der stationaren Lebensphase konnen die Altersklassen groBer .. genommen werden. 
Fiir die regressive Phase, in der vielfach wieder betrachtliche Anderungen vor sich 
gehen, sind sie kleiner zu wahlen. Als brauchbar hat sich die Einteilung der iiber 
20-Jahrigen in 20-24-, 25-60-, 61-69- und iiber 70-Jahrige erwiesen. 

Fiir die einzelnen Gruppenmerkmale wird dann von verschiedenen Arten 
von Variabilitat gesprochen. Als fluktuierende Variabilitiit bezeichnet man es, 
wenn Merkmale kontinuierlich variieren und ihre flieBenden Ubergange nur 
durch unser MaBsystem in kiinstliche Klasseneinteilungen geschieden werden. 
Von alternierender Variabilitiit spricht man, wenn die Auspragung eines Merk
males nur in bestimmten, also entweder in der einen oder in der anderen Pragung, 
einander ausschlieBenden Formen moglich und dementsprechend eine Klassen
einteilung im Material vorgegeben ist. 

Transgres8ive Variabilitiit ist es, wenn Variant en urn verschiedene Durchschnitts
phanotypen fiir dasselbe Merkmal zusammenflieBen, d. h. die Haufigkeitsreihen 
zweier Gruppen fiir dasselbe Merkmal ineinander iibergreifen. 

Die statistische Aufarbeitung hat fiir die unterschiedenen Gruppen anzu
geben: 
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Die Individuenzahl = n (numerus), 
d. h. die Summe aller Einzelfiille fUr jedes beobachtete Merkmal. 

Die Variationsbreite = V (varia tio ), 
sie wird bestimmt durch den geringsten und hOchsten Wert (Minimum undMaxi
mum) der untersuchten Gruppe fUr jedes EinzelmaB. 

Das arithmetische Mittel (M ittelwert) = M, 
es wird fUr jedes EinzelmaB oder jede einzelne Verhiiltniszahl berechnet, indem 
man die Einzelwerte des betreffenden MaBes addiert und die erhaltene Summe 
durch die Individuenzahl (n) dividiert. Fur Indices kann der Mittelwert aus 
den Mittelwerten der zugrunde liegenden MaBzahlen (BROCA) oder, was sich 
bei inhomogenen Reihen mehr empfiehlt (MARTIN), aus den Individualwerten 
des Index berechnet werden. 

Der Mittelwert und ein Mitteltypu8, welcher fur eine Gruppe aus der Zusammen
stellung der Mittelwerte vieler Einzelmerkmale gewonnen werden kann, bedeuten 
nichts Reales, sondern sind Abstraktionen. Der Gesamtorganismus und die Korre
lationen seiner AusmaEe werden bei der Berechnung der Mittelwerte und ihrer 
Kombination zu einem Mitteltypus nicht berucksichtigt. In diesem Sinn kommt den 
Mittelwerten und ihren Kombinationen zu einem Mitteltypus nur beschrankter 
Wert zu, wenn auch statistisch der Mittelwert die beste Einheit in der Mannig
faltigkeit der Organismen darstellt. 

Der mittlere Fehler des arithmetischen Mittels m = ± ~, vn 
wobei n die Individuenzahl und a das MaB der stetigen Abweichung ist. Die 
Formel zeigt, daB die Genauigkeit des arithmetischen Mittels (M) proportional 
der Quadratwurzel aus der Zahl der Einzelfiille zunimmt. Der wahre Mittel
wert ist in den Grenzen M ± 3 m zu suchen. 

Die stetige Abweichung a = ± 1/2;2, 
wobei e die Differenz zwischen jedem einzelnen Individualwert und dem Mittel
wert M derselben Reihe, gleichgultig, ob positiv oder negativ, bedeutet; l:e2 ist 
die Summe der Quadrate siimtlicher Differenzen zwischen Individualwert und 
Mittelwert. Die stetige Abweichung druckt aus, in welchem MaB die In
dividualwerte in einer Hiiufigkeitsreihe dicht um den Mittelwert gedriingt 
oder innerhalb der Variationsbreite weit verstreut liegen. 

Bei der regelmaEigen binomialen Verteilung der Individualwerte kommen 
folgende Prozentsatze der beobachteten Reihe in den Spielraum von M ± (J zu 
liegen (JOHANNSEN): 

Spielraum 

M ± 0,5 (J 

M ± 1,0 (J 

M ± 1,5 a 
M± 2,0 a 
M± 2,5 a 
M± 3,0 a 

Innerhalb des 
Spielraums 

38,3 
68,3 
86,6 
95,5 
98,8 
99,7 

AuEerhalb des 
Spielraums 

61,7 
31,7 
13,4 

4,5 
1,2 
0,3 

100 a 
Der Variationskoeffizient v = ~' 

er driickt die stetige Abweichung in Prozenten des zugehorigen Mittelwertes 
aus und macht dadurch die Variabilitiit verschiedener MaBe vergleichbar. 

Nicht nur von MaE zu MaE, sondern auch von Gruppe zu Gruppe ist die Variabi
litat der einzelnen Merkmale eine verschiedene. Durch Rassenkreuzung kann bei 

Saller, Anthropologie. 6 
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den Mischlingen die Variabilitat unter Umstanden vergrollert werden, doch ist 
diese Erscheinung nicht ohne Ausnahme. 

Der mittlere Fehler des Variationskoeffizienten mv = ± ;=. 
v2n 

In vereinzelten anthropologischen Arbeiten wird (nach LENZ) statt der stetigen 

Abweichung eine mittlere Abweichung e = ~ a berechnet, wobei a die Abweichung 
n 

jedes Individualwertes von M, ~a die Summe aller Abweichungen (ohne Beriicksichti
gung des Vorzeichens) und n die Individuenzahl des Gesamtmaterials bedeuten. 

Der mittlere Fehler des arithmetischen Mittels lautet dann m(e) = ± fn-,der Varia-

tionsindex, welcher dem Variationskoeffizienten entspricht, V(e) = 10~ e mitdemmitt

leren Fehler mv( . = V(e). In den meisten anthropologischen und in den biologischen 
CJ 1· 2n 

Arbeiten im allgemeinen ist diese Berechnungsart nicht ublich, das alte Verfahren 
ist auch theoretisch richtiger als das neue (JOHANNSEN, WELLISCH). Man kann 
die Ergebnisse beider Rechnungsarten vergleichbar machen durch die Annahme 
(J = 1,25 e. 

Fur die Beziehungen mehrerer M erkmale zueinander hat man scharf zu 
scheiden zwischen Kombination oder Koordination als stetiger Zusammen
gehOrigkeit von Teilen, Relation als einseitiger Abhangigkeit von Teilen und 
Korrelation als wechselseitiger Abhangigkeit zwischen Teilen (DuRKEN). 

Als Ausdruck der Korrelation berechnet man unter der V oraussetzung, 
daB mit der Veranderung des einen Merkmals auch eine regelmaBige, gleich
laufende Veranderung des anderen Merkmals erfolgt (geradlinige, lineare Korre
lation) 

den Korrelationskoeffizienten r = ~ (x-Ma) . (y-Mb), 
n Ua Ob 

wobei x - Ma die Abweichung des Individualwertes x von dem Mittelwert Ma 
des betreffenden Merkmals a, und y - Mb das entsprechende fur das zweite 
Merkmal b, aa und ab die stetigen Abweichungen der beiden Merkmale bedeuten. 
Der Korrelationskoeffizient ist somit die Summe der Produkte der Abweichungen 
der beiden Merkmale von den entsprechenden Mittelwerten, fiir jedes Individuum 
einzeln genommen, dividiert durch die Individuenzahl n und die Produkte der 
stetigen Abweichungen fUr beide Merkmale. Die Vorzeichen der Abweichungen 
sind dabei zu berucksichtigen. r ist positiv, wenn die Veranderungen der beiden 
Merkmale in der gleichen Richtung gehen, und wird + 1, wenu die Verande
rungen beider Merkmale identisch sind. 1st r = 0, so besteht zwischen 
beiden Merkmalen keine Beziehung. Negativ wird r bis zum Wert -1, wenn 
mit der Zunahme des einen Merkmals eine Abnahme desanderen ver
bunden ist. Korrelationen mit einem Koeffizienten ± 0,300 bezeichnet man 
als schwach, bis zu ± 0,700 als mittel und daruber als stark negativ oder 
positiv. 

Gelegentlich find en sich unwahrscheinlich hohe Korrelationskoeffizienten 
(falsche Korrelation), und zwar bei Berechnung folgender FaIle: 

1. Korrelationen zwischen Indices mit gleichem Nenner, 
2. Korrelationen zwischen einem Index und einem absolutem Mall, das zur 

Berechnung des Index verwendet wurde, 
3. Korrelationen zwischen einem additiv gebildeten Ganzen und einem seiner 

Teile, 
4. Korrelationen zwischen zwei Summen, welche beide einen und denselben 

Summanden enthalten. 
Die Koeffizienten bilden in solchen Fallen nur einen Ausdruck fur den Grad 

der Parallelitat zwischen der Streuung der urspriinglichen Malle (BACKMANN). 
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Der mittlere Fehler des Korrelationskoeffizienten fir = ± ~_~2. 
Die Korrelationsberechnung kann unter Umstanden zur Aussonderung ver

schiedener Typen und Rassen behilflich sein da, wo eine Vermengung zweier Formen 
mit urspriinglich verschiedener Merkmalsauspragung ohne gegenseitige Mischung 
eingetreten ist. Wo sich die Ursprungsformen vermischt haben, ist jedoch nach 
unseren bisherigen Kenntnissen· uber den Erbgang unddie Korrelationen mensch
lieher Rassenmerkmale vQn der, Korrelationsberechnung fur die Trennung von 
urspriinglich verschiedenen Rassen kaum mehr etwas zu erwarten. 

Praktisch wird die Berechnung der bisher definierten stastistischen Daten auf 
folgende einfache Weise durchgefiihrt: 

Man fertigt Korrelationstabellen an, indem man auf quadriertem Papier 1 die 
Klassen fur die eine Merkmalsreihe auf einer oberen Horizontalen von links nach 
rechts, die Klassen fUr die zweite Merkmalsreihe auf der linken Vertikalen von 
oben nach unten in jeweils gleichen Abstanden abtragt. Eine Einteilung in 6 bis 
8 Klassen ist meistens genugend, urn die Variation eines Materials zu charakteri
sieren, vorausgesetzt, daB die SHEPPARDsche Korrektur durchgefUhrt wird (JOHANN
SEN), doch wird man zweckmaBig die Klassen so klein wie moglich machen. Die 
gewahlte KlassengroBe bezeichnet man als ka fUr das Merkmal a und als kb fUr 
das andere Merkmal b. Neben den abgetragenen KlassengroBen vermerkt man 
die Klassenmitten (vgl. Tabelle S. 84/85/86). 

In die einzelnen Quadrate der Korrelationstabellen verzeichnet man durch 
Striche die Anzahl der FaIle, in denen die beiden beobachteten Merkmale a und b 
mit den Werten, welche das betreffende Quadrat ausdruckt, zusammen vorkommen. 
Ein Individualwert, welcher an die Grenze zweier Klassen fallt, wird zur Halfte 
in jede der beiden Klassen gezahlt. Spater ersetzt man die in jedem Quadrat ge
zahlten Striche durch ihren Ziffernwert. 

Addiert man dann in vertikaler wie in horizontaler Richtung die Zahl der FaIle, 
welche in den Quadraten eingetragen sind, fUr jede Reihe besonders, so erhalt 
man am vertikalen Rand der Tabelle die Reihensumme nb fUr das eine, am horizon
talen Rand die Kolonnensumme na fUr das andere Merkmal. Addiert man die Reihen
summen oder die Kolonnensummen, so ergibt sich die Gesamtzahl der beobachteten 
Individuen n. Diese Zahl (n) kann fUr die Kolonnensumme (na) und fur die Reihen
summe (nb) verschieden sein, wenn sich im Material Individuen befinden, fUr welche 
das eine Merkmal berucksichtigt, das andere jedoch nicht beobachtet werden konnte. 
In solchen Fallen fuhrt man auf der Tabelle in einer Rubrik "Fehlt" die Individuen
zahl (f) derjenigen an, bei denen das eine, nicht aber das andere Merkmal beobachtet 
wurde, und es muB na + fa = nb + fb = n sein. 

Urn nun den Mittelwert der Kolonnensummen (Ma) zu berechnen, geht man in 
der Haufigkeitsreihe der Kolonnensummen von der Klasse aus, in welche der Mittel
wert wahrscheinlich zu liegen kommt. Die Mitte dieser Klasse (U a) nimmt man 
als Ausgang (0) fUr den zu berechnenden Mittelwert. Dazu berechnet man weiterhin 
die Abweichung Ea jeder einzelnen Klassenmitte von Ua. Man rechnet dabei zur 
Vereinfachung in Klassen, d. h. man nimmt in jedem Fall, ohne Rucksicht auf die 
wahre GroBe von k, den Abstand zweier Klassenmitten als 1. Die A bweichungen 
von Ua sind fUr Klassen, deren Mitte kleiner ist als Ua, negativ, fur Klassen, deren 
Mitte groBer ist, positiv. Fur jede Klasse wird Ea mit der Individuenzahl der be
treffenden Klasse multipliziert (en)a, das Vorzeichen der Produkte (en)a ist das
selbe wie dasjenige der Abweichungen von Ua. Urn nun zu dem Mittelwert Ma zu 
gelangen, addiert man aIle zuletzt berechneten negativen und aIle positiven Produkte 
und gleicht die beiden Summen gegeneinander abo Die so erhaltene Differenz wird 
durch die Anzahl der beobachteten Individuen (na) dividiert, die gewonnene Zahl 
mit Uax bezeichnet. Da man bei der bisherigen Rechnung die KlassengroBe ka, 
gleichgiiltig, wie groB ihr wirklicher Wert ist, zur Vereinfachung der Rechnung 
gleich I angenommen hat, muB man Uax mit dem wahren Wert der KlassengroBe 
multiplizieren, urn den wirklichen Wert von Ua zu finden; es ist Ua = Uax . k a. Der 
gesuchte Mittelwert Ma ergibt sich dann als Ma = U a + Ua, wobei fUr Ua das positive 
oder negative V orzeichen zu berucksichtigen ist. 

Zur Berechnung der stetigen Abweichung rIa werden die zuletzt berechneten 
Produkte der einzelnen Klassen (en)a noch einmal mit der Abweichung ea der 
betreffenden Klasse multipliziert; die Produkte (e2n)a werden nun samtlich positiv, 
ebenso ihre zuletzt zu berechnende Summe. Diese letzte Summe wird durch na 

1 Geeignetes Papier (BlattgroBe 33/42, Lineatur Muster b) liefert die Firma 
Hartmann & Mittler, Munchen, Schillerstr. 29. 
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86 Grundlagen. 

Bereehnung der Grundgro8en: 

U a = 158,45 
- 550 + 594 44 

Uax = ~7-- = + 237 = 0,19 

Ua = Uax' ka = 0,19 X 1 = 0,19 

2 _ 8946 - 37 746 IDa - 237 - , 8 

llIa = Ua ± Ua= 158,45 + 0,19 = 1118,64 Ulax2=IDa2-Uax2= 37,7468 - 0,0361 = 37,7107 

k 1 ka2 1 00833 U18X = 6,14 
a= 12= 12= , ka2 

Uax2 = Ulax2 -12 = 37,7107 - 0,0833 = 37,6274 

Uax = 6,14 Ua = Uax . ka = 6,14 X 1 = 6,14 

Ub = 32,0 . = - 272 + 337 = + ~ = 027 
Ubx 240 240' 

lib =ubx·kb=0,27 X 1=0,27 

2 = 2495 = 103958 IDb 240 ' 

llh = Ub ± Ub = 32,0 + 0,27 = 32,27 Ulbx2 = IDb2 - Ubx2 = 10,3958 - 0,0729 = 10,3229 

6 
8 

15 
12 
14 
16 
18 
19 

kb = 1 kb2 1 00833 U1bx = 3,21 
12 = 12 = , kb2 

Ubx2 = Ulbx2 - 12 = 10,3229 - 0,0833 = lO,2396 

U\)x = 3,21 Ub = U\)x . kb = 3,21 X 1 = 3,21 

Bereebnung des Korrelationskoeflizienten: 

GrundgroBen fiir die Berechnung sind: 

Ua = 158.45 Ma = 158,64 Ulax = 6,14 
Ub = 32,00 Mb = 32,27 Ulbx = 3,21 

ka= 1 
kb= 1 

Quadrant I Quadrant III Quadrant II Quadrant IV 

8 12 lO 35 
12 9 30 70 
12 24 20 40 
14 15 50 -:;:s34 
32 33 60 
18 16 35 
40 12 12 

3 80 24 

I +834 
III + 732 

42 
12 
6 

60 
50 
25 
lO 
68 

44 24 8 6 
32 18 4 1 
72 22 12 +732 
8 18 14 
4 12 12 

51 lO 5 
36 16 4 
18 6 3 

11 22 12 12 30 10 24 6 12 
10 10 9 4 63 32 36 32 7 
12 8 12 65 80 12 6 20 9 
3 12 3 45 56 5 27 12 12 
4 4 60 20 32 20 45 20 14 
4 10 44 15 24 45 18 1 554 

34 36 28 Ig -864 50 30 3-
24 15 16 36 6 4 

Ma-Ua 5 = ka = 0,19 (= Uax) 

+ 1566 
II - 864 

IV - 554 

b = 148 : 237 = 0,6245 Mb-Ub 
"l = kb = 0,27 (= Ubx) 

+ 148 
S' "l = 0,0513 

P = b - S"l = 0,6245 - 0,0513 = 0,5732 

r = ----'p'------ 0,5732 
6,14 X 3,21 

0,5732 
.- = 00291 
19,7094 ' 

Die charakteristischen Geraden heiBen: 

0,5732 P 
37,7107 = 0,0152 und U1bx2 

0,5732 = 0 0555 
lO,3229 ' 
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dividiert, das gefundene Resultat wird mit ma2 bezeichnet. Daraus berechnet sich 
I1lax2 = ma2 - li2x2 und I1lax durch Radizierung von I1lax2. Bei der bisherigen 
Rechnung wurde vernachlassigt, daB die Individualwerte, welche in den einzelnen 
Klassen abgetragen sind, in ihrer GroUe nicht immer gerade der Klassenmitte ent
sprechen. Diese Klassenmitten wurden aber als Ausgang fUr die Berechnung 
genommen, die Streuung der Individualwerte urn die Klassenmitten also vernach
lassigt. Urn diesen Fehler auszugleichen, fUhrt man die SHEPPARDsche Korrektur 
ein, deren Berechnung urn so wichtiger ist, je groJ3er die verwendeten Klassenspiel
raume sind. Die SHEPPARDsche Korrektur bringt von dem Wert I1lax2 ein Zwolftel 

der KlassengroJ3e, also ~;2 in Abzug, das ist bei Rechnung in Klassen 1~ = 0,0833. 

Die Rechnung geht weiter l1ax2 = I1lax2 - ~;2. Durch Radizieren des Wertes l1ax2 

erhalt man l1ax. Der Wert von l1ax entspricht jedoch noch nicht dem wahren Wert 
von l1a, da bei der bisherigen Rechnung die KlassengroJ3e ka nicht ihrem wahren Wert 
entsprechend, sondern als 1 berucksichtigt wurde. Der Wert VOn l1ax muB daher 
zuletzt noch mit ka multipliziert werden, urn zu dem endgultigen Wert von l1a ZU 
gelangen. 

Auf dieselbe Weise werden Ub und kb bestimmt und Mb, I1lbx und I1b gefunden. 
Auf der beigefUgten Tabelle (S. 86) sind die Berechnungen fUr die beiden Merk
male a und b durchgefiihrt. 

Als GrundgroJ3en fUr die Berechnung des Korrelationskoeffizienten dienen dann 
die ermittelten Werte von 

U a, Ma, I1lax und ka, 
Ub, Mb, I1lbx und kb. 

Die SHEPPARDschen Korrektionen der I1-Werte kommen also bei der Korrelations
berechnung nicht in Anwendung (JOHANNSEN). 

Das Feld der Korrelationstabelle, in welchem Ma und Mb gelegen sind, wahlt 
man als Ausgang fur die Berechnung des Korrelationskoeffizienten und berechnet 
die Abweichungsprodukte der IndividualmaBe, welche in den verschiedenen Feldern 
der Korrelationstabelle stehen, von dieser Feldmitte U a bzw. U b. Zur Vereinfachung 
der Berechnung nimmt man dabei wieder, wie bei dem gesamten bisherigen Ver
fahren, die KlassengroJ3en fUr beide Merkmale als 1. Innerhalb der gekreuzten Linien, 
welche durch die Feldmitte gehen, ist die Abweichung naturlich gleich 0, da hier 
die Koordinate oder Abszisse x oder y gleich 0, also auch X· Y = 0 werden. Die Vor
zeichen der Produkte sind im rechten unteren Quadranten (I) und ebenso im gegen
uberliegenden linken oberen Quadranten (III) positiv, in den beiden anderen ein
ander gegenuberliegenden Quadranten (II) und (IV) negativ. Die Werte der Ab
weichungsprodukte sind in der beigegebenen Tabelle fettgedruckt. FUr jeden Qua
drant werden nun die Produkte der fettgedruckten Abweichungszahlen mit den 
Haufigkeitszahlen des betreffenden Feldes gebildet, summiert und mit dem gehorigen 
V orzeichen versehen. Hiemach ist 

Weiter ist 

b = (Summe I + Summe III) - (Summe II + Summe IV). 
n 

l': __ Ma - Ua d Mb - Ub 
5 ka = Uax un "1 = kb = Ubx; 

P = b - 5"1 

und der Korrelationskoeffizient r = --P"-
I1lax . I1lbx' 

Urn einen Ausdruck fUr die Schiefheit der berechneten Korrelation und fUr das 
MaJ3 zu bekommen, in dem sich bei Veranderung des einen auch das andere Merk· 
mal verandert, kann man fUr das Merkmal a und das Merkmal b die charakteri. 
stischen Geraden berechnen auf folgende Weise: 

Gerade 1 = ~ und Gerade 2 =~, 
I1lax I1lbx 

wobei zu diesen Geraden die jeweiligen KlassengroJ3en in Rechnung zu stellen sind. 
Wesentlich erleichtert wird die Durchfiihrung der angegebenen Berechnungen 

durch die Verwendung der Tabellen von P. TIMPENFELD, 1922, Tabellen der 
Quadrate von] -12000, Kuben von 1-2500, Quadrat- und Kubikwurzeln von 
1-1200, Kreisumfange und -Inhalte von 1-1200 (Verlag Kruger, Dortmund) 
und durch den Gebrauch der Logarithmentafeln 'yon F. G. GAUSZ, Fiinfstellige 
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logarithmische uud trigonometrische Tafeln (Verlag Wittwer, Stuttgart) mit Hilfe 
der Formeln: 

log (a· b) = log a + log b, 
a 

10g b = log a - log b, 

log (an) = n ·loga und 
1)/- I log V a = n . log a, 

indem man bei der Berechnung die zu verarbeitenden Werte zunachst logarithmiert 
und die Resultate wieder delogarithmiert. Zur Durchfiihrung der einfachen Addi
tionen und Subtraktionen empfiehlt sich auBerdem der Gebrauch eines Addiators, 
fUr die komplizierteren Rechnungen gelegentlich auch die Verwendung einer Rechen
maschine. 

Zur Unterscheidung zweier verschiedener Gruppen werden berechnet 

die Differenz der M ittelwerte D = Ma - Mb, 

wobei Ma den Mittelwert der Gruppe a, Mb denjenigen der Gruppe b bedeuten. 

Der wahrscheinliche Fehler der Typendifferenz mD = yma2 + mb2, 

wobei ma den mittleren Fehler des Mittelwertes Ma und mb denjenigen des 
Mittelwertes Mb bedeuten. Der Unterschied zwischen Ma und Mb kann als ge
sichert betrachtet werden, wenn 3 mD < Ma - Mb. 

Zur Vergleichung der beiden Geschlechter empfiehlt sich die Bestimmung der 

. Mittelwert ~ 
Geschlechtsrelatwn = :Mlttelwert ~. 

Bei alternierender Variabilitiit driickt man die Anzahl (p) der Individuen, 
welche auf jede unterscheidbare Gruppe entfiUlt, in Prozenten des Gesamt
materials (n) aus. Der mittlere Fehler dieser Prozentzahl (p%) ist 

m = ± Vp%· (IO~ - p%). 

Die Korrelationstabelle bekommt bei einem Vergleich von zwei Merkmalen 
mit alternativer Auspragung je zweier Formen folgende Gestalt: 

Merkmal I Merkmal I 
Form I Form 2 

Merkmal II 
Form a. PI Pu 

------------

Merkmal II 
Form b. PIlI PIV 

Der Korrelationskoeffizient lautet dann: 

PIPIV - PIIPm r = ~. . .. --_._-
Y(PI + PII) (Pm -+= PIV) (PI + Pm) CPu + PIV) . 

Gelegentlich, bei einem Vergleich alternativer mit fluktuierenden Merkmalen, 
ist es fiir die Berechnung der Korrelationen notig, unter den fluktuierenden 
Merkmalen durch entsprechende Gruppeneinteilungen eine kiinstliche Alter
native zu schaffen. 

Zur Ordnung einer kleineren Anzahl von Individuen ungesicherter Zuge
horigkeit oder einer beschrankten Anzahl von Gruppen (Mittelwerten) nach 
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den Zusammenhangen bestimmter wichtig erscheinender Merkmale bedient 
man sich vorteilhaft der differentialdiagnostischen Methode (CZEKANOWSKI). 

Man bestimmt die Differenz jedes Individuums von jedem anderen Individuum 
fUr jedes einzelne berucksichtigte Merkmal. Die Summe aller berechneten Merkmals
differenzen zwischen 2 Individuen dividiert man durch die Anzahl der berucksich
tigten Merkmale und erhalt so die durchschnittliche Differenz zweier Individuen. 
So berechnet man die durchschnittliche Differenz jedes Individuums von jedem 
Individuum und tragt die gefundenen Werte in ein entsprechendes Quadratnetz 
ein. In diesem Netz ordnet man die zunachst rein willkurlich aneinandergereihten 
Individuen so, daB sich die Individuen mit den geringsten durchschnittlichen Diffe
renzen zu moglichst geschlossenen Gruppen zusammenstellen. Man erhalt damit 
eine - oft nicht absolute, aber meist weitgehend durchfUhrbare - Ordnung der 
Individuen nach ihren geringsten Differenzen voneinander. Durch Schraffierung 
der Felder des Quadratnetzes mit verschiedenen Schattierungen von Schwarz, 
am dunkelsten die geringsten und immer heller die groBeren durchschnittlichen Diffe
renzen, erhalt man ein ubersichtliches Bild, welches die Gruppeneinteilung und 
gegenseitige Stellung der verglichenen Individuen oder Gruppen vielfach sofort 
erkennen laBt. 

Die Methode ist statistisch in einzelnen Punkten bedenklich, setzt jedoch das 
MaB von Willkur bei der Gruppeneinteilung auf ein sonst unerreichtes Minimum 
herab, so daB ihr unbedingt der Vorzug gegenuber anderen intuitiven Methoden 
einer Gruppeneinteilung gebuhrt. 

Die allgemeinen statistischen Methoden konnen auch bei Vererbungsunter
suchungen, etwa zur Nachpriifung experimentell gefundener Mendelzahlen und zu 
ihrem Vergleich mit den theoretischen Erwartungen, Anwendung finden. Dariiber 
hinaus hat die Erbfaktorenanalyse beim Menschen aber noch spezielle Methoden 
erfordert, welche dem Umstand Rechnung tragen, daB mit dem Menschen nicht 
willkiirlich experimentiert werden kann und daB das beobachtete Material 
meist nur wenige Generationen erfaBt, klein und selten vollstandig, jedenfalls 
von bestimmten Merkmalen ausgehend gewonnen ist. 

Zunachst wird die Frage gepriift, wie weit das untersuchte Merkmal erblich 
fixiert (umweltstabil), wie weit seine Reaktionsnorm eine groBere ist, so daB sie 
sich in Wechselwirkung mit der Umwelt zu verschiedenen Formen auspragt (um
weltlabile Merkmale). Das vergleichsweise Verhalten eineiiger und zweieiiger 
Zwillinge sowie das familienweise Auftreten eines Merkmals in einem bestimmten 
Bezirk bei sonst gleichen Umweltbedingungen kann hier einen Anhaltspunkt 
geben. 

Die Unterscheidung eineiiger und zweieiiger Zwillinge ist nicht unbedingt ein
wandfrei durchzufUhren. In der Regel haben eineiige Zwillinge eine gemeinsame 
Eihaut, doch konnen auch zweieiige Zwillinge nur ein Chorion haben. Man behilft 
sich daher, indem man als eineiig solche Zwillinge bezeichnet, die einander mog
lichst ahnlich sind. Besonders geeignet zur Feststellung der Eineiigkeit sind folgende 
1Ierkmale (SIEMENS, VON VERSCHUER): 

1. Raar: Form, Farbe, Ansatz, Lanugo, Achsel- und Schamhaare. 
2. Raut: Farbe, Durchblutung, Pigmentierung, Papillarlinienmuster. 
3. Gesicht: Nase, Lippen, Ohrform. 
4. Blutgruppen. 
5. Augen: Lidfalten, Brauen, Wimpern, Irisfarbe, -zeichnung und -navi, Pupillen

weite, Refraktion und Astigmatismus. 
Wenn man als eineiig von vornherein nur die Zwillinge gelten laBt, .. welche 

einander ahnlich sind, ist es ein gewisser ZirkelschluB, aus eben diesen Ahnlich
keiten eineiiger Zwillinge darauf zu schlieBen, daB auf die bei der Eineiigkeitsdiagnose 
nicht berucksichtigten Merkmale Umwelteinflusse mehr oder weniger stark modi
fizierend einwirken, wahrend bei anderen Merkmalen - denjenigen, in den en die 
Eineiigen ubereinstimmen - die Wirkung der Erbfaktoren starker sein solI. 

Die weitere Frage ist die nach dem qualitativen Erbgang der beobachteten 
Merkmale, ob monomer oder polymer, dominant, recessiv oder geschlechts
gebunden recessiv. Diese Frage sucht man durch Betrachtung der Familien-
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stammbaume und einen Vergleich der Kinder mit den Eltern unter dem Ge
sichtspunkt der oben entwickelten Mendelregeln zu beantworten. 

Je nachdem, ob das berucksichtigte Merkmal bei keinem, einem oder beiden 
Eltern vorhanden ist, unterscheidet man (HAECKER): 

1. Konkordante Ehen: Beide Eltern stirn men in bezug auf das untersuchte 
Merkmal phanotypisch uberein: 
a) positiv konkordante Ehen: Behaftet 42 X Behaftet 3, 
b) negativ konkordante Ehen: Normal 42 X Normal 3. 

II. Diskordante Ehen: Ein Elter besitzt das Merkmal, der andere nicht: 
a) matropositive Ehen: Behaftet 42 X Normal 3, 
b) patropositive Ehen: Normal 42 X Behaftet 3. 

Bei der Prufung der Frage, ob die in der Wirklichkeit gefundenen Zahlen 
auch mit den Mendelzahlen, welche theoretisch bei einem bestimmten Erbgang 
zu erwarten waren, ubereinstimmen, bedient man sich zur Feststellung der 
wirklichen Zahl recessiver Merkmalstrager aus den beobachteten Ehen hetero
zygot-recessiver Merkmalstrager (DR. DR) der Geschwistermethode oder der 
Probandenmethode (WEINBERG). 

Probanden· und Geschwistermethode gehen von der iJberlegung aus, daLl bei 
der Untersuchung recessiver menschlicher Merkmale viele Familien infolge der 
Kleinheit der menschlichen Familie weder fUr Eltern noch fUr Kinder das fragliche 
Merkmal zeigen, obwohl sie es heterozygot besitzen. Daher fallen bei groLleren 
Untersuchungsreihen eine Anzahl von Individuen und Familien aus. Der tatsach
lich in die Untersuchung einbezogene Rest von Familien mull relativ mehr Merk· 
malstrager, also homozygot·recessive Personen enthalten, als man sie gefunden 
hatte, wenn auch die anderen Familien mit Kindern, welche das ::\Ierkmal zwar 
heterozygot besitzen, aber als recessiv in der Heterozygotie nicht zeigen, hatte er
fassen konnen. So ergibt sich in dem tatsachlich beobachteten Material ein Recessiven· 
uberschuB, der zur Feststellung der wirklichen Mendelzahlen durch die Geschwister
bzw. die Probandenmethode korrigiert werden mull. 

Die Geschwistermethode wird da angewandt, wo samtliche Recessiven einer 
durchuntersuchten Bevolkerung erfaBt worden sind. Ihre Formel lautet 

.2x(x -1) '" .2x 
-.2 x (p--=T) ,...., -Zp' 

wobei x auf der rechten Seite der Gleichung die wirkliche Zahl der Recessiven 
angibt, welche auf die Kinderzahl p trifft. 

Die linke Seite der Formel berechnet sich folgendermaLlen: Man ermittelt fUr 
jede Familie die Zahl der Geschwister, indem man von der Gesamtkinderzahl p 
einer Familie die eine recessive Person in Abzug bringt, deren Geschwister man ge
rade auszahlt, man erhiilt also die Zahl (p - 1). Diese Zahl (p - 1) nimmt man fUr 
die untersuchte Familie so oft, als Merkmalstrager x in der Kinderschaft vorhanden 
sind, also x (p - 1). Ebenso errechnet man fur jede Familie x (x - 1) . Summiert 
man schlieLllich aHe diese Geschwister der recessiven Personen und ebenso aHe diese 
recessiven Geschwister der recessiven Personen, so mull das Verhiiltnis der beiden 
Geschwistersnmmen das herrschende Mendelverhiiltnis ergeben. Selbstverstandlich 
sind die gefundenen Prozentzahlen durch die Berechnung ihres mittleren Fehlers 
nachzupriifen. 

Sind in einer BevOlkerung, was wohl meist der Fall sein wird, nicht samtliche 
recessiven Merkmalstrager, sondern nur ein Teil von ihnen zur Beobachtung 
gekommen, so muB die Probandenmethode Anwendung finden. Ihre Formel 

lautet -!x ((x - 11 )) ~ ~ x , wobei y die Zahl der zufiillig beobachteten Probanden ..;,yp- -"p -
angibt, welche sich unter den Merkmalstragern (x) einer Kinderzahl (p) pro 
Familie finden. 

Als Beispiel fUr die praktische Durchfuhrung der Probandenmethode dient die 
folgende Tabella (nach WEINBERG): 



Familie 
Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Summe I 

Kinder· 
zahl 

p 

7 
6 
8 
5 
7 
8 
9 
4 
2 

12 

68 
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Recessiven-; Probanden-
zahl I zahl 

x y 

2 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
4 

20 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

12 

Geschwister 
der Probanden 

y (p - 1) 

1· 6 = 6 
1· 5 = 5 
1· 7 = 7 
1· 4 = 4 
2· 6 = 12 
1· 7 = 7 
2· 8 = 16 
1· 3 = 3 
I 1 = 1 
1·11=11 

72 

91 

Recessive 
Geschwister 

der Probanden 
y(x - 1) 

1·1= 1 
1· 0 = 0 
1· 2 = 2 
1·0 = 0 
2·1 = 2 
1·0= 0 
2·2 = 4 
1· 0 = 0 
1 1 = 1 
1·3 = 3 

13 

BERNSTEIN bezeichnet allerdings neuerdings die Geschwistermethode (und damit 
auch die mit ihr zusammenhangende Probandenmethode), welche bei Erbunter
suchungen am Menschen bisher sehr viel angewandt wurde, als theoretisch und 
praktisch unbrauchbar. Nach ihm ist die korrekte, an Stelle der Geschwistermethode 
anzuwendende Berechnung folgende: 

1st D ein dominanter, Rein recessiver Erbfaktor, so sind die drei verschiedenen 
Ehetypen, welche recessive Kinder geben, 1) DR· DR, 2) DR . RR und 3) RR . RR. 
Letztere mussen 100%, die mittleren 50% und die ersten 25% Recessive ergeben, 
wenn keine Auslese vorliegt und sich samtliche RR-1ndividuen als krank mani
festieren. 

1st s die Kinderzahl der Familie, p die Recessivenerwartung (1/4 fUr den Ehe
typus 1, 1/2 fUr den Ehetypus 2) und q = 1 - p, so ist die Wahrscheinlichkeit der 

Recessiven w = -1 P - und die erwartungsgemaBe Zahl der Recessiven w s = 1 ~ 
-~ -~ 

Der mittlere Fehler von ws ist m = vws (q - wsqs). 
Die Werte von ws fUr p = 1/2 (Ehen DR· RR) und p = 1/4 (Ehen DR· DR) 

sind fur die Kinderzahlen von 2 - 10 folgende: 

s= 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DR·DR 1,143 1,297 1,463 1,640 1,825 2,020 2,222 2,433 2,515 
DR·RR 1,333 1,714 2,133 2,580 3,048 3,528 4,016 4,509 5,005 

Die zugehorigen Quadrate der mittleren Fehler sind: 

s= 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DR·DR 0,122 0,263 0,420 0,592 0,776 0,970 1,172 1,380 1,531 
DR·RR 0,222 0,490 0,782 1,082 1,379 1,667 1,945 2,215 2,478 

Fur s = 1 ist ws = 1 und m 2 = O. 

Die wahrscheinlichen Werte konnen teilweise. in Gruppen oder insgesamt mit 
der Beobachtung verglichen werden, wobei das Quadrat des Gesamtfehlers jeweils 
die Summe der Quadrate der Einzelfehler ist. Wenn die Kinderzahlen in den Einzel
familien nicht zu sehr voneinander verschieden sind, so geniigt es, mit einer Durch
s~hnittskinderzahl zu operieren, jedoch wird es im allgemeinen wenig Miihe machen, 
dIe eTwartungsgemaGen Zahlen Familie fUr Familie zu rechnen und zu addieren. 

Praktisch geniigen jedoch zweifellos die WEINBERGSchen Methoden in aus
reichendem MaG den von der menschlichen Erblehre gestellten Anforderungen, 
wenn auch BERNSTEINS Berechnungen theoretisch richtiger sind (JUST). 

Zur Beurteilung von Wachstumsvorgangen berechnet man absolute und 
relative Zuwachsraten der einzelnen Merkmale. Die absoluten Zuwachsraten 
erhalt man durch Subtraktion des einen Mittelwertes von dem zeitlich nachst-
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folgenden. Unter dem relativen Zuwachs versteht man den absoluten Zuwachs 
in Prozenten des Mittelwertes der vorangehenden Altersklasse ausgedriickt, 

d. h. Cv = 100 (Vt - vt o), wobei Cv den relativen Zuwachs, Vt den Mittelwert 
Vto 

des untersuchten MaBes zur Zeit t und Vto den Wert desselben MaBes zur Zeit 
to (to < t) angeben. 

In der Erwagung, daB es sich beim Wachstum urn einen kontinuierliehen Vorgang 

handelt, ist die Formel fUr den relativen Zuwachs noch genauer mit Cv = !()g~:4~4:J: llJ 
angegeben worden (SCHMALHAUSEN), wobei n den Zuwachs und J: = t - to bedeuten. 

d) Graphische Darstellnng. 
Die bildliche DarsteIlung gewonnener Zahlenwerte ist oft iibersichtlicher 

als die Zahlen selbst. Am gebrauchlichsten ist die Darstellung in 

Haufigkeitskurven. 
Man erhalt sie, indem man auf quadriertem Papier an einer am Unterrand 
gezogenen Horizontalen (Abszisse) in gleichen Abstanden von links nach rechts 
die Klassenmitten in den MaBeinheiten des betreffenden Merkmales abtragt 
und dann in den Teilpunkten der Abszisse Vertikale (Ordinaten) errichtet, 
welche in ihrer Lange der absoluten oder bessel' relativen (relativ zur Individuen
zahl n der ganzen Reihe) Haufigkeit des Merkmals fiir den Wert, welcher am 
FuBpunkt der Ordinate angegeben ist, entsprechen. Verbindet man die oberen 
Endpunkte der Ordinaten miteinander durch gerade Linien, so erhalt man in 
der resultierenden Kurve ein Bild von der Streuungsart und der Variabilitat 
des betreffenden Merkmales (vgl. Abb. 10). 

Die Deutung 801cher Kurven dad jedoch nieht ohne die 8tatistisehen Sicherungen 
fiir das zugrunde liegende Material und die gezogenen Sehliisse vorgenommen 
werden. 

Korrelationskurven 
fUr die Beziehungen zweier Merkmale zueinander erhalt man, indem man auf 
quadriertem Papier an einer unteren Abszisse von links nach rechts die steigen
den Werte fiir das eine, auf der linken Ordinate von unten nach oben die 
steigenden Werte fiir das zweite Merkmal abtragt. Durch Errichtung von 
Senkrechten auf Ordinate wie auf Abszisse in den Punkten der Klassenmitten, 
welche fUr die beiden Merkmale eingezeichnet wurden, erhalt man ein Netz 
von Quadraten. Nun berechnet man in den beschriebenen Korrelationstabellen 
die Kolonnenmittel, indem man fUr das Merkmal, dessen Abhangigkeit man 
feststeIlen will, die Individuenzahl eines jeden Feldes mit dem entsprechenden 
Wert der Klassenmitte multipliziert, die erhaltenen Produkte alIer Felder in 
einer Kolonne addiert und die gefundene Kolonnensumme durch die Anzahl (n) 
der Individualwerte in der betreffenden Kolonne dividiert. Die resultierende 
Zahl ist das Kolonnenmittel, sie wird fUr aIle Kolonnen besonders berechnet. 
Diese Kolonnenmittelwerte stellt man dann in dem gezeichneten Quadratnetz 
zu den entsprechenden Werten (Klassenmitten) des anderen Merkmales und 
verbindet die gefundenen Punkte miteinander zu einer Kurve, aus deren Verlauf 
die Art der Korrelation der beiden beriicksichtigten Merkmale abgelesen werden 
kann. 

Wachstumskurven 
sind ein einfacher Fall derartiger Korrelationskurven. Das meist auf der Abszisse 
abgetragene, in Tagen, Wochen oder Jahren gemessene Alter ist das eine Merk
mal, das mit seinen Werten auf der Ordinate und ihren ParalIelen gemessene 
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Gewicht oder sonstige Merkmal das zweite, des sen Abhangigkeit von dem Alter 
untersucht werden solI (vgl. Abb. 120, 121, 122, 125 u. 126). 

Abweichungskurven (MICHELSON) 
bringen die Unterschiede zweier oder mehrerer Individuen, beim Zugrundelegen 
von Mittelwerten groBerer Gruppen auch die Unterschiede mehrerer Gruppen 
fur beliebig viele Merkmale gleichzeitig zum Ausdruck. 

Man zieht zuerst eine Vertikale, die man in jeweils gleichen Abstanden von 
Horizontalen, welche in ihrer Zahl der Zahl der zu vergleichenden Merkmale ent
sprechen, kreuzen lant. Die Schnittpunkte der Vertikalen mit den Horizontalen 
bezeichnet man mit dem Mittelwert (M) des Merkmals, das in der entsprechenden 
Horizontalen ausgedruckt wird. Parallel zu der Vertikalen fUhrt man beiderseits 
in jeweils gleichen Abstanden je 3 Parallelen, deren Abstande voneinander man 
gleich dem entsprechenden a fUr die einzelnen Merkmale setzt. Man erhalt so fUr 
jedes Merkmal auf der betreffenden Horizontalen unter Zugrundelegung der Werte, 
welche fUr das Gesamtmaterial berechnet wurden, eine Einzeichnungsmoglichkeit 
fUr Individualwerte im Bereich von M ± 3 a und hat die Ungleichwertigkeit der abso
luten Schwankungen fUr die verschiedenen Merkmale ausgeschaltet. Man kann die 
gewonnene Tabelle durch die Angliederung weiterer vertikaler Parallelen im Abstand 
von a beliebig erweitern und dann auch abnorme Werte einzeichnen. 

Einfacher, aber durch Maximum und Minimum mehr von Zufalligkeiten abhangig 
ist es (MOLLISON), die Schwankungsbreiten der einzelnen berucksichtigten Merk
male zwischen zwei Parallelen einander gleich zu setzen und so einen einheitlichen 
Manstab zu bekommen, nach dem man ebenso wie nach der vorigen Methode die 
Individuen oder Gruppen, deren gegenseitiges Abweichen untersucht werden solI, 
innerhalb oder aunerhalb der beiden Parallelen mit ihren Einzelmerkmalen abtragen 
kann (vgl. Abb. 99 u. 100). 

Fur die kartenmiifJige Darstellung erhobener Befunde teilt man das unter
suchte Land in bestimmte geographische Bezirke, deren Mittelwerte fUr die 
berucksichtigten Merkmale man einzeln berechnet. Den verschiedenen Graden 
der Merkmalsauspragung gibt man verschiedene, etwa mit der Zunahme des 
untersuchten Merkmals immer dunkler werdende Tonungen und farbt dann 
die verschiedenen geographischen Bezirke auf der Landkarte mit dem Ton, 
der ihnen nach ihrem Mittelwert zukommt (vgl. Abb. 104 u. 114). Man erhalt 
auf diese Weise eine ubersichtliche Darstellung der Merkmalsvariationen in einem 
groBeren geographischen Gebiet. 

B. Abstammungslehre. 
1. Artbegriff nnd Artwerdnng. 

Die nebeneinander bestehende Mannigfaltigkeit der jetzt lebenden Organism en 
ist gradweise abgestuft. Die Systematik sucht durch die Abteilung groBerer, 
einander ahnlicher und darum vermutlich zusammengehoriger Gruppen in die 
Vielgestaltigkeit der Lebewesen Ordnung zu bringen und sie einem Uberblick 
zuganglich zu machen. Man unterscheidet so, die Kreise immer enger ziehend, 
Klassen, Unterklassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten. Die 
Glieder dieser systematischen Gruppen unterscheiden sich voneinander durch 
die spezielle Ausgestaltung einzelner Teile und Organe; der allgemeine Grund
plan ihres Korpers ist dagegen der gleiche. 

Das Problem der menschlichen Abstammungslehre beginnt mit dem Problem 
der Artwerdung und seinen Zusammenhangen. Die grofJeren Kategorien der 
Systematik (Stamm, Ordnung, Familie) sind subjektive Einheiten, an welche 
nur die eine Forderung gestellt wird, daB aIle in einer solchen Kategorie ver
einigten Formen entsprechend ahnlich und phylogenetisch einheitlich sein mussen. 
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Als gleichwertig oder homolof! gelten bei derartigen Einteilungen solche Organe, 
welche die gleiche Gesamtlage 1m Korper und die gleiche Zusammensetzung aus 
ubereinstimmend angeordneten Bauelementen aufweisen. Als weiterer MaBstab 
fUr die Gleichwertigkeit gilt die grundsatzlich gleiche Entstehungsweise wahrend 
der Embryonalentwicklung. Organe mit gleicher Funktion brauchen einander 
nicht homolog zu sein, vielfach sind sie nur analog. 

1m iibrigen ist der Umfang dieser Kategorien beliebig und oft rein von 
praktischen Gesichtspunkten diktiert. Der Artbegriff dagegen sucht fiir be
stehende objektive Einheiten eine moglichst weitgehende Definition zu finden 
und nicht eine bestimmte, je nach dem praktischen Bedarf zurechtgeschnittene 
MaBeinheit in die bestehende Mannigfaltigkeit der Organismen hineinzutragen 
(REMANE). Versuche zu einer derartigen Artdefinition sind unter verschiedenen, 
dem morphologischen, dem physiologischen, dem cytologischen und dem physio
logisch-biologischen Gesichtspunkten unternommen worden. 

Die morphologische Artdefinition verwendet unter Heranziehung bestimmter 
Formunterschiede eine gewisse GroBe des morphologischen Unterschiedes zwischen 
Ip.dividuen oder Individuengruppen (Konvergenzprinzip) oder das Fehlen von 
Ubergangsgliedern zwischen zwei Typen, also das Bestehen einer "morphologischen 
Lucke" (Divergenzprinzip) als Artkriterium. Beide Prinzipien sind jedoch nicht 
geeignet, die objektive Einheit der Art zu erfassen; die unklaren oder nicht stimmen
den Falle sind zahlreich. 

Die physiologische Artdefinition kennzeichnet den Artunterschied durch das 
Fehlen der Fortpflanzungsfahigkeit zweier Gruppen bei Kreuzung. Sie kommt 
einer brauchbaren Artdefinition wesentlich naher und die nicht stimmenden Falle 
belaufen sich auf wenige Prozent. 

Die cytologische Artdefinition ist ahnlich zutreffend wie die physiologische Art
definition in folgender FormuIierung: Arten sind Gruppen, in denen bei der Ge
schlechtszellenbildung (Reifeteilung) mindestens der haploide Chromosomensatz 
eines Elters mit Chromosomen, welche von dem anderen Elter stammen, voll 
konjugiert. 

Als die brauchbarste hat sich die physiologisch-biologische Artdefinition 
(STRESEMANN) erwiesen. Sie besagt: Art ist eine natiirliche kontinuierliche 
Fortpflanzungsgemeinschaft; bei disjunkter (unzusammenhangender) Ver
breitung entscheidet die Moglichkeit der Herstellung einer Fortpflanzungs
gemeinschaft unter natiirlichen Bedingungen iiber die Artzugehorigkeit. Dabei 
ist unter Fortpflanzungsgemeinschaft nicht nur das Stattfinden der Paarung, 
sondern auch die vollkommene Fruchtbarkeit der Nachkommen benachbarter 
Populationen zu verstehen. Die nicht stimmenden FaIle belaufen sich bei 
dieser Artdefinition im Tierreich nur auf einen Bruchteil eines Prozentes. 

Die stammesgeschichtliche Forschung freilich ist bei der Untersuchung 
ausgestorbener Formen ausschlieBlich auf eine morphologische Kennzeichnung 
der von ihr beschriebenen "Arten" angewiesen, da sie die physiologisch
biologischen Zusammenhange palaontologischer Funde nicht priifen kann. 
Die Anwendung der physiologisch-biologischen Artdefinition kommt daher in 
der Systematik nur fiir die Untersuchung der heute lebenden Arten in Betracht. 
Weiterhin bestehen fiir die heutigen Arten zwar in horizontaler Ausdehnung 
sicher Artgrenzen, bei der stammesgeschichtlichen Entwicklung in vertikaler 
Richtung jedoch konnen keine Grenzen existieren, es sei denn, daB die Art
merkmale, was aber offenbar nur vereinzelt der Fall ist, abrupt aufgetreten 
waren (ABEL). 

Die Ursachen der Artwerdung sind nicht restlos geklart. Die Richtigkeit 
der Abstammungstheorie an sich scheint zwar gesichert. Die zeitliche Auf
einanderfolge der Lebewesen, die allmahliche Zunahme ihrer Mannigfaltigkeit, 
das Fortschreiten von einfacheren Formen zu zusammengesetzteren und speziali
sierteren und endlich die nach und nach erfolgte Annaherung der ausgestorbenen 
Arten an die jetzt lebenden kann durch das Wirken von Naturgesetzen nur 
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erklart werden, wenn im Sinn der Abstammungslehre die Tier- und Pflanzen
arten sich allmahlich aus anders beschaffenen Urformen entwickelt haben. 
Dagegen konnen die Versuche, das Zustandekommen der allmahlichen Entwick
lung zu erklaren, noch nichtals endgiiltige Losungen betrachtet werden. 

Uber den ersten AnstofJ zur Entstehung von Arten kann man sich folgende 
Vorstellung machen (KLEINSCHMIDT): Es gab eine Zeit, welche durch Warme
verhaltnisse und chemische Bedingungen der Entstehung der Organismen auf 
der Erde giinstig war. Solange diese Zeit dauerte, entstanden die Grundlagen 
der Arten. Die Arten selbst entstanden erst durch die Differenzierung dieser 
Grundlagen. Sie bildeten sich zum Teil schnell aus und erstarrten, zum Teil 
wuchsen sie langsam heran und erreichten eine hohere Ausbildung. Jede Art 
hat vermutlich einen selbstandigen Entstehungsherd, einen selbstandigen 
Entstehungszeitpunkt und einen selbstandigen Werdegang mit einem selb
standigen UmbildungszeitmaB. Die Bildung neuer Arten kann dann nur zuriick
greifend und riickwarts ausholend von einer noch unausgebauten primitiveren 
selbstandigen Neubildung her beginnen. Viele Arten breiteten sich, soweit 
es ihre Organisation erlaubte, iiber groBere Gebiete der Erde oder des Meeres 
aus, wobei die einen in weniger, die anderen in zahlreichere Abteilungen (Rassen) 
zerfielen. 

In dieser V orstellung vom ersten AllStoB zur Artwerdung sind zugleich die 
Hypothesen begriindet, welche die Artentwicklung und Artumwandlung zu 
erklaren versuchen. Es sind dies im wesentlichen fUnf Annahmen: 

1. Die Annahme einer Orthogenese (EIMER), d. h. einer Fortentwicklung der 
arteigenen Erbmasse aus innerer Notwendigkeit in bestimmter Richtung 
und dadurch Artentwicklung, Artumbildung und zuletzt Artentod durch einen 
Vorgang, welcher etwa dem Wachstum und schlieBlich dem physiologischen 
Altern und Tod des Einzelindividuums entspricht. Das Tempo der stammes
geschichtlichen Entwicklung ist dabei nicht nur innerhalb der einzelnen Reihen, 
sondern auch bei einem Vergleich mehrerer Reihen miteinander verschieden. 
Besonders bei Inzucht soll eine derartige Fortentwicklung der Erbmasse deut
lich werden (PEARSON). 

2. Die Migrationstheorie (WAGNER), nach welcher fiir die Entstehung neuer 
Arten die geographische Isolation unumgangliche Voraussetzung ist. Neue 
Formen entstehen, wenn von dem Individuenbestand einer Art ein Teil durch 
Isolation abgetrennt wird. 

3. Die Annahme unmittelbarer Bewirkung von Arteigenschaften durch die 
AuBenwelt (GEOFFROY). 

4. Die Lehre von der aktiven Umgestaltung der Organismen dadurch, daB 
sie durch ihre Lebensbedingungen zu einem bestimmten Gebrauch ihrerOrgane 
gezwungen werden und sich der Umwelt anpassen miissen (LAMARCK). 

Nach der LAMARcKschen Lehre starkt der haufige Gebrauch ein Organ, wahrend 
andererseits der Nichtgebrauch nachteilig auf ein Organ einwirkt. Die beim Ge
brauch bevorzugten Organe werden nicht nur einfach in ihrer Ausbildung gesteigert, 
sondern auch spezialisiert. So erwerben die einzelnen Organe und damit die Lebe
wesen iiberhaupt im Laufe des individuellen Lebens neue Eigentiimlichkeiten, 
welche sie auf die Nachkommen iibertragen. Diese neuen Eigenschaften konnen 
zunachst in nur geringen Veranderungen bestehen; sie steigern sich aber zu merk
lichen und erheblichen N eubildungen, wenn die N achkommen immer wieder in gleicher 
Richtung und unter gleichen Bedingungen die neuen Eigenschaften, welche sie von 
den Vorfahren bereits in schwacherer Ausbildung iibernommen haben, weiter aus
bilden. 

Der Forderung, daB zunachst ein Organ iiberhaupt einmal da sein muJ3, ehe es 
weiterentwickelt und umgebildet werden kann, wird durch die Annahme entsprochen, 
daB Lebewesen, wenn sie unter neue Bedingungen geraten, das Bediirfnis empfinden, 
dies en Bedingungen entsprechende Organe zur Entwicklung zu bringen. Diese 
Fahigkeit erscheint als eine von vornherein gegebene Eigentiimlichkeit der Lebewesen. 
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Den Lamarckistischen Anschauungen scheinen einzelne Merkmale zu ent· 
sprechen. Es gibt jedoch auch auBerordentlich viele Eigentiimlichkeiten, deren 
Entstehung iiberhaupt nicht durch die Wirkung auBerer Faktoren, mogen sie auf 
die Erbmasse unmittelbar oder durch Vermittlung des Korpers (somatische Induktion) 
wirken, erkli1rt werden kann. 

5. Die Ausl-eselehre (DARWIN) nimmt an, daB im Kampf ums Dasein und durch 
geschlechtliche Zuchtwahl jeweils diejenigen Individuen ausgetilgt oder an einer 
weiteren Fortpflanzung behindert werden, welche aus irgendwelchen Grunden 
den an sie gestellten Anspruchen nicht genugen. Die Lehre hat zwei V oraus· 
setzungen, einmal diejenige, daB die Artmerkmale, yom menschlichen Stand· 
punkt aus beurteilt, zweckmaBiger Natur sind. Diese Voraussetzung trifft nur 
in beschranktem MaBe zu und sehr viele Artmerkmale erscheinen nicht zweck· 
maBig, d. h. nicht auslesewertig. Die zweite Voraussetzung ist, daB sich die 
Artmerkmale wenigstens in der Mehrzahl der Falle allmahlich durch die Sum. 
mation gleichgerichteter kleiner Variationen entwickelt haben. 

Die Vl!-!"iabilitat der Lebewesen ist nach DARWIN zunachst durchaus richtungslos. 
Da eine Uberproduktion von Lebewesen erfolgt, setzt ein scharfer Kampf urns 
Dasein ein. Nur diejenigen Individuen, welche gut geriistet sind, bleiben siegreich 
in diesem allgemeinen Kampf aller gegen aIle und konnen sich fortpflanzen; die 
anderen gehen zugrunde. Der Kampf urns Dasein schafft auf diese Weise eine Aus· 
lese unter den zu viel erzeugten Lebewesen und bringt eine bestimmte Richtung 
in die zunachst nach allen Seiten hin ausschlagende Variabilitat. Da die Variabi· 
litat an sich richtungslos ist, werden der natiirlichen Zuchtwahl, wie DARWIN die 
Auslese im Kampf urns Dasein nennt, die verschiedensten Moglichkeiten dargeboten. 
Mehr als eine Variante kann sich als existenztiichtig erweisen und daher konnen 
aus einer Stammform mehrere verschiedene neue Art en hervorgehen. Da die 
Stammesentwicklung mit kleinen Abweichungen arbeitet und erst im Laufe zahl. 
reicher Generationen in unabsehbar langen Zeitraumen durch Haufung solcher 
kleiner Abweichungen eine neue Art gebildet wird, geht die Stammesentwicklung 
ganz allmahlich vor sich. 

Neben der natiirlichen Zuchtwahl spielt fiir die Stammesentwicklung auch die 
geschlechtliche Zuchtwahl eine erhebliche Rolle. Durch die bewuBte Bevorzugung 
bestimmter Eigentiimlichkeiten bei der Gattenwahl sind die spezifischen Unter· 
schiede der beiden Geschlechter herangeziichtet worden. Wo natiirliche und 
geschlechtliche Zuchtwahl in Konkurrenz geraten, wird diejenige Auslese auf die 
Dauer wirksam, welche fiir die Erhaltung der Art als die giinstigste erscheint. 

Der Neodarwinismu8 (WEISMANN) erganzt die DARwINschen Vorstellungen dahin, 
daB die Summe aller Erbanlagen im Keimplasma vereinigt sei. Nur die Ab· 
weichungen, welche auf einer Variabilitat des Keimplasmas beruhen, sind erblich. 
Wahrend der Entwicklung des Individuums bleibt das Keimplasma durch die Keirn· 
bahn unabhangig yom iibrigen Korper; Eigenschaften, welche durch aliBere Be· 
dingungen am Korper hervorgerufen werden, besitzen daher keinen EinfluB auf das 
Keimplasma der Fortpflanzungszellen. 

Gegen die DARwIN8chen Vorstellungen sind hauptsachlich folgende Einwdnde zu 
machen (DURKEN): 

Die Anschauungen DARWINS sind zunachst methodisch unhaltbar dadurch, 
daB er Werturteile in die naturwissenschaftliche Betrachtung einfiihrt und diese 
Werturteile zur Grundlage des ganzen Lehrgebaudes macht. Mit der Annahme 
einer geschlechtlichen Zuchtwahl wird sogar den Tieren die Fahigkeit zu solchen 
Werturteilen zugesprochen. Die Natur steht in Wirklichkeit aber jenseits von Gut 
und Bose. Der Gedanke, daB geringe Organisationsvorteile die betreffenden Individuen 
giinstiger stellen als ihre Artgenossen, hat weiter nur dann Wert, wenn fUr aIle 
Individuen die Situation die genau gleiche ware. Das ist in Wirklichkeit aber niemals 
der Fall und der Kampf urns Dasein ist kein einfacher, sondern ein sehr zusammen· 
gesetzter Begriff. Meist entscheidet der rein zufallige Situationsvorteil das Uber. 
leben der verschiedenen Variationen. 

Die Darwinistische Beweisfiihrung behandelt nur Abanderungen von bereits 
vorhandenen OrganeI!: Sie setzt also bereits das V orhandensein von mannigfaltigen 
Bildungen voraus. Uber deren erste Entstehung wird nichts ausgesagt. Auch 
aIle diejenigen Eigentiimlichkeiten bleiben unerklart, welche keinen Selektions· 
wert besitzen, weil ihr Besitz sicher mit keinem N utzen im Kampf urns Dasein ver· 
bunden ist. Dahin gehoren auBerordentlich viele Merkmale, welche die Systematik 
zur Unterscheidung der Gattungen und Arten benutzt. Uberhaupt sind sehr viele 
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Eigenschaften das direkte Gegenteil von Niitzlich. Fiir den Kampf urns Dasein, 
sowohl fiir die Erhaltung der Individuen als auch fUr die Erhaltung der ganzen 
Art, besteht auch keinerlei N otwendigkeit, daB sich einfacher oder "niedriger" 
organisierte Tiere in sog. "hohere" Arten umwandeln. 

Die vom Darwinismus vorausgesetzte Wirkung der Zuchtwahl konnte nur 
dann eintreten, wenn eine immer in der gleichen Richtung durchgefUhrte Auslese 
eine Steigerung der betreffenden Erbanlage herbeifiihren wiirde. Das trifft aber 
nicht zu. Die Selektion entschleiert, produziert aber nichts (JOHANNSEN). AuBerdem 
hat die moderne Erbforschung gezeigt, daB sich die auBere korperliche Beschaffenheit 
der Individuen, an welcher eine Auslese allein angreifen konnte, keineswegs ohne 
weiteres mit den inneren und auf die N achkommen iibertragenen Erbqualitaten zu 
decken braucht. Die phanotypische Auspragung der Individuen ist irrelevant fUr 
die Vererbung. 

Durch die WEISMANNsche Keimplasmalehre kann die vom Lamarckismus 
geforderte Erblichkeit solcher Eigenschaften, welche der Organismus im Laufe eines 
individuellen Lebens erwirbt, nicht widerlegt werden, denn die WEISMANNsche 
Antithese Keimplasma : Soma ist unter physiologischen Gesichtspunkten unhaltbar. 

Endlich scheint die Stammesgeschichte zu lehren, daB nicht nur kleine Mutationen 
eine Fortentwicklung bedingen, sondern daB ~~ne Stammesentwicklung auch in 
groBeren Formstufen, welche nicht durch feinste Ubergange verbunden sind, erfolgen 
konnte. Die Grundlagen solcher GroBmutationen sind unbekannt. 

Letzten Endes ist jedenfalls die Frage nach der Artwerdung und Artumwandlung 
identisch mit der Frage nach der Entstehung von M utationen. Beide Fragen sind 
einstweilen gleieh wenig entseheidend zu beantworten. SehlieBt man sieh 
der Auffassung von LAMARCK an, so muG man den Ubergang von Modifikationen 
in Mutationen und weiterhin annehmen, daB die Natur die Fahigkeit hat, neue 
Organe zu sehaffen, wenn sieh das Bedurfnis dazu herausstellt (physiologiseher 
Lamarekismus). DafUr ebenso wie fUr die Annahme einer Orthogen6se im Sinne 
EIMERS sprieht vieles. Andererseits kommt einer Auslese im Sinne DARWINS 
bei der Entstehung neuer Arten auf der Grundlage zufiilliger und richtungsloser 
Kleinmutationen zweifellos eine ebenfalls nieht zu untersehatzende Bedeutung 
zu, wenn aueh der Darwinismus ebensowenig wie die anderen Theorien die 
Stammesentwieklung restlos zu klaren vermag. Besonders lassen sieh aueh 
Anhaltspunkte dafiir beibringen, daB es nicht immer langsam fortschreitende 
Kleinmutationen gewesen sind, welche eine Fortentwicklung der Arten zur Folge 
hatten, sondern daB solche Mutationen in bestimmten Mutationsperioden ge
hauft auftraten und dann konsekutiv weitere Mutationen, gewissermaBen 
den Umsturz des Erbplasmas von einem mutierten Punkt aus in groBerer Aus
dehnung und eine tiefgreifende Umbildung der gesamten Erbmasse, im Gefolge 
hatten. Sicher ist auch, daB riiumliche (WAGNER) und zeitliche Ausdehnung 
einer Art ihre Variabilitat und ihre Umbildung zu verschiedenen weiteren 
Arten begiinstigt haben. 

Dem Umstand entsprechend, daB die physiologisch-biologische Artdefinition 
bei der Untersuchung stammesgeschichtlicher Fragen nicht immer anwendbar 
ist, stiitzt sich die Phylogenese im morphologischen Sinn praktisch auf einen 
Vergleich moglichst vieler Organe und Organsysteme vermutlich zusammen
gehoriger Gruppen, aus welchem ein RuckschluB auf den Weg gezogen wird, 
welchen die Stammesentwieklung ging. Sie beriieksiehtigt dabei in erster Linie 
nur wenig oder ganz allmahlieh sieh verandernde Organisationsmerkmale 
(kom,ervative Merkmale), wahrend den Anpassungserseheinungen (Konver
genzen), die unter gleiehen Verhaltnissen bei allen Gruppen auftreten konnen, 
fiir die Abstammungsfrage keine Bedeutung zukommt. 

Fur den Verla1Lf der Artwerdung haben sieh dabei nach dem Verhalten der 
Artmerkmale verschiedene Regeln, die vielleieht nicht ohne Ausnahme gelten, 
ergeben. Nach dem Irreversibilitiiisgesetz (DOLLO) kann ein Organ im Verlauf 
der Phylogenie niemals mehr zu einem seiner friiheren phylogenetischen Stadien 
zuriickkehren und daher auch niemals mehr eine Ausbildung annehmen, die 
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nur von jenem friiheren Stadium aus, aber nicht mehr von dem gegenwartigen, 
erreichbar ware. Die Evolution anatomischer Organe (Strukturen) ist irre
versibel, wenn auch die Evolution von Funktionen und auBerem Aussehen 
reversibel ist. Das Gesetz der progressiven Reduktion der Variabilitiit (ROSA) 
besagt, daB entstehende Arten variabler und plastischer sind als alte Stamme 
und daB die Zeit fixierend auf den Artcharakter und begrenzend auf die Variabi
litat der Al:t einwirkt. Nach dem Gesetz des Unspezialisierten (COPE) endlich 
k6nnen neue Arten nur von heranwachsenden, niemals von herrschend gewordenen 
oder schwindenden Arten abstammen. Der Eintritt optimaler Lebensbedin
gungen bedeutet fUr die Art zwar das Erreichen einer Bliitezeit unter den 
Begleiterscheinungen einer rapiden Individuenvermehrung und einer groBen 
Variabilitat, birgt aber gleichzeitig den Keirn des Unterganges in sich. Infolge 
der giinstigeren Lebensbedingungen und der zunehmenden Abschwachung des 
Kampfes urns Dasein k6nnen nicht nur die kraftigen, sondern auch die schwachen, 
defekten und degenerierten Individuen am Leben bleiben, und ihre ansteigende 
Zahl arbeitet in immer mehr sich steigerndem MaB an der Versehlechterung 
der Art, bis deren Reaktionsfahigkeit auf die Umweltreize so herabgemindert 
ist, daB eine ganz unbedeutende Schwankung oder Veranderung der Umwelt
faktoren die degenerierte Art zum Aussterben bringen muB. Damit sind der 
stammesgeschichtlichen Entwicklung unerbittliche Grenzen gesetzt, die nicht 
iiberschritten werden k6nnen (ABEL). Die Palaontologie lehrt, daB in der 
Reihenfolge der einzelnen groBen systematischen Gruppen im groBen und ganzen 
diejenigen Gruppen zuerst aufgetreten sind, welche einen weniger spezialisierten 
K6rperbau besitzen. 

COPES Gesetz des Unspezialisierten ist nur eine Folgerung aus ROSAS Gesetz 
der progressiven Reduktion der Variabilitat und dieses wieder nur eine Konse
quenz des DOLLoschen Irreversibilitatsgesetzes, wenn man die Annahme macht 
(BROMAN), daB Gene seit der Urzeugungszeit nicht mehr neu gebildet werden 
k6nnen und daB Verlustmutationen unter Umstanden zu einer Entwicklung 
naeh (fiir menschliche Begriffe) oben fUhren. 

Zu diesen Gesetzenkommt endlieh noch das biologische Tragheitsgesetz (ABEL). 
Es sucht die merkwiirdige Erscheinung zu erklaren, daB in der stammesgeschicht
lichen Entwicklung die Organismen zah an einer bestimmten Entwicklungs
richtung festhalten, aueh dann, wenn das Resultat der Entwicklung als fehl
geschlagen oder unvorteilhaft erscheinen muB. Das Gesetz besagt, daB die 
Materie das Verm6gen besitzt, zu widerstehen, weshalb jeder K6rper, so weit 
es an ihm ist, in seinem Zustand der Ruhe oder der gleichfOrmigen Bewegung 
verharrt. In enger Verbindung mit dem Tragheitsgesetz der Mechanik wirkt das 
Gesetz des kleinsten Zwanges bestimmend auf das Festhalten einer einmal 
eingeschlagenen Entwicklungsrichtung ein, da die Widerstande in der Bewegungs
richtung am kleinsten, entgegengesetzt am gr6Bten sind. 

Bei der Aufstellung von phylogenetischen Stammbdumen muB man unterscheiden 
zwischen morphologischen Stufenreihen und genetischen Arten- und Rassenreihen. 
Man kann bei verwandten ausgestorbenen Tieren verschiedene Stufen der Entwick
lung desselben Organes finden. Je nach dem Grade des Fortschrittes dieses Um
anderungsprozesses kann man dann eine Reihe aneinander ankniipfender Stufen 
der Ausbildung dieses einzelnen Organes festlegen. Unter rezenten Tieren sind dabei 
die sog. rudimentaren Organe besonders wichtig. Ibr Auftreten beweist, daB das 
betreffende Tier einmal anders beschaffen war. Das verkiimmerte Organ, das man 
bei sonst gleich beschaffenen Arten in voller Ausbildung antrifft, ist im Laufe der 
Stammesentwicklung zuruckgebildet worden. Es laBt so einen RiickschluB auf 
die Fortentwicklung urspriinglicher Artmerkmale zu. 

Zur Aufstellung genetischer Ahnenreihen ist jedoch die Umbildung nicht nur 
eines einzelnen, sondern aller Organe in Betracht zu ziehen. Wenn aIle Arten sich 
allmahlich aus einfachen Formen entwickelt haben, so ist es sehr wohl moglich, 
daB sie ungleich weit in der Entwicklung fortgeschritten sind. Die verschiedenen 
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Formstufen eines Organs erscheinen uns als das Ergebnis einer ungleich weit fort
geschrittenen Stammesentwicklung. Nur wenn die Umbildung aller berucksichtigten 
Organe konkordant ist, d. h. wenn die Stufenreihen in der Entwicklung aller Organe 
parallel verlaufen, kann auf eine dirckte Abstammung und auf eine wirkliche Ahnen
reihe geschlossen werden. Die Konkordanz muLl nicht nur bezuglich der parallelen 
Formumbildung, sondern auch bezuglich der Zeitenfolge vorhanden sein. Verhalt 
sich nur ein einziges Merkmal diskordant, d. h. hat es eine Entwicklungsrichtung 
genommen, die aus dem anzunehmenden phylogenetischen Entwicklungsgang 
einer untersuchten Form herausfUhrt und eine Spezialisierung bedeutet, so muLl 
die betreffende Tierart aus der direkten Ahnenreihe der untersuchten Form aus
geschlossen werden (ABEL). 

Den vollen Ausbau der Arten stellen die Rassen dar. Sie entstehen im Zu
sammenhang mit verwandten Rassen und im Zusammenhang mit geographischen 
Bedingungen des Bodens, des Klimas oder des Wanderweges einer Art. Sie 
bilden zunachst keinen sich immer mehr verzweigenden Stammbaum, sondern 
ersetzen sich gebietsweise als Vertreter derselben Art. So kann eine Urrasse 
so lange Tochterrassen abstoBen, bis sie durch jungere Formen ersetzt wird 
und erlischt. Unterliegen jedoch die neuentstandenen Rassen denselben Ein
£lussen, welche zur Artbildung fuhren, so kann die Zergliederung einer ursprung
lichen Art in verschiedene Rassen den beginnenden Artzerfall bedeuten. 
Ursprungliche Rassenmerkmale, die meist den Mendelregeln entsprechend 
vererbt werden, konnen in den Zentralteil des Genotypus (JOHANNSEN), des sen 
Vererbungsgeschehen noch unerforscht ist, aufgenommen werden. Rassen 
werden zu Arten weitergebildet und zerfallen in neue Rassen, der Begriff der 
ursprunglichen Art wird zu dem der Familie, die ubrigen Begriffe derSystematik 
werden weiter um eine Kategorie verschoben; es entwickelt sich ein Stammbaum. 

2. lVlenschliche Abstammnngslehre. 
a) Systematik. 

Die Tierformen, welche als nahere Verwandtschaft fur den Menschen in Betracht 
kommen, faBt man unter der Bezeichnung Primaten (Herrentiere) zusammen. 
Vergleicht man die Tierarten, welche der Ordnung der Primaten angehoren, 
nach ihren Einzelmerkmalen, so kann man verschiedene Gruppen abtrennen. Die 
Hauptgruppen sind die Unterordnungen der Prosimier (Halbaffen), der Simier 
(echten Affen) und der Hominiden (Menschen). Jede Unterordnung zerfallt dann 
wieder in mehrere weiter oder enger abgrenzbare Stamme und Arten (vgl. Tabelle 
S. 101 modifiziert nach BUMULLER). Bei Berucksichtigung all dieser groBeren 
und kleineren Unterabteilungen gelangt man zuletzt zu einer umfassenden Syste
matik der Primaten, mit deren Hilfe man sich durch die zahlreichen Verschieden
heiten innerhalb der Primatengruppe einigermaBen sicher durchzufinden vermag. 

Mehr ins einzelne geht folgende Ubersicht (nach SCHLOSSER-ZITTEL, modifiziert 
nach SCHWALBE, GREGORY u. a.). 

Ordnung: Primaten (Herrentiere), 
1. Unterordnung: Prosimiae (Lemuroideae, Halbaffen), 

1. Tribus: Lemuriformes, 
1. Familie: Adapidae, 
2. Familie: Lemuridae, 
3. Familie: Archaeolemuridae, 

2. Tribus: Chiromyiformes, 
1. Familie: Plesiadapidae, 
2. Familie: Chiromyidae, 

3. Tribus: Lorisiformes, 
4. Tribus: Tarsiiformes, 

1. Familie: Tarsiidae, 
2. Familie: Anaptomorphidae. 

7* 
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II. Unterordnung: Simiae (Anthropoideae, Affen), 
1. Tribus: Platyrrhinae (amerikanische Affen, Westaffen), 

1. Familie: Hapalidae, 
2. Familie: Cebidae, 

2. Tribus: Katarrhinae (Altweltaffen), 
1. Familie: Parapithecidae, 
2. Familie: Cynopithecidae (Cercopithecidae), 
3. Familie: Oreopithecidae, 
4. Familie: Simiidae (Menschenaffen). 

III. Unterordnung: Hominidae (Mensch). 

Die Ubersicht beriicksichtigt Iebende und fossile Primaten. Da im allgemeinen 
anzunehmen ist, daB die heute Iebenden Affenarten in vieler Hinsicht Endglieder 
einer Entwicklungsreihe, nicht stehengebliebene primitive Formen sind, ist gerade 
die Einreihung der fossilen Primaten von be\!onderer Wichtigkeit. Sie und die haupt
sachlichsten Iebenden Primaten kommen bei einer Besprechung der mensch lichen 
Stammesgeschichte in erster Linie in Betracht. 

Die auffalligsten, allen Halbaffen gemeinsamen Merkmale sind ihre nach 
hinten offene Augenhohle, wahrend die Augenhohlen des Menschen und aller 
Affen nach hinten geschlossen sind. 1m Auge fehlt den Halbaffen eine Fovea 
centralis an der Stelle des deutlichsten Sehens, wie sie Affen und Mensch auf
weisen. Der Tranenkanal miindet vor der Augenhohle. Das Gesicht ist behaart. 
Die Zahnformel zeigt UnregelmaBigkeiten; die Grundformel ist 2 I, 1 C, 3 P 
und 3 M, bei den eocanen Adapiden noch 2 I, 1 C, 4 P und 3 M. Tarsius und 
Chiromys ausgenommen, ist der Antagonist des oberen Eckzahnes nicht der 
untere Eckzahn, sondern der erste Pramolar, welcher die Rolle des Eckzahns 
iibernommen hat und hinter dem oberen Eckzahn eingreift. Die beiden Unter
kieferhalften bleiben bei den Halbaffen getrennt, wahrend sie bei Mfen und 
Mensch friihzeitig miteinander verschmelzen. Am Unterkieferwinkel findet 
sich ein stark abgesetzter Winkelfortsatz (Processus lemuricus). Bei den HaIb
affen von Madagaskar wird der Gehorgang bzw. die Gehorblase (Bulla) nur 
vom Felsenbein (Os petrosum) gebildet; innerhalb der Bulla besteht das Os 
tympanicum (Paukenbein) als freier Ring, der nur durch eine hautige oder 
verknocherte Membran mit der Gehorblase verbunden ist. 1m Gegensatz dazu 
tritt bei den nicht madagassischen Halbaffen (Tarsius) und bei den neu- und 
altweltlichen Mfen das Paukenbein in Verbindung mit dem Felsenbein und 
beteiligt sich an der Bildung des auBeren Gehorganges oder an der Bulla. Auch 
der VerschluB der AugenhOhle ist beim Kobaldmaki (Gattung Tarsius) ein 
viel vollstandigerer gegen die Schliifengrube hin als bei den anderen Halbaffen, 
ein Processus lemuricus fehit ihm. Der Uterus ist bei den Halbaffen zweihOrnig 
(Uterus bicornis), die Placenta nur eine Halbplacenta (Semiplacenta diffusa). 
Nur wieder Tarsius zeigt zum Unterschied von den iibrigen Halbaffen und 
mehr den Affen und dem Menschen ahnlich eine scheibenformige wahre Placenta. 

Die Familie der Adapiden unter den Lemuriformen ist fossil. Sie wird in der 
Hauptsache vertreten durch Pelycodus und Notharctus im Neocan von Nord
am erika und durch Cryptopithecus und Adapis in Europa. Die Zahnformel ist 

; ! : :. Schnauze und Unterkiefer sind ziemlich lang. Am bekanntesten ist die 

Gattung Adapis, deren Schadel einen starken Scheitelkamm besitzt. Bei Notharctus 
fehlt ein solcher. Die Bildung des Gehorganges ist bei Notharctus und bei Adapis 
die gieiche wie bei den madagassischen Halbaffen, bei N ecrolemur ist sie wie bei 
Tarsius. 

Die Familie der Lemuridae umfaBt Iebende und fossile Arten, deren Ver
breitungsgebiet ausschlieBlich auf Madagaskar beschrankt ist. Die Zahnformel 
I t t 2 1 33 b . MId . . d hOI 33 D' E t 'toot . d . 1" t au e lCf33' el aga a apls Je oc 2 1 33' Ie x reml a en sm unspezla ISler. 
Der Femur ist nur wenig langer als der Humerus. Der Humerus besitzt ein Foramen 
entepicondyloideum, der Femur einen Trochanter tertius. Die GroBe der hierher 
gerechneten Arten variiert stark. 
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Ordnung der Primaten. 

I. Unterordnung: Prosimier 
(Halbaffen). 
Augenhohle unvollstandig 
geschlossen. Arme kurzer 
als Beine. Tranenkanal 
vor der Augenhohle mun
dend. Untere Schneide
zahne naeh vorn gerich
tet. Unterer 1. Pramolar 
als Eckzahn fungierend. 
Grundformel des Gebisses: 
2, 1,3,3. Bei den eocanen 
Adapiden noeh 2, I, 4, 3. 
Gesicht behaart. Krallen 
neb en Plattnageln. Pla
centa diffusa. Uterus 
bicornis. 

II. Unterordnung: Simier 
(echte Mfen). 
Augenhohle geschlossen. 
Arme langer als Beine. 
Tranenkanal innerhalb 
der Augenhohle mundend. 
Untere Sehneidezahne 
nicht nach vorn geneigt. 
Gesicht kahl. Plattnagel. 
Uterus simplex. 

I. Stamm: Platyrrhinen (amerikani
sche Affen). 
1. }'amilie: IIapalidae (Krallen

affen). Nur groBe Zehe mit 
Plattnagel, opponierbar. Dau
men nicht opponierbar. Gebi13 
ahnlich dem der Insektenfresser. 
Formel 2, I, 3, 2. 

2. Familie: Cebidae. Breite Nasen
scheidewand und seitlich sehende 
N asenliicher. Innerer Gehorgang 
sehrunvollkommen verknochert. 
GebiB: 2, 1,3,3. 

Keine GesiWschwielen und Backen
taschen. Placenta discoidalis. 

II. Stamm: Katarrhinen (Altweltaffen). 
1. Familie: Parapithecidae. Fossil. 
2. Familie: Cynopithecidae (hunds

affenartige der Alten Welt). 
Schmale N asenscheidewand. Ge
horgang starker verknochert. 
Gebil3: 2, I, 2, 3. Oft Backen
taschen und GesaBschwielen. 
Geschwanzt. Placenta bidisco
idalis. 

3. Familie: Oreopithecus. Fossil. 
4. Familie: Simiiden (Menschen

affen, Anthropoiden). Starke 
Eckzahne. Schwanzlos. Gebi13: 
2, 1,2,3. Scheibcn-Placenta. 
a) Fossile Formen. 
b) Rezente Formen. 

A. Mit GesaBschwielen. Nagel 
nur an Daumen und groBer 
Zehe von menschlicher 
Breite. 
1. Art: Gibbon. 
2. Art: Siamang. 

B. Ohne Gesal3schwielen. AIle 
N agel von menschlicher 
Breite. Anthropomorphen 
(echte Anthropoiden). 
1. Art: Orang- Utan. 
2. Art: Gorilla. 
3. Art: Schimpanse. 

f III. 

1 

Unterordnung: IIominiden mit der einzigen Spec.ies }Ie~sch. 
Starkes Uberwiegen des Gehirnschadels uber den GeslChtsschadel. 
Eckzahn klein. Vollstandig aufrechte Haltung. GroBe Zehe 
nicht opponierbar. FuB auch physiologisch FuB, t>.eim ~ffen 
physiologisch Hand. Scheiben-Placenta. Starkes UberwlCgen 
des Gehirns uber das Ruckcnmark. Artikulierte Spraehe. 
Gebi13: 2, I, 2, 3. 

Die Familie der Archaeolemuridae ist ebenfalls nur fossil. Sie findet sich auf 

)iadagaskar. Die Zahnformel lautet ~ ~ : ;. der Schadel ist groB, ohne Sagittal

kamm. Die Augenhohlen sind nach vorn gerichtet. 
Bei dem Stamm der Chiromyiformen findet sich eine starke Reduktion der 
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Antemolaren. Der Schadel ist groLl, ohne Crista, die Gesichtspartie ist verkiirzt. 
Die Extremitaten sind spezialisiert. 

Die Familie der Plesiadapidae ist fossil im Untereocan Europas und Nordamerikas 
gefunden. Sie wird von einzelnen Autoren den Insectivoren (GREGORY), von anderen 

. 2033 
jedoch den Prima ten nahegestellt. Plesiadapis hat die Zahnformel 1023' Notho-

dectes derselben Familie ~ ~ ~-~. 
. 102 3 

Die Familie der Ohiromyidae hat die Zahnformel or-23' Sie wird durch 

Chiromys, eine Art mit stark verlangerten Fingern, auf Madagaskar vertreten. 
Fossile, dieser Art zugerechnete Formen (Heterohyus u. a.) sind in ihrer Stellung 
umstritten. 

Abb. 37. Tarsius tarsius (stamm: Tarsiiformes). (Aus BREIIMS Tierleben.) 

Vom dritten Stamm, den Lorisiformes, sind fossile Vertreter nicht bekannt. 
Rezent gehiiren ihm die Formen Galago, Loris, Nyctieebus, Arctocebus und Pero
dicticus an. Ihr Schiidelbau ist ahnlich dem der Tarsiiformes, ilire Placentation 
derjenigen der Lemuriformes. Die Extremitaten sind durch eine Verliingerung des 
Tarsus iifter spezialisiert. 

Der Stamm der Tarsiijormes ist dureh eine wenig spezialisierte Form der 
Schneide· und Eckzahne ausgezeichnet. Die Gesiehtspartie ist verkiirzt, das Ekto· 
tympanicum ist groLl und auBerhalb der Bulla zu einer Riihre verlangert. Die Extre· 
mit!lten sind mehr oder weniger spezialisiert. Die Placenta ist discoidal. 

DieFamilie der Tarsiiden hat die Zahnformel ~ ~ ~ ~. Vielfache Ubereinstimmungen 

mit den Anthropoiden und viele primitive Merkmale machen es wahrscheinlich, daLl 
Tarsius auf die namliche Urform zuriickgehtwie die Anthropoiden. VOl' aHem stimmt 
Tarsius im GebiBtypus wie auch in der Bildung des Tympanicum mit den Affen 
iiberein, er besitzt ein kurzes Gesicht und eine discoidale Placenta wie die Platy. 
rrhinen. In anderen Merkmalen ist Tarsius jedoch so spezialisiert, daB er aus der 
direkten Ahnenreilie des Menschen ausgeschieden und als selbstandige ""Veiter
entwicklung von einer gemeinsamen Urform aus betrachtet werden muB. Das 
Primordialkranium weist Besonderheiten auf (HENKEL), die hintere Extremitat ist 
stark verlangert durch eine VergriiLlerung von Calcaneus und Naviculare, an Fingerll 
und Zehen find en sich laubfroschartige Ballen, ein unterer Schneidezahn ist ver· 
loren gegangen (Abb. 37). 
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Die Familie der Anaptomorphiden umfaBt fossile europaische und nordamerika
nische Formen. Ihr wichtigster Vertreter Anaptomorphus erinnert durch seinen 
kurzen Schadel, die groBe Augenhohle, die Verlangerung der Fullwurzelknochen 
und anderes an Tarsius; er wurde im Mitteleocan Nordamerikas gefunden und hat 
moglicherweise ebenfalls genetische Beziehungen zu den Anthropomorphen. Weiter 

gehoren hierher Mikrochorus und Nekrolemur mit der Zahnformel ~ ~! :. Die Zahn-

formel fUr die ganze Familie wird mit 2~O ~ 3~2 : angegeben. 

Wahrend die einen (SCHLOSSER) Anaptomorphus als die Ausgangsform tiir 
die eigentlichen Allen ansehen, suchen andere die Stammform der Simier unter 
den Lemuriformen (LOOMIS). Notharctus ware die Ursprungsform der siid
amerikanischen Cebiden (GREGORY), die europaische Gattung Adapis wiirde 
zu den Altweltaffen fiihren und die lebenden Lemuriden zusammen mit 
Notharctus und Adapis wiirden sich von einer in Nordamerika entstandenen 
unbekannten langkopfigen und omnivoren Form ableiten. Diesem nach Siiden 
und Osten sich verbreitenden Strom der Urprimaten stiinde ein anderer, ebenfalls 
in Nordamerika entstandener kurzkopfiger und herbivorer Stamm in den 
Anaptomorphiden zur Seite, die sich als Mikrochoriden nach Europa, in der 
GattungTarsius aber nach Siidostasien verbreiteten. Wieder andere (BLUNTSCHLI) 
leiten einen Tell der siidamerikanischen Mfen von afrikanischen Formen abo 
Jedenfalls iibereinstimmend wird die Heimat der Urprimaten in Nordamerika 
gesucht. 

Will man die Vorfahren der Primaten ermitteln, so mull man wahrscheinlich 
bei den fossilen Insektenfressern anknupfen. So werden die Plesiadapidae von 
den einen zu den Insectivoren, von den anderen bereits zu den Primaten gestellt. 
Neuerdings werden auch wieder, wie schon von LINNE, Fledermause, Insektenfresser 
Halbaffen, Affen und Mensch zu einer einzigen Gruppe der Archonten (GREGORY) 
zusammengefaBt und dadurch wird der mutmaBlichen Angliederung der Primaten an 
die Insektenfresser Ausdruck gegeben. Die Primaten sind vielleicht von relativ 
groBhirnigen baumlebenden Insektenfressern abzuleiten, denen unter den heutigen 
Formen noch Tupaja und Ptilocercus nahekommen mogen. Gerade diese beiden 
Arten besitzen, zusammen mit den anderen unter der Bezeichnung Menotyphla 
zusammengefaBten Insectivoren, wie die Primaten einen Blinddarm, welcher den 
anderen Insectivoren (Lipotyphla) fehlt. 

Die Simier oder echten Atten sind plantigrade, mit der ganzen Sohle oder 
dem auBeren FuBrand auftretende Land- oder Klettertiere mit opponierbarem 
Daumen und meist auch opponierbarer groBer Zehe. Bei samtlichen Stammen, 
die Hapaliden ausgenommen, sind die Endphalangen abgeplattet und mit 
Nageln bedeckt. Das GebiB besitzt nur 2 Paar Schneidezahne, die unteren 
Schneidezahne sind nicht nach vorn geneigt. Die Augenhohle ist nach vorn 
gerichtet und nach hinten durch eine knocherne Scheidewand von den Schlafen
gruben getrennt. Der Tranenkanal miindet mit dem Foramen lacrimale inner
halb der AugenhOhle. Das Gesicht ist kahl. Das Gehirn ist groB und ziemlich 
stark gefurcht. Der Uterus ist einfach (Uterus simplex). 

Man unterscheidet unter den Anthropoiden zwei groBere Gruppen, die 
Platyrrhinen (amerikanische Allen, Westatten) und die Katarrhinen (Altwelt
affen). Die Heimat der Westaffen ist Amerika. Ihren beiden Familien, den 
Hapaliden und Cebiden gemeinsam ist eine breite Nasenscheidewand, welche 
eine Seitwartsstellung der Nasenlocher bedingt und AnlaB fiir die Namengebung 
bei dieser Gruppe wurde. Unter den Schadelknochen nimmt das Scheitelbein 
eine dominierende SteHung ein, wahrend der groBe Keilbeinfliigel gering ent
wickelt ist. 

Die Hapaliden oder Krallenaffen (Arctopitheci) besitzen die Zahnformel ; ~ : ;. 
Ihr Schadel ist rundlich, die Augenhohle relativ klein. AIle Finger und Zehen mit 
Ausnahme des Daumen tragen KraIlen, der Daumen allein hat einen Plattnagel. 
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Er ist den ubrigen Fingern nicht entgegenstellbar. Die Hapaliden sind mit den 
Gattungen Hapale und Midas im tropischen Sudamerika vertreten. 

Die Cebiden haben die Zahnformel ; ~ ; ; , also einen Molaren mehr als die 

Hapaliden. AIle Finger und Zehen tragen Platt- oder Kuppennagel. Der Daumen 
fehlt zuweilen; wo er vorhanden ist, ist er opponierbar. Der Schwanz ist lang. GesaB
schwielen und Backentaschen sind nicht ausgebildet. Der innere Gehorgang ist 
nur unvoIlkommen verknochert. Die Placenta ist scheibenformig (Placenta dis
coidalis). Die Cebiden sind lebend uber Sud- und Zentralamerika verbreitet, fossil 
im Pleistocan von Brasilien und im Tertiar von Patagonien. Hierher gehoren die 
Arten Mycetes, Callithrix, Cebus, fossil Homunculus und Anthropops (AMEGHINO), 
welche der lebenden Form Nyctipithecus sehr nahe stehen (BLUNTSCHLI) (Abb.38). 

Die zweite groBe Gruppe der Anthropoiden, die der Katarrhinen, ist aus
gezeichnet durch eine schmale Nasenscheidewand und dementsprechend nach 

unten stehende Nasen16cher. Den vier unter
schiedenen Gruppen, Parapithecidae, Cynopitheci
dae, Oreopithecidae und Simiidae, gemeinsam 

ist die Zahnformel ; ~ ~ ~, welche auch der 

Mensch besitzt. Ebenso ist allen Affen und dem 
Menschen fur die Zahnform gemeinsam, daB die 
Kauflache der Pramolaren 2 Haupthocker, einen 
Innen- und Au Benhocker , die Kauflache der 
Molaren im Oberkiefer gewohnlich 4, im Unter
kiefer meist 3 Hocker besitzt. 

Je zwei Hocker der Ober- und Unterkiefer
molaren sind bei den Cercopitheciden in derselben 
Querschnittsebene gelegen und durch einen Quer
kamm (Querjoch) verbunden. Der 5. Hocker der 
Unterkiefermolaren liegt hinter dem 2. Querjoch. 
Bei den Menschenaffen und beim Menschen sind 
die Innenhocker leicht nach hint en gegenuber den 
AuBenhockern verschoben, der hintere AuBenhocker 

Abb. 38. Pithecia pithecia ist mit dem vorderen Innenhocker durch eine schrage 
(Stamm: Cebidae). (Aus MAUHEH.) Leiste verbunden, so daB der hintere Innenhocker 

innen hinten von dieser Leiste steht und als etwas 
Hinzugekommenes (Akzessorisches) erscheint. Ohne diesen hinteren Innenhocker 
sehen die betreffenden vierhockerigen (quadrituberkularen) Molaren des Oberkiefers 
dreiseitig (trigonodont) aus, eine Form, die noch verschiedene Halbaffen aufweisen. 

Allen Katarrhinen ist ferner die Fortbildung des Paukenringes gemeinsam. 
Er ist bei den Westaffen noch einfach, bei den Katarrhinen wird er zum 
rohrenformigen knochernen auBeren Gehorgang. Nirgends findet sich bei den 
Altweltaffen eine Verbindung des vorderen unteren Scheitelbeinwinkels mit 
dem Jochbein, wie es bei den amerikanischen Affen die Regel ist. Das Jochbein 
ist vom Parietale getrennt. Unter den Gehorknochelchen zeigt die Form des 
Hammers bei den Menschenaffen und dem Menschen eine auffallende Uber
einstimmung, von der sich die niederen Ostaffen nur wenig entfernen (SCHWALBE). 
Der Hammer der amerikanischen Affen dagegen zeigt auch bei der hochst
entwickelten Form (Ateles) eine ganz abweichende Bildung. Angesichts der 
ganzen Schadelmerkmale scheint es unmoglich, die amerikanischen Affen mit 
den hoheren Primaten in Zusammenhang zu bring en , wahrend die Ostaffen 
den Anthropomorphen offen bar ganz nahe stehen. Almlichkeiten zwischen 
den Platyrrhinen und Anthropomorphen mussen bei dieser Sachlage als nicht 
auf gemeinsamer Abstammung beruhend, sondern als Konvergenzerscheinung 
(Anpassung an das ausschlieBliche Baumleben u. a.) betrachtet werden. 

Die Parapithecidae sind fossil. Besonders der Unterkiefer von P.:;trapithecus 
Fraasi (SCHLOSSER) (vgl. Abb. 41A) aus dem Oligocan von Fayum in Agypten ist 
hierher zu rechnen. Der Unterkiefer ist niedrig, nach hinten stark divergierend, mit 
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schrag ansteigendem hinteren Ast und ohne feste Symphyse. Er besitzt zwei kleine 
Incisive und Pramolaren (SCHWALBE), von anderen wird jedoch die Zahnformel 
als 1 1 33 (SCHLOSSER, ABEL) angegeben. Die Form der postcaninen Zahne, ins· 
besondere der Molaren, stimmt mit derjenigen der Anthropomorphen uberein. Die 
Krone der Molaren ist fUnfhockerig. Da ein ahnliches Unterkieferdreieck wie bei 
Parapithecus auch bei Anaptomorphus 
und Tarsius vorhanden ist, stellt man 
Parapithecus an den Ubergang von den 
Anaptomorphiden und Tarsiiden zu den 
Simiiden, namentlich zu Pliopithecus. 
Einzelne rechnen Parapithecus auch be· 
reits zu den Anthropomorphen. Ais direkte 
Ahnform der letzteren kann er jedoch, 
wenn die zuletzt fUr ihn angegebene 
Zahnformel zutrifft, nicht angesprochen 
werden, da er durch den Verlust eines 
Incisiven offenbar spezialisiert ist. 

Die Cynopithecidae (Hundsaffen) zero 
fallen in die altweltlichen Paviane, 
Makaken, Meerkatzen, Stummel· und 
Schlankaffen. Sie gehen fast immer auf 
allen Vieren, treten mit der ganzen Sohle 
auf und haben meist einen langen Schwanz, 
Backentaschen und Gesa13schwielen. Die 
Schnauze ist vorspringend, haufig ver· 
langert, die Arme und Beine sind fast 
gleichlang. Die Placenta ist bidiscoidal. 
Die Gruppe der Schlankaffen (Colobus, 

Abb.39. Simiaiasiotis (Stamm: Cynopithecidae). 
(Aus BREHMS Tierleben.) 

Semnopithecus, Nasalis) hat manche primitive Merkmale erhalten, so eine besondere 
GroDe des konisch verjungt endigenden Blinddarms, gering entwickelte Gesa13-
schwielen, Fehlen der Backentaschen, haufiges Vorkommen einer Stirnnaht und eine 
groDe Interorbitalbreite (Abb.39). Fossil kommen hierher gehorende Formen in 
Europa, Asien und Afrika vor. Die Form Semnopithecus, welche lebend noch_in 
Sudasien anzutreffen ist, 
findet sich fossil im Plio· 
can von Montpellier, von 
Casino in Toskana und 
bei Messina. Die Form 
~lesopithecus pentelici 
(Abb. 40) ist durch zahl· 
reiche Schadel und fast 
aIle Skeletteile aus Pi· 
kermi am Unterpenteli. 
kon (Pliocan) inGriechen· 
land bekannt. Kopf und 
Gebi13 gleichen denen der 
modernen Schlankaffen. 
Aus der Beschaffenheit 
der Sitzhocker hat man 
auf das Vorhandensein 
von Gesa13schwielen ge· 
schlossen. Auch aus 
Ungarn, SudruLlland und 
Persien sind Reste dieser 

Abb. 40. lIIesopithecns pentelicns. (Nach GAU DRY.) 

weitverbreiteten fossilen Affenart bekannt. Eine andere Form, Dolichopithecus 
ruscinensis aus dem Pliocan von Pergignan (Sudfrankreich), besa13 eine langere 
Schnauze und kurzere plump ere Extremitaten als Mes.?pithecus. Beide Formen 
hatten ebenso wie Lybipithecus aus dem Mittelpliocan Agyptens Molarzahne mit 
paarig opponierten Hockern. Der Gehirnschadel der letzten Form war relativ 
klein, die Schnauze vorspringend, die Nase schmal und steil abfallend. 

Oreopithecus Bambolii (SCHWALBE) ist dadurch ausgezeichnet, daD sich an den 
Molaren keine durch Querjoche verbundene, paarweise opponierte Hocker finden, 
sondern der hintere Auq.enhocker am Oberkiefer schrag mit dem vorderen Innen· 
hocker verbunden ist. Ahnlich verhalten sich die Molaren des Unterkiefers. Die 
Pramolaren sind mit je zwei kegeliormigen, zitzenartigen Hockern versehen und 
die Eckzahne keineswegs klein. Der Bau der Molaren dieser aus dem oberen Miocan 
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oder unteren Pliocan stammenden Form nahert sich sehr demjenigen der Anthropo
morphen, so dafl Oreopithecus auch an die Basis der menschenahnlichen Affen ge
stelIt wird. 

Bei der letzten Familie, den Simiiden (M enschena//en), ist der Gang meist 
nahezu aufrecht, wobei mit dem auBeren FuBrand aufgetreten wird. Der Schadel 
besitzt einen Sagittal- oder Supratemporalkamm oder Supratemporalwiilste. 

A B 
Abb.41. 

Unterkiefer yon Propliopithecus Haeckeli (SCHI,OSSER) im 
Vergleich mit ParapitbecuR Fraa,i. A Parapitheclls. 
B Propliopitheclls. (Nacb GREGORY lind HELLMAX.) 

Das Gehirn ist relativ hoch 
entwickelt. Obere und untere 
Molaren sind vierhockerig, 
Innenhocker und AuBen
hocker miteinander alter
nierend. An den unteren 
Molaren ist in der Regel ein 
dritter AuBenhocker oder ein 
Hocker am Hinterrand vor
handen. Die Pramolaren sind 
zweihockerig. Die Eckzahne 
sind groB. Die vordere Ex
tremitat ist langer als die 
hintere. Schwanz und GesaB
schwielen fehlen (ausgenom
men Hylobates). Die Pla
centa ist scheibenformig. 

Fossile Arten dieser Qruppe sind Propliopithecus Haeckeli (SCHLOSSER) aus dem 
Olig!,>can von Fayum in Agypten (Abb. 41 B). Der gefundene Unterkiefer ist hoch, 
die Aste sind fast parallel gestelIt mit hohem, breitem, aufsteigendem Ast. Er wird als 
"sicher der Ahne der folgenden Gattung und wohl auch aller Simiiden und Hominiden" 
bezeichnet (SCHLOSSER, ahnlich GREGORY). 

Die Gattung Pliopithecus, welche scho!); im :NIiocan auf tritt, besafl eine weite 
Verbreitung in Frankreich, Deutschland, Osterreich und der Schweiz. Sie wird 

A B 
Abb. 42. DryopitbeclIs suebicus (KOKEN). A Linker oberer, B recbtcr llnterer Molar. 

(Nacb MOLLISON.) 

hauptsachlich wegen der t jbereinstimmung ihres Gebisses als Vorlaufer der jetzt 
lebenden Gibbons angesehen. Ihre Grofle stimmt ebenfalls mit derjenigen der 
Gibbons uberein, doch ist ihr Unterkiefer hoher. 

Von Paliiopithecus sivalensis aus dem Pliocan der Siwalik in Indien ist nur ein 
Oberkieferfragment mit relativ kleinen und breiten Pramolaren, vierhockerigen, 
glatten und menschenahnlichen Molaren von Schimpansengrofle bekannt, neuer
dings auch ein Unterkieferbruchstuck. Man stelIt Paliiopithecus dem Schimpansen 
(DUBOIS), dem Gorilla (GREGORY) und dem Orang (SCHWALBE) nahe. 

Sivapithecus (PILGRIM), von dem mehrere Stucke in den unteren und mittleren 
Siwalikschichten Indiens gefunden wurden, ist ein typischer Simiide mit groflen 
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Eckzahnen und dementsprechend umgebildetem Pa. Ein friiher gefundener Molar 
wurde als recht menschenahnlich beschrieben. Gegen eine Einreihung in die direkte 
Ahnenreihe des Menschen spricht jedoch die teilweise Vierhiigeligkeit von MI , der 
beim iiltesten Menschen allgemein noch primitiver als bei Sivapithecus fiinfhiigelig 
ist (BUMULLER). 

Von Dryop!.thecus (FRICKAE, CAUTLEYI, FONTANI) sind drei Unterkieferreste 
erhalten. Die Aste dieser Unterkiefer sind hoch, fast noch parallel gestellt, mit 
schwachen, vorwarts geneigten Schneidezahnen, starkem Eckzahn, groBem einspitzigen 
dritten Pramolaren und langem zweihockerigen 4. Pramolaren. Am 1. und 2. Molaren 
ist ein 5. Hocker vorhanden, der bei M3 durch einen Doppelhocker ersetzt ist. Bei 
Dryopithecus suebicus (KOKEN) handelt es sich urn Mahlzahne aus den Bohnerzen 
der schwabischen Alb, wahrscheinlich dem unteren Pliocan 
angehorend (Abb.42). Sie sind von stark menschenahn· 
licher Form, gehorten jedoch nach ihren MaBverhaItnissen 
sicher Anthropomorphen an. Die Zahnkrone tragt wohl
gerundete Hocker, von denen im Oberkiefer Protoconus 
und Metaconus durch eine wulstige Crista obliqua und 
der Metaconus mit dem Hypoconus durch eine gut ausge· 
bildete Crista metahypoconica verbunden sind (vgl. S. 122). 
Der Femur von Eppelsheim in Hessen, welcher Dryopithecus 
zugeschrieben wurde, gehorte wahrscheinlich nicht dieser 
Art, sondern einem Gibbon an (SCHWALBE, BUMULLER). 
1m ganzen erscheint Dryopithecus nach dem Bau seiner 
Pramolaren und Molaren echt anthropomorph, seine Eck
zahne waren sehr groB. Die einen sprechen Dryopithecus 
als eine fossile Form des jetzt lebenden Gorilla an 
(SCHWALBE), andere betrachten ihn als Stammvater von 
Schimpanse, Orang.Utan und Gorilla (SCHLOSSER), jeden. 
falls scheint er der Stammlinie des Menschen niiher zu 
stehen als die heutigen Anthropomorphen (GREGORY). 

Unter den heute lebenden Anthropomorphen unter
scheidet man 5 Arten: Gibbon (Hylobates), Siamang, 
Orang-Utan, Gorilla und Schimpanse. Allen diesen 
5 Arten ist, neben den anderen groBen Ziigen ihres 
Bauplanes, mit dem Menschen die Ausbildung eines 
Wurmfortsatzes am Blinddarm gemeinsam. 

Die H ylobatiden, welche in verschicdene kleinere 
Gruppen zerfallen, sind vor aHem gekennzeichnet durch 
iiberlange Arme; die Hinterglieder sind bedeutend kiirzer 
als die vorderen Extremitiiten (Abb.43). Auch die Hand Abb.43. Gibbon (Hylobates 
ist lang. Diese extreme Ausbildung wird bedingt durch I hoolock). (Aus MAURER.) 

die Lebensweise der Gibboniden als Hangler. Der Korper 
ist sehr schlank. Die Wirbelsaule ist fast gerade, so daB sie sich mit ihrer 
Form der mensch lichen mit ihrer typisch S.formigen Kriimmung weniger nahert 
als jene der Anthropoiden. GesiiBschwielen sind vorhanden, aber reduziert. Ein 
Schwanz ist auBerlich nicht sichtbar. Die Nagel sind nur am Daumen und an 
der groBen Zehe breit und platt, wahrend aIle Finger und Zehen der Anthropoiden 
die breite, menschenahnliche N agelform besitzen. Das Gesicht ist menschenahnlich, 
Backentaschen fehlen. Der Kopf ist klein und eifOrmig. Die Gehirnbildung ist 
niedriger als bei den anderen Anthropomorphen. Die Behaarung ist derjenigen 
der eigentlichen Menschenaffen und des Mcnschen ahnlich, wie bei diesen geht im 
Gegensatz zu den iibrigen Saugetieren der Haarstrich am Unterarm von unten 
nach oben. Die linke Arteria carotis entspringt nicht wie beim Menschen und den 
meisten iibrigen Anthropoiden aus der Aorta, sondern aus der Arteria innominata. 
Der Gibbon besitzt auch keine Axillardriise (ein Konglomerat von SchweiB· 
driisen in der Achselhohle) wie der Mensch, der Orang und der Schimpanse. 1m 
ganzen steht Gibbon unter den Anthropomorphen den niederen Ostaffen wohl am 
nachsten. 

Beim Siamang (Symphalangus syndactilus) erscheinen die Arme verhaltnis
maBig weniger lang als beim Gibbon, welchem Siamang im iibrigen so nahe steht, daB 
er vielfach nur als eine Unterabteilung der Gibbonart betrachtet wird. Er besitzt 
einen nackten Kehlsack. Seine Zeige- und mittlere Zehe sind bis zur Halfte mit
einander verwachsen. Die Gehirnentwicklung ist noch nicht so weit fortgeschritten, 
daB der hintere Lappen des GroBhirns das Kleinhirn bedeckt. 
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Die Hylobatiden haben ihr Verbreitungsgebiet in Hinterindien und der dazu
gehorigen Inselwelt. 

Der Menschenaffe. welcher nach Hvlobates dem Menschen offenbar am fernsten 
steht, ist der Orang- Utan, der sich in'mehreren Rassen auf Borneo und Sumatra 
verbreitet. Er hat die liingsten Arme und die kurzesten Beine unter den Menschen

affen und entfernt sich dadurch 
am weitesten yom ~1:enschen. Doch 
nahert er sich dies em in der Hirn
schadelform wenigstens auf kind
lichen Stufen am meisten (Abb. 44). 
1m hoheren Alter bilden sich beim 
Orangmannchen vielfach Knochen
kamme aus, die im weiblichen Ge
schlecht fehlen. Das Gebiil variiert 
stark, man findet uberzahlige 
Backenzahne. Beim Weibchen sind 
die hinteren Backenzahne oft auf
fallig klein. Die Korperbehaarung 
ist auf dem Rucken sparlich und 
auf der Brust sehr dunn, im Kindes
alter hat der Orang eine Glatze. 
Die sonst vielfach sehr langen Haar
strange sind rot gefarbt. Das Ohr 

Abb.44. Junge Orang-tetlin mit Kinderglatze. ist gewohnlich klein. In beiden 
(Aus MAURER. ) Geschlechtern sind starke Kehlsacke 

ausgebildet, die jedoch zur Stimm
bildung keine Beziehung haben; der Orang ist fast stumm. An der Daumenzehe 
des Hintergliedes kann der Nagel fehlen. Beim Mannchen konnen sich auch noch 
groile halbmondfOrmige, aus Bindegewebe und Fett bestehende Backenwiilste aus
bilden. Die Geschlechtsuntersehiede sind groll. 

Noch grollere Geschlechtsuntersehiede und im mannlichen Geschlecht Riesen
formen zeigt der Gorilla, der an der westafrikanischen Kuste verbreitet ist und viel
leicht mit dem anderen afrikanischen Anthropomorphen, dem Sehimpansen, enger 

zusammenhangt. Hinsichtlich der Aus
bildung des Gehirns steht der Gorilla sehr 
tief, seine Proportionen sind jedoch infolge 
eines wenig ausgepragten Kletterlebens den
jenigen des Menschen am ahnlichsten. Die 
Gorillahand hat einen breiten Handteller, 
kurze Finger und einen starken Daumen. 
Der Full ist zwar ein Greiffull mit weit 
abstehender Daumenzehe, aber die Sohle 
ist breit und kurz und die Ferse stark, weil 
sich der Gorilla viel auf der Erde bewegt 
und dabei mit der ganzen Sohle auftritt. 
Dureh eine gewaltige Muskulatur kommt 
im mannlichen Geschlecht ein Langskamm 
auf dem Hirnschadel zur Entwicklung, der 
als Muskelansatzfliiche dient. Die Hals
wirbel tragen zum Ansatz fUr die Rucken
muskulatur lange Dornfortsiitze .. Der Hals 
ist kurz. Die Uberaugenwulste smd stark 
entwickelt. Das Gebil3, besonders der Eck
zahn, ist machtig ausgebildet. Das Weib
chen ist dem Mannchen gegenuber klein, 

Abb.45. Schiropanse. (Nach KOIITS.) es wird kaum groller als ein Schimpanse. 
Das Ohr des Gorilla ist menschlich mit 

Helix und Anthelh., Tragus und Antitragus und Bogar einem kleinen hitngenden 
Ohrlappchen. Die NasenlOcher sind weit offen und breit. die Brust ist nackt. 
Zwischen den drei mittleren Zehen und Fingern bestehen Bindehaute. Die Haut 
ist an den freiliegenden Stellen schieferschwarz, wo sie von Haaren bedeckt ist, 
lederbraun. Die Haare zeigen eine schmutzig dunkelgraue Farbe, hervorgerufen 
durch Mischung von wenig rotlichen mit viel dunkelgrauen Haaren. Nach Schadel
und GebiJ3bildung werden eine Reihe von Gorillarassen untersehieden, deren w~!lhtigste 
die Bergform und die Tieflands-(Niederungs- )form des Gorilla sind. Viele Ahnlich
keiten, welche der Gorilla mit dem Mensehen zeigt, sind als Konvergenzen anzu-
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sprechen, darauf beruhend, daD der Gorilla weitgehend yom Baumleben abgekommen 
und zum Landleben iibergegangen ist. 

Als der menschenahnlichste Affe wird vieler Merkmale wegen der Schimpanse 
bezeichnet (Abb. 45). Sein Gang ist halbaufrecht. Er fiihrt nicht ausschlieDlich, 
aber iiberwiegend ein Baumleben. Der Schadel ist verhaltnismiiDig flach, die Nase 
relativ breit, flach, wenig vortretend, die Nasenlocher stehen sc~ief und sind gebogen. 
Am Schadel werden Knochenkamme nie ausgebildet. Die Uberaugenwiilste sind 
mii.Dig entwickelt. Das Auge ist braun. Das Ohr ist weniger stark zuriickgebildet 
als bei den anderen Menschenaffen und dem Menschen. Der Knochenbau ist schlank 
und zierlich. Die Hand hat einen schmalen langen Teller und lange, bei alten Tieren 
aber sehr dicke und starke runzelige Finger, zwischen denen sich bis gegen die Mitte 
des ersten Gliedes eine Bindehaut ausspannt. Der Daumen ist auffallend schwach 
entwickelt und neigt zur Verkiimmerung. Die groDe Zehe ist lang, der FuD ein 
GreiffuD. Die Ferse ist schwach ausgebildet, die Nagel sind rundlich, gewolbt, 
schwarzlich hornbraun bis schwarz. Das Haar steht verhaltnismaBig diinn, es ist 
schlicht und in der Hauptsache, allerdings mit verschiedenen Nuancen, ein dunkles 
Schwarz. Auch die Haut zeigt, insbesondere an den nackten Teilen von Gesicht, 
Handteller und FuDsohle bedeutende Farbunterschiede von ganz hell bis ganz 
dunkel. Ebenso wie bei den anderen Anthropoiden werden auch beim Schimpansen 
zahlreiche Rassen unterschieden (MATSCHIE). 

Einige Hauptmaf3e der besprochenen rezenten Formen sind in der folgenden 
Tabelle (nach OPPENHEIM) zusammengestellt. 

Lemur. 
Cebus 
Semnopithecus 
Hylob. syndact .. 

1 

24 73! 61 83 23 78 67 71 69 132 98 24 43 134 69 
62 76 68 90 41 77 47 82 52' 10 98 41 63 ll8 91 
64 81 67 83 40 75 63 7[) 49 13 94 33 61 124 71 

126 80 63 79 31 71 54 81 52 18 90 42 46 123 73 
~~--------~~-----~ --- ----- -----

Orang-Utan juv. . 346 87 178 I 89 40 167192 103 65 15 ll4 41 52 104 85 
"" 'l' 357 87! 78189 30 66185 98 67 17 III 36 51 124 75 
".. 6 395 88 '82 94 29 62 85 96 67 19 ll3 36 4[) 144 65 

Gorilla ju;.---- 477 791691-88-28-:-6818810776-2210238 90 -126-69 
" 'l' 435 80 68 90 22' 65181 106 77 23 98 38 46 136 60 
" 6 507 ~1~II03 ~I_~ _~ __ 105 ~~ 95 36 42 154 55 

Schimpanse juv. 300 86 71183 45 71 . 86 95 65 '117 102 44 86 87 89 
" 'l' 388 83 71 83 32 68 83 98 68 24 93 50 54 ll5 ll5 
" 6 404 83 71 85 32 70 77 95 67 25 93 47 53 123 69 

Altaf~i:~king) 1336~; ~I~ 54-831-68 ~ 88 ~-I-:- 78 49 87 ~3--: 
Fur die gegenseitige Stellung der Altweltafjen zueinander wird als das \Vahr

scheinlichste angenommen (SCHWALBE), daB der gemeinsamen Stammform von 
niederen Ostaffen und Menschenaffen Parapithecus nahesteht, von dem aus einer
seits durch Propliothecus - Pliopithecus der Weg zu den Gibboniden, anderer
seits zu den Cercopithecini (Mesopithecus) und drittens durch Dryopithecus 
zu den Anthropomorphen f1ihrt, an deren Wurzel sich Oreopithecus abgezweigt 
haben durfte. Die Gibbongruppe bildet dann gewissermaBen eine mittlere 
Gruppe, die durch ihre schwach entwickelten GesiWschwielen auch auBerlich 
Beziehungen zu den Cercopithecinen zeigt. Unter den Anthropoiden steht 
wohl Orang-Utan dem Menschen am fernsten, der Schimpanse am nachsten. 

Zwischen Anthropoiden einerseits und den Hominiden andererseits klafft eine 
weite Lucke, in die sich bisher kaum sicher bestimmte Formen stellen lassen. 
Vielleicht ist nur Australopithecus ajricanus (DART) eine den Anthropoiden 
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nahestehende, aber doch schon hOher entwickelte Form, die einen Anhaltspunkt 
fUr den Entwicklungsgang der Hominiden aus niederen Formen zu geben vermag. 

Der fossile Schddel/und von Taungs aus Betschuanaland in Siidafrika (Australo
pithecus africanus [DART]) wurde dort in pleistocaner (?) Schicht in einer Gegend 
gefunden, in der heute Primaten nicht mehr vorkommen. Es handelt sich urn ein 
jugendliches Individuum (Abb. 46), dessen MilchgebiJ3 noch vorhanden ist. Erhalten 
ist der Gesichtsteil des Schadels vom Haaransatz an der Stirn bis zur auLleren Ohr
offnung und von da bis zum Kinn. Vom Gehirnschadelliegt nur ein AusguLl vor, 
nach dem die Form der Schadelkapsel rekonstruiert werden muLl. Die HauptmaLle, 
verglichen mit denen des jugendlichen Schimpansen, sind folgende (MARTIN): 

Jugendlicher Taungs-
Schimpanse (Mittel) schadel 

Gesichtshohe . . . . . . . 80,1 mm 85,5 mm 
Kinnhohe (Id - Gn) . . . . 26,3" 26" 
Ganzer Profilwinkel zur OAE 730 75° 
GrotHe Lange der N asenbeine. 20,2 mm 17 mm 
Breite der Apertura piriformis 17,2" 17 

Wah rend in diesen MaLlen der Taungsfund ziemlich gut zum jugendlichen Schim
pansen stimmt, ist er in den MaLlen des Gehirnschadels wesentlich groBer: 

GroBte Schadellange. . . . . . IlO,7 mm 127 mm 
OhrhOhe . . . . . . . . . .. 68,2" 72 " 

Die Schadelkapazitat des Taungsfundes wiirde nach dies en MaLlen schatzungs
weise 520 ccm und beim ausgewachsenen Tier 625 ccm betragen haben. Damit 
stellt sich Australopithecus auLlerhalb der Schwankungsbreite des erwachsenen Gorilla 

--- erho/fene li!ile 

--- Ilruchlinie 
.. _._ ........ -erffiinzle li!ile 

Abb.46. Australopithecus africanus. (Aus WEIXERT. ) 

(bis 585 ccm) und des erwachsenen 
Schimpansen (bis 400 ccm) und 
zwischen diese und den Pithec
anthropus. Die GroBe der Schnauzen
bildung bleibt dabei an oder gar 
unter der Grenze des Schimpansen
minimums, d. h. der Schadel zeigt 
in der Proportion von Gesichts- zu 
Gehirnschadel gewisse infantile 
Merkmale, wie sie in noch ausge
dehnterem MaLl beim Menschen zu 
finden sind. 

Die Hominiden sind den Affen 
gegeniiber ausgezeichnet durch 
den aufrechten Gang, eine Um
gestaltung des gesamten Korper
baues, insbesondere des FuBes 
und der Hand, und damit zu
sammenhangend eine dominie
rende Gehirnentwicklung. In allen 
wichtigen, nicht von der Auf
rich tung beeinfluBten Merkmalen 

wie Blutreaktion, Grundziige des Gehirn- und Schadelbaues, Bildung des 
Os tympanicum, Form der Gehorknochelchen, Bezahnung schlieBen sich die 
Hominiden jedoch den Menschenaffen an. Die Hominiden sind die jiingste 
Form unter den Menschenaffen und treten erst am Anfang der Quartarzeit 
(Pleistocan) auf, wahrend die altesten Reste der Menschenaffen aus der Mitte 
des Tertiar (Miocan) und bei EinschluB der Gibboniden (Pliopithecus, Proplio
pithecus) sogar aus dem Oligocan stammen. 

b) Zeugnisse ffir die Abstammungslel)re. 
Die spezielle menschliche Abstammungslehre sucht den Beweis fUr die allge

meine tierische Abstammung des Menschen durch embryologische, anatomische 
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(palaontologische und systematische, morphologische und tiergeographische), 
durch physiologische und durch pathologische Beweise zu erbringen. 

Den embryologischen Beweisen der Abstammungslehre dient das "biogenetische 
Grundgesetz" (HAECKEL) als Leitlinie. Es besagt, daB die Ontogenese eine kurze 
Rekapitulation der Phylogenese bedeute. Freilich ist dies nur eine Regel, die 
keineswegs allgemeine Giiltigkeit beanspruchen kann. Die Ausnahmen sind 
zahlreich und die ontogenetischen Bedingungen sind ganz andere als die phylo
genetischen. Die ontogenetische Entwicklung muB sich daher unter gewissen 
Modifikationen der phylogenetischen gegeniiber vollziehen. 

Ais clirwgenetisch bezeichnet man die Merkmale, welche zu dem phylogene
tischen Entwicklungsgang bei der Ontogenese neu hinzugekommen sind und daher 
nicht auf einen stammesgeschichtlichen Zustand bezogen werden konnen. Durch 
die canogenetischen Merkmale wird die ursprungliche phylogenetische Reihe abge
andert. Palingenetisch dagegen nennt man die Merkmale, welche aus der Stammes
geschichte in die Embryonalentwicklung ubernommen wurden und dadurch den 
Grundstock der Entwicklung darstellen. 

Doch zeigt die Embryologie sicher, daB die Embryonalformen der verschie
densten Wirbeltiere um so mehr iibereinstimmen, je friihere Entwicklungs
zustande man zum Vergleich anzieht. Insbesondere ergibt sie eine fast v6llige 
iJbereinstimmung der Primaten- und Menschenembryonen fiir einen langeren 
Zeitraum der ersten Entwicklung. 

Wahrend sich die Keimblasenbildung bei den Wirbellosen auf mannigfaltige Art 
vollzieht, zeigt dieser Entwicklungsgang bei den Wirbeltieren einschlieBlich den 
Menschen ein gleichmaBigeres Verhalten: Bei allen Saugetieren bildet sich nach 
Ablauf der Furchung an der Oberflache der Blastula eine Keimscheibe, auf der 
zuerst ein Primitivstreifen und dann eine Primitivrinne als erste Anlage fUr das 
Zentralnervensystem zur Ausbildung kommen. 

Allen Wirbeltieren gemeinsam ist ferner die Ausbildung eines Achsensk~.lets, 
das stets in der Mitte des Korpers liegt und die Hauptkorperachse darstellt. Uber 
diesem Achselskelet kommt stets das Zentralnervensystem, Gehirn und Rucken
mark, zur Entwicklung, unter ihm der Darmkanal. Zu seinen beiden Seiten ordnet 
sich das Muskelsystem an. Zwischen Wirbelsaule und Darmkanal, zu beiden Seiten 
der Wirbelsaule, bilden sich die Harn- und Geschlechtsorgane. Das Zentralorgan 
des GefiWsystems, das Herz, liegt anfanglich im Kopf unter dem Kopfdarm und ruckt 
dann bei hoheren Wirbeltieren und beim Menschen weiter in den Hals und zuletzt 
in den Brustabschnitt des Rumpfes, behalt aber seine Lage unter dem Darmrohr 
stets bei. Die Aorta, welche yom Vorderende des Herzens ausgeht, verlauft urn den 
Darmkanal herum und nimmt ihren Weg iiber dem Darmrohr, der Unterflache der 
Wirbelsaule angelagert. 

Nicht nur bleibende Merkmale, sondern auch transitorische Eigenschaften 
werden bei den verschiedenen Formen der Saugetiere in gleicher Weise angelegt 
und wieder abgebaut. Solche voriibergehenden Bildungen sind als Spuren 
ehemaliger Endzustande anzusehen, und wo sie bei verschiedenen Tierarten 
wahrend der Embryonalentwicklung in gleicher Weise auftreten, beweisen sie, 
daB diesen Tieren auch ein entsprechender Teil der phylogenetischen Entwicklung 
gemeinsam war. 

Den gemeinsamen Entwicklungsgang der hiiheren Sliugetiere bringen folgende 
vier Vorgange besonders eindrucksvoll zum Ausdruck (MAURER): 

1. Die Entwicklung des Skelets von der einfachen Wirbelsaite (Chorda dorsalis) 
zur knorpeligen und schlieBlich zur knochernen Wirbelsaule und dem ganzen 
knochernen Rumpfskelet, die jeder Mensch in seinem personlichen Leben etappen
weise durchlauft. 

2. Die Wanderung des Herzens von kranial nach caudal, die bei den Saugetieren 
in der gleichen Weise erfolgt und aus der gleichen Anlage bei den einzelnen Familien 
erst sekundar recht verschiedene Zustande hervorgehen laBt. 

3. Die Ausbildung des Nierensystems, das in drei vom Kopf zum Rumpf und 
Schwanz sich folgenden Abschnitten (Vorniere, Zwischenniere, Nachniere) einen 
sehr einheitlichen Weg seiner Ausgestaltung nimmt, insbesondere auch in der Form, 
wie bestimmte, ursprunglich der Harnabsonderung dienende Kanale allmahlich 
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sich zu Ausfiihrwegen der Keimzellen ausbilden. Der Harngeschlechtsapparat 
bildet sich stets im gleichen Bezirk des mittleren Keimblattes. 

4. Die Entwicklung des Gehororganes, die Bildung des Labyrinthes und die Heran· 
ziehung des Kieferzungenbeinapparates mit der ersten Kiemenspalte zur Bildung 
von Hilfsorganen. 

Weiter zuruck in die Wirbeltierreihe greifen die im Verlauf der menschlichen 
Entwicklung voriibergehend auftretenden Kiemenbogen. Sie bleiben bei den Fischen 
selbstandig und treten in den Dienst der Atmungsfunktion. Bei den hoheren Tieren, 
wo die Atmung von den Lungen iibernommen wird, verwachsen sie spater und geben 
verschiedenen epithelialen Organen, Thymus, Schilddriise und Epithelkorperchen 
(branchiogene Organe) und anderen den Ursprung. 

Die Extremitiiten werden urspriinglich als Schaufeln angelegt. Bei den Fischen 
bleiben sie als Flossen erhalten. Bei den Prima ten erscheinen schon friih in dies en 
Extremitatenanlagen strahlenformige fiinf Verdickungen, zwischen denen dann 
Kerben einschneiden und die fiinf Finger bzw. Zehen abgrenzen. Ais Reste der 
urspriinglichen Anlage bleiben beim Menschen an der Basis der Finger die sog. 
Schwimmhaute zuriick. Eine MiBbildung, bei welcher einer oder mehrere Zehen 

a 

Abb. 4i A. Abb. 47 B. 
Abb. 47 A. Vergleich jiingerer embryonaler Stufen. a Macacus cynOmolgus, b Mensch. 

(Nach SCHWALBE.) 
Abb. 47 B. Vergleich alterer embryonaler Stufen. a Hylobates concolor, b Mensch. 

(Nach SCHWALBE.) 

oder Finger mit ihren Nachbarn auf groBere Strecken verwachsen bleiben (Syn
daktylie, Synphalangie) kann ebenfalls an friihere Stadien erinnern. Bei einigen 
Affen wie Hylobates syndactilus findet sich eine derartige Syndaktylie konstant 
zwischen zweiter und dritter Zehe als Norm. 

Ein allen Wirbeltieren gemeinsames Merkmal ist ferner die Ausbildung eines 
Dottersackes. Er entsteht, indem der Dotter der Eizelle, der als Nahrmaterial fiir 
den Embryo dient, als ein von der Bauchseite des Darmkanals ausgehender Anhang 
abgeschniirt wird. Bei den Saugetieren wird der Dottersack rudimentar. 

Das Amnion, eine mit Fliissigkeit erfiillte Blase, welche den Embryo umschlieBt, 
ist Reptilien, Vogeln und Saugetieren gemeinsam. Bei allen hoheren Saugetieren 
kommt dann durch Verwachsung des Amnion mit der serosen Eihiille (dem Tropho
blasten) ein Ohorion zustande. 

Den Affen und dem Menschen gemeinsam ist, daB sich im Gegensatz zu den 
iibrigen Wirbeltieren eine blaschenformige Allantois nicht mehr ausbildet. Doch 
wird die Allantois auch bei den Primaten, einschlieBlich des Menschen, angelegt 
als Allantoisgang, der in der spateren Nabelschnur blind endet. 

Der 1Jbereinstimmung in der Entwicklung von Einzelmerkmalen entsprechend 
sind auch die A'hnlichkeiten der iiuf3eren Embryonalformen urn so groBer, je 
jiingere Stadien man miteinander vergleicht. SteIIt man fUr eine friihe Stufe einen 
menschlichen Embryo von etwa 9 mm Lange mit einem Embryo von Macacus 
cynomolgus (Abb. 47 A) und fiir altere Stadien einen Embryo von Hylobates 
concolor von 17 mm Lange mit einem etwa 2 Monate alten menschlichen Embryo 
von 16 mm zusammen (Abb. 47 B), so falIt die jeweilige 1Jbereinstimmung der 
beiden verglichenen Arten auf (SCHWALBE). Nur der Schwanz unterscheidet sich 
bei Macacus cynomolgus von dem des Menschen durch seine betrachtliche Lange. 

Schwanzlosigkeit oder Kurzschwiinzigkeit scheint ziemlich gesetzlos bei den ver
schiedenen Primatenarten vorz'.lkommen, doch bilden Mensch und Menschenaffen 
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auch in bezug auf die Schwanzlosigkeit eine geschlossene Gruppe. Bei den Menschen· 
affen ist der Schwanz sogar noch mehr reduziert als beim Menschen. 1m friihen 
Embryonalleben findet sich beirn Menschen noch ein Schwanz, der 7-8, spater 
teilweise zugrunde gehende Wirbelanlagen enthaIt. Er wird im Laufe der Entwicklung 
in den Rumpf einbezogen und zu einem inneren (verborgenen) Schwanz. Diese Beob· 
achtung weist darauf hin, dan der Mensch von Saugetieren abstammt, die einen 
Schwanz besessen haben. 

Unter den Halbaffen sind die Embryonalformen von Tarsius besonders 
menschenahnlich, wahrend die anderen embryologisch genauer bekannten 
Halbaffen groBere Abweichungen zeigen. 

Aber nicht nur die Formmerkmale des Embryo selbst, sondern auch die Art 
und Weise, in der er durch die Placenta mit dem mutterlichen Organismus in Ver
bindung tritt, zeigeninnerhalb der Primatenreihe weitgehende Ubereinstimmungen. 

Eine scheibenjOrmige Placenta wird bei den N agetieren, Insektenfressern, Fleder
mausen, Affen und dem Menschen gebildet. Bei den niederen Affen (Schwanzaffen 
der alten und neuen Welt) ist die scheibenformige Implantation des Eies in den 
ml'ttterlichen Uterus allerdings eine doppeIte, die eigentlichen Menschenaffen (ein
schlieBlich Hylobates) sind jedoch in ihrer Placentation dem l\1enschen ahnlich. 

Die feineren histologischen Verhaltnisse sind bei den Placenten des Schimpansen 
und des Orang sehr menschenahnlich, auch Hylobates, Semnopithecus und Makakus 
kommen dem Menschen nahe. Unter den amerikanischen Affen besitzt Ateles 
(dem Tarsius a,hnlich)st) eine Art Labyrinthplacenta. Bei Cynocephalus und Cerco
pithecus zeigen sich Ubergange zwischen der labyrintharen Placentarform der Neu
weItaffen und der Topfplacenta des Menschen. Bei den Halbaffen auBer Tarsius 
dagegen besteht nur eine Semiplacenta diffusa als lockere Verbindung zwischen 
Frucht und Uterus. 

Die menschliche Placenta stent das Ende einer Reihe dar, in welcher die Affen
placenten als Vorstufen erscheinen. In dieser Reihe gestalten sich die Wege des 
Stoffiibergangs zwischen Mutter und Embryo immer einfacher und die ha~ochorialen 
Placenten der Primaten stellen die groBtmogliche Vereinfachung dieses Uberganges 
dar. Welche Einfliisse allerdings zu der Ausbildung der zwei Typen hamochorialer 
Placenten, des Labyrinthtypus und des olliformen .. Typus, gefiihrt haben, ist nicht 
zu entscheiden. Jedenfalls kann der Grund der Anderung nicht ausschlieBlich in 
der g~?Beren oder geringeren Niitzlichkeit der neuen Anordnungen liegen und nicht 
jede Anderung ist notwendig als Fortschritt anzusprechen. Denn gerade in den 
intervillosen Raumen der hamochorialen Placenten ergeben sich Zirkulations
schwierigkeiten, deren GroBe mit der Dauer der Schwangerschaft steigt und Gelegen
heiten zu einer Beeinflussung des miitterlichen Blutes (Blutgerinnung) geben, welche 
der Mutter und damit der ganzen Art gefahrlich,werden konnen. Der Bauplan auch der 
menschlichen Placenta hat somit nicht unbedingt als ein Gipfelpunkt der Leistungs
fahigkeit zu gelten, wohl aber als eine Spezialisierung und Sonderbildung, die durch 
innere Ursachen (orthogenetisch) entstanden ist und liber die in der gleichen Richtung 
hinauszugehen nicht mehr moglich erscheint. Man kann sich vorstellen, daB der 
Bauplan des einheitlichen intervillosen Raumes bei der Topfplacenta des Menschen 
innerhalb geologischer Zeitraume sich doch nicht als eine den aI).deren Moglichkeiten 
iiberlegene Einrichtung erweisen und daB er dadurch im Verein mit anderen Besonder
heiten des Baues zum Verschwinden des Menschengeschlechtes, lang bevor die Erde 
erkaltet, beitragen wird. So find en sich im Placentarbau Hinweise auf die begrenzte 
Lebensdauer der Art, der Menschheit im ganzen, die durch den AbschluB einer Ent
wicklungsreihe beendet wird (GROSSER). 

1m ganzen lehrt die vergleichende Embryologie, daB der Mensch eine ge
meinsame Entwicklungsperiode zunachst mit allen Wirbeltieren, weiter mit 
allen Saugern und schlieBlich mit allen Primaten durchgemacht hat. Von diesel" 
gemeinsamen Bahn haben sich zuerst offenbar die niederen Affen, insbesondere 
die Neuweltaffen und spater die Menschenaffen abgezweigt. 

Mit fortschreitender Embryonalentwicklung divergieren dann die verschiedenen 
Formen immer mehr. Bereits bei der Geburt sind die endgliltigen Proportions
verschiedenheiten unter den Primaten ungemein deutlich (Abb. 48). Dies gilt auch 
fiir aIle Einzelheiten wie Hand-, FuBbildung usw. 

Die Tatsache, daB der Mensch wahrend des Embryonallebens und fur einzelne 
Merkmale auch noch in der stationiiren Phase weitgehend den Primatenfeten 

Saller, Anthropoiogie. 8 
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gleicht, hat Veranlassung gegeben, ihn als "geschlechtsreif gewordenen Primaten. 
fetus" (BOLK) anzusprechen und die Hauptprinzipien der Menschwerdung in 
einer "Fetalisation" der menschlichen Erscheinung, beruhend auf einer "Retar. 
dation" ihres Entwicklungsganges, zu sehen. Diese Anschauung wird verstand· 
lich unter dem Gesichtspunkt (HILZHEIMER), dal3 neue Entwicklungsformen 
nur von noch veranderungs. und anpassungsfahigen Jugendformen, nicht von 
festen unveranderlichen und an bestimmte Lebensbedingungen gebundenen 
Endformen ausgehen konnen. Der Mensch hat so bei einer mit den Affen gemein
samen Jugendform beginnend unter Beibehaltung einiger jugendlicher Merkmale 
(z. B. die mangelnde Schnauzenbildung u. a.) eine eigene Entwicklungsrichtung 
eingeschlagen. 

Die vergleichend anatomische Forschung geht bei dem Versuch, die Ab· 
stammungslehre zu beweisen, davon aus, daB sich dieselben Organe, welche die 

Abb. 48. Korperproportionen belm Neugeborenen bei 
Orang·Utan, Schlmpanse und Mensch. (Nach A. H. SCHULTZ.) 

Saugetiere und speziell die 
Affen besitzen, auch beim 
Menschen in mehr oder 
minder abgeanderter Form 
finden. Je nach der Rich· 
tung, in der sich die Ab· 
anderung vollzog, unter
scheidet man regressive und 
progressive M erkmale; die 
ersteren bedingen eine Re· 
duktion der Ausgangsmerk
male und fiihren zu rudi· 
mentaren Organen, die letz. 
teren bedingen eine Weiter· 
entwicklung. 

Bezeichnet man als hOhere 
oder progressive j{erkmale 
solche, welche sich in der 
Stufenleiter der Primaten 
beim Menschen am weitesten 
von den entsprechenden Bil

dungen der Simiiden und speziell der Anthropoiden entfernen, so kann man im 
Gegensatz dazu auch von niedrigen, primitiven oder inferioren j{erkmalen sprechen 
und unter ihnen diejenigen Eigentumlichkeiten verstehen, welche beim Menschen -
in verschiedener rassenmiWiger Verteilung - den Bildungen bei den Affen naher 
stehen (SARASIN). 

Zwischen progressiven und regressiven Merkmalen ist jedoch eine scharfe 
Grenze nicht zu bestimmen, da die Weiterentwicklung (Progression) eines 
Organs unter Umstanden mit einer Reduktion desselben verbunden sein kann. 
Derartige vergleichend anatomisch bedeutungsvolle Merkmale finden sich an 
fast allen Organen des Menschen. 

Das Hauptmerkmal, das den Menschen von den iibrigen Wirbeltieren unter· 
scheidet, ist sein au/reehter Gang und die damit zusammenhangende betrachtliche 
Gehirnentwieklung. Der Erwerb dieser beiden Eigentiimlichkeiten hat eine 
Reihe weiterer Umanderungen der menschlichen Korperform nach sich gezogen. 

Die Rumpfwirbelsiiule des Menschen hat durch ein Vorwarts- bzw. Aufwarts
rucken des Beckengurtels bei der Aufrichtung eine Verkurzung erfahren, ein Prozen, 
der auch beim Schimpansen und Gorilla nachweisbar und der beim OrangoUtan am 
weitesten fortgeschritten ist. Die Zahl der Brustlenden- und Sakralwirbel hat sich 
dementsprechend verandert (Tabelle S. 115), sie ist am weitesten reduziert beim Orang; 
bei allen Anthropomorphen ist die Zahl der prasakralen Wirbel geringer als beim 
Gibbon und bei den niederen Affen. Die durchschnittliche Zahl der Prasakral
wirbel ist beim Orang 23,1, beim Gorilla 23,5, beim Schimpansen 23,9, beim Menschen 
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Zahl der Brust-Lenden- Zahl der Sakralwirbel 
wirbel (in %) (inOJo) 

15 
1 

16 1 17 I 18 
1 

19 3 I 4 
I 

5 I 6 
1
7und mehr 

Gibbon - - 17,1 76,6 6,3 17,4 37,6 39,2 5,8 -
Gorilla 5,5 36,1 58,4 - - 9,4 6,2 53,2 25,0 6,2 
Orang .. 7,5 77,5 15,0 - - - 34,1 63,7 2,2 -
Schimpanse 2,1 21,8 58,7 17,4 - 5,8 11,8 41,2 35,4 5,8 

- - - -- ---
M h { Europaer . - 5,0 91,3 3,7 - -

I 
1,3 75,6 23,1 -

ensc Japaner. - 2,7 90,1 7,2 - - 1,1 70,2 28,7 -

(VALLOIS.) 

24,0, bei Hylobates 24,9 und unter den niederen Affen bei Ateles 25,0, bei Makakus 
25,6, bei Cynocephalus 25,7, bei Semnopithecus 25,9 und bei Cebus 26,3 (KEITH). 
Die Reduktion der Wirbelzahl betrifft nur den Brust-Lendenteil der prasakralen 
Wirbelsaule; die Zahl der 
Halswirbel betragt bei Halb
affen und den Affen wie beim 
Menschen 7. 

Als Begleiterscheinung der 
Aufrichtung und Hand in 
Hand mit der Reduktion im 
Brust-Lendenteil der Wirbel
saule entstandendiespezifisch 
menschlichen Krummungen 
der Wirbelsdule, die Abknik-
kung des Kreuzbeins und 
des Beckens nach hinten, 
die Formveranderung des 
Beckens, die Bildung eines 
Promontoriums, die Ausbil-
dungeinerLumbalkriimmung. 
Die Halskriimmung der Wir-
belsaule, welche auch den 
Menschen auszeichnet, ist 
jedoch schon bei den rein 
quadrupeden oder quadruped 
kletternden, dabei haufig 
sitzenden Affen vorhanden. 

Am menschlichen Thorax 
ging derselbe Verkli.rzungs-
prozeLl vor sich w ie an del' 
Wirbelsaule. Die Zahl del' 
Brustbeinrippen, die mit dem 
Sternum in Verbindung treten, 
betragt beim Menschen in 
der Regel nur noch 7, wahrend 
sie bei den Halbaffen bis 
zu 12, bei den Affen 9-7 
ausmacht. Bei den Anthropo
morphen ist die Reduktion 
weiter fortgeschritten als beim 
Menschen, bis zu 6 Brustbein
rippen, eineZahl, die sich 

Ccrcopi thec lI" 

OrtUI,~(jtan 

SchJm panfJe 
.... .......... ... ''----'----' 

---- ---- -- .. ··.---+-,1 

Hylobatea .Homo 
.......... .... ,----,--. 

.. - -.... . ..... ' r---!--.+ 

beim Menschen nur auLlerst Abb. 49. Proportjonsfiguren des Menschen und einiger Affen. 
selten (in etwa 2% del' FaIle) (Nach MOLLISON. ) 

findet. 
1m Aufbau des ganzen knochernen Rumpfskeletes fallt beim Orang und Gorilla 

gegeniiber dem menschlichen Brustkorb eine machtige Zunahme des Brustkorbes 
nach unten auf. Die beim Menschen leicht in die Breite ausgedehnte Tonnenform 
ist bei den Menschenaffen in eine mehr kegelformige und kurz gedrungene Form 
gebracht. Bei allen Menschenaffen und dem Menschen jedoch formte sich die dorso
ventral ovale Querschnittsform des Thorax der Quadrupeden zu einer mehr trans
versal elliptischen Querschnittsform um. 

8* 
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Die Entwicklung des Brustkorbes war begleitet von einer starken Ausbildung 
der mit der Atmung zusammenhdngenden Organe. Rippen, Wirbel, Sternum, Rucken
muskel, Zwerchfell, Pleura, Lungen, Herz wurden gleichzeitig harmonisch um
gebildet. Die Gestalt der Eingeweide von Brust-, Bauch- und Beckenhohle veranderte 
sich entsprechend, das Zwerchfell trat tiefer, die weit getrennten Leberlappen kon
zentrierten sich zu einem einheitlichen Organ, die Harnblase trat beim Menschen 
nach unten. 

Die weite achselstandige Lage der menschlichenBrustdruse bzw. Mamille steht 
im Zusammenhang mit der Breite und Flachheit des menschlichen Thorax. Innerhalb 
der ganzen Primatengruppe ist der Sitz der Brust beim Menschen am tiefsten, 
ahnlich tief nur bei einigen Lemuren, am hochsten bei den Neuweltaffeu. Unter 
den Anthropomorphen zeichnet sich besonders OrangoUtan durch eine sehr hoch
sitzende Brust aus. 

Die Form des Beckens veranderte sich vollig derart, daB sich die drei Bestand
teile des Huftlmochens, Schambein, Sitzbein und Darmbein gegeneinander ver
schoben. Vor allem das Darmbein verschob sich gegen Scham- und Sitzbein. Legt 
man Achsen durch die drei Knochen vom Mittelpunkt der Gelenkpfanne aus, so 
erhalt man fur den Winkel zwischen Darmbein- und Schambeinachse die Werte: 

Halbaffen . 
Katarrhinen 
Platyrrhinen 
Hylobates . 

105 0 

lIOo 
112° 
112° 

Schimpanse 
Orang. 
Gorilla. 
Mensch 

125 0 

1360 

145 0 

156-1600 

(WEIDENREICH. ) 

An das Extremitdtenskelet wurden infolge der Aufrichtung ganz andere Anspruche 
gestellt als bei den Quadrupeden. Vergleicht man obere und untere Extremitiit 
(ohne die distalen Endglieder) bei den Anthropoiden durch den Intermembralindex 
(s. Tabelle), so zeigt sich die auBerordentliche Langenentwicklung der unteren 
Extremitiit beim Menschen gegenuber allen anderen Primaten. Einen umgekehrten 
Entwicklungsgang haben die Anthropomorphen, besonders die beiden extremen 
Hangeler Hylobates und OrangoUtan eingeschlagen, bei ihnen hat die obere Extre
mitat eine miichtige Entfaltung erfahren (Abb. 49). Formen, welche ein anniihernd 

Korperproportionen (Skelet) 

Humero-I Femoro-I Inter- 1 Femoro-I Tibio-
Radial- Tibial- membral- Humeral- Radial-
Index Index Index Index Index 

MutmaBliche Ausgangsform fUr Anthropo- I 
I 

I 
I morphen und Mensch 90 i 95 111 

! 
114 108 

Orang-Utan. 98,81 91,1 I 144,61 139,0 I 149,5 
Hylobates . 111,2 85,8 148,2 130,3 169,2 
Gorilla. 81,2

1 

80,2 116,91 116,51 117,5 
Schimpanse 93,2 84,0 107,2 102,4 113,5 

Mensch: N eandertaler Ferrassie II Cjl 70,4 74,4 68,0 I 69,6 65,9 
Ferrassie I 6' 74,3 77,5 68,0 69,3 66,4 

--- --- - ------ ~------

J ungpalaolithiker Grotte des Enfan ts 

I 
Cromagnon 6' 76,4 85,4 66,1 70,6 62,0 
Grimaldi Cjl 80,1 83,9 65,7 67,1 64,0 
Grimaldi 6' 79,4 83,8 63,1 64,7 61,3 
Oberkassel 6' 81,4 90,2 68,9 72,3 65,4 
Combe Capelle 6' 79,2 88,8 66,6 72,6 73,7 

-------~ ~-------~ 
Rezenter Mensch (Badener). 78 86 73 76 69 

Cercopitheken 99 I 95 
I 

81 76 
I 

84 
Makaken . 101 

I 

91 90 84 96 
Cynocephalen . 105 88 92 85 96 
Platyrrhinen 95 96 78 90 89 
Ateles . -

1 

- 104 

I 

- -
Prosimier 110 91 74 68 83 
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menschliches Langenverhaltnis der Extremitaten zeigen, finden sich noch bei den 
kleinen Platyrrhinen, unter denen sich nur Ateles durch lange Arme auszeichnet. 
1m wesentlichen ist diese verschiedene Langenentwicklung der Extremitaten und 
ihrer Teilabschnitte bei den verschiedenen Primatengruppen von der jeweiligen Art 
ihrer Fortbewegung abhangig. Ais Ausgangsform fUr die Ableitung der menschlichen 
Proportionen kommt die quadrupede Fortbewegungsform, wie sie sich bei der 
:Mehrzahl der niederen Ostaffen findet, in Betracht. Besonders die Semnopithecus
Colobusgruppe nimmt unter den niederen Ostaffen eine primitive Stellung ein, 
ihre Formen halt en sich bei ihren Spriingen in den Baumen mehr oder weniger 
aufrecht und ihre Armlange ist gering. Bei den Pavianen und den Meerkatzen geht 
die allein auf dem Land sich fortbewegende (terrestrische) Quadrupedie in eine 
arborikale Quadrupedie iiber, auch bei ihnen ist daher die obere Extremitat den 
niederen Saugetieren gegeniiber (Index 90 -100) etwas verkiirzt. Bei keiner dieser 
Gruppen ist jedoch die obere Extremitat so verkiirzt wie beim Menschen. Nur bei 
den eigentlich hiipfend springenden Formen unter den Halbaffen ist eine teilweise 

frIVoc/tsen 

Abb. 50. Bildung der FuBform bei niederen Affen (Aluatta seniculus macconnellj) und b eim 
Menschen. (Nach SCHULTZ.) 

noch bedeutendere Verkiirzung der oberen Extremitiit eingetreten, z. B. bei Galago 
(Intermembralindex 52) und Tarsius (Index 56). Der Mensch steht somit in der 
Gruppe der Primaten zwischen Springern und quadrupeden Kletterern. Da es 
unter den eigentlichen Affen aber keine bipedspringenden Formen gibt, kommen 
fUr die Ableitung des Menschen unter den Affen nur die quadrupeden Springer in 
Betracht (SCHWALBE). Der Umstand, dan sich die spezifische grone Beinlange des 
Menschen erst ontogenetisch ausbildet, spricht dabei fiir die Annahme, dan der 
Mensch sich von einem Umweg iiber die baumlebenden Formen ableitet und erst 
allmahlich wieder plantigrad geworden ist. Das andere Extrem iibermailiger Arm
entwicklung wird bei den reinen Gangern und Hangelern (Schwingkletterern) unter 
den Primaten verwirklicht; hier iibertrifft die Langenentwicklung der vorderen 
Extremitat regelmiillig diejenige des Rumpfes. Besonders auch die eigentlichen 
Anthropomorphen zeichnen sich durch eine betrachtliche Armliinge im Verhaltnis 
zur Lange der unteren Extremitat aus. 

Der menschliche Fuf3 als an den bipeden Gang angepailte Stiitze ist wahr
scheinlich aus einem Greiffun hervorgegangen. 1m Embryonalleben stimmt die 
menschliche Funbildung bis zu einem gewissen Stadium mit derjenigen der niederen 
Affen iiberein und erst spater erfolgt eine divergente Entwicklung (Abb. 50). Noch 
der N eugeborene besitzt beim Menschen eine viel gronere Bewegungsmoglichkeit 
der gronen Zehe als der Erwachsene. Vor der Entstehung des Greiffunes sind jedoch 
die altesten placentalen Sauger, von denen die Primaten abzuleiten sind, als planti
grad ohne Greiffun anzunehmen. Erst bei den Primaten, wahrscheinlich bei den 
eocanen Lemuriden, kam infolge der arborikalen Lebensweise ein Greiffun zur Aus
bildung, der sich dann in der Gruppe der hoheren Af£en je nach den Lokomotions
verhaltnissen (quadruped oder kletternd) verschieden ausbildete. Die wesentlichsten 
Veranderungen des Menschenfuiles dem Affenfun gegeniiber sind eine Verstarkung 
der ersten Zehe, eine enge Anlagerung derselben an die zweite, eine auffallende 
Verkiirzung der Phalangen, eine Umbildung des Sattelgelenkes der Affen zwischen 
dem ersten Mittelfunknochen und dem ersten Keilbein in ein straffes Gelenk und 
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die Bildung des FuBgewolbes. Die FuBform des Scbimpansen scbeint del" Ausgangs
form von Mensch, Gorilla und Orang am nachsten zu stehen (KEITH). Die beim 
Menschen iiberwiegende Verdickung der Teile der groBen Zehe findet sich abnlich 
auch beim Gorilla und Schimpansen, wahrend Metatarsalia und Phalangen am FuB 
der Anthropomorphen bedeutend verlangert sind. Als gemeinsame Ursprungsform 
des Menschen- wie des AnthropomorphenfuBes ist vielleioht der CercopitbecidenfuB 
a.nzusprechen (LOTH), ein lokomotoriscber LauffuB, von dessen Form der StiitzfuB 
der Antbropoiden durch seine Flachheit unterscbieden ist. 

Die obere Extremitat wird beim biped en Stehen und Gehen des Menschen vollig 
von der Funktion eines lokomotorischen Organs entlastet. Dies befreit auch die 
Hand, welche nun nicht mehr zum Gehen und Greifen verwendet wird. Der zweite 
bis fiinfte Finger verkiirzen sich, die Hand bekommt dadurch ein breiteres Aussehen 
der Daumen wird starker und opponierbar. Die ganze schon im Eocan beginnende 
Gruppe der Archonten ist wie die Primaten, die sich von ihr ableiten, fiinffingerig 
und fiinfzehig. 1m Rahmen dieses gemeinsamen Grundrisses erfolgten dann die 
verschiedensten Anpassungsveranderungen. Bei der Mehrzahl der Insectivoren 
besteht plantigrader Gang und ist infolgedessen kein opponierbarer Daumen vor
handen. Nur bei den indischen Tupajiden (Spitzhornchen) ist als Anpassung an das 
Baumleben der Daumen divergent geworden, aber nicht opponierbar. Bei den 
Hapaliden, die mit ihren scharfen Krallen klettern, ist der Daumen ebenfalls nicht 
opponierbar. Dagegen haben die rezenten Halbaffen stets einen opponierbaren 
Daumen. Unter den niederen Ostaffen ist bei Semnopithecus der opponierbare 
Daumen maBig entwickeIt, bei Colobus rudimentar, bei den vorzugsweise quadru
peden Makakus und Papio ist er gut ausgebildet. Unter den Menschenaffen ist der 
Daumen am meisten reduziert beim Orang, dann folgt der Gibbon. Relativ am besten 
entwickelt ist der Daumen beim Schimpansen und Gorilla, deren Hand derjenigen 
des Menschen am nachsten steht. Wenn auBer bei den Primaten auch bei den Beutel
tieren ein opponierbarer Daumen auf tritt, wahrend die Insectivoren keinen solchen 
besitzen, so ist fiir dieses Merkmal bei beiden Gruppen wohl eine Konvergenz
erscheinung anzunehmen; da die jetzt lebenden Halbaffen schon allgemein einen 
opponierbaren Daumen haben, ist anzunehmen, daB ein solcher bereits bei den 
fossilen Lemuriden in Anpassung an ein Baumleben entstand (SCHWALBE). 

Die Aufrichtung des Menschen ging nicht nur mit einer grundsatzlichen 
Umgestaltung der Korperproportionen, welche durch die Skeletbildung be
stimmt werden, einher, sondern hatte auch eine vollige Anderung einzelner 
Muskelfunktionen zur Folge. 

In erster Linie muBten diejenigen Muskeln beeinfluBt werden, die beim bipeden 
Gang in Anspruch genommen werden; so wurden der M. glutaeus maximus, die 
Streckmuskulatur des Knies, die Wadenmuskulatur beim Menschen starker aus
gebildet. Auch klein ere Muskeln wurden in der Haufigkeit ihres verschiedenen Auf
tretens bei den einzelnen Primatenarten beeinfluBt (s. Tabelle). 

Es fehIt der 
M. palmaris brevis I M. pyramidalis 

I 
M. plantaris 

(%) (%) (%) 

Gorilla 85 80 100 
Schimpanse 5 75 46 
Orang ... - 100 96 
Gibbon 5 50 100 

{ Europaer 15,3 18,1 7,1 
Mensch N eger. . 5,1 10,9 5,0 

Japaner. 3,4 3,6 11,0 
(VALLOIS.) 

Innerhalb der Menschheit erweisen sich dabei auch die einzelnen Rassen in ver
schieden weitem Grad fortdifferenziert (s. Tabelle S. 119); es muB angenommen werden, 
daB sich die groBen Rassenstamme der Menschheit vielleicht gleichzeitig mit der 
Artwerdung des Menschen, jedenfalls aber sehr bald danach getrennt und dann 
einen einigermaBen selbstandigen Entwicklungsgang genommen haben. 

Das Rudimentarwerden der menschlichen Hautmuskulatur und die starke Aus
bildung der mimischen Gesichtsmuskulatur hangt bis zu einem gewissen Grad ebenfalls 
mit der Aufrichtung des Menschen zusammen. 
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I Chinesen Japaner Neger I Europaer 
% % % % 

1\1. sternalis vorhanden. 15,4 14,8 12,0 I 4,1 
1\1. biceps caput III vorhanden 15,7 15,7 12,5 9,1 
M. psoas minor vorhanden . 51,9 49,5 48,3 44,0 
1\1. pyramidalis vorhanden 98,8 96,0 89,1 85,0 
1\1. palmaris longus vorhanden 97,1 96,6 95,1 82,5 
M. gemellus sup. vorhanden . 100,0 100,0 93,0 
1\1. flexor dig. V brevis am FuB vor-

handen 72,0 75,6 81,6 79,5 
1\1. plantaris vorhanden 93,3 89,0 94,7 92,9 
M. peroneus tertius fehlt 8,5 4,5 9,8 8,2 

(W AGENSEIL.) 

Das groBartigste Ergebnis der Aufrichtung des Menschen war jedoch die 
Entwicklung der GrofJhirnhemispharen und damit des menschlichen Intellektes. 
Der Schadel balancierte auf dem oberen Ende der Wirbelsaule aus, indem 
das groBe Hinterhauptsloch bedeutend nach vorn gelagert und vordere und 
hintere Kopfhalfte ins Gleichgewicht gebracht wurden. Die Masse der Nacken
muskulatur, die sonst den Schadel zu halten hatte, konnte reduziert werden. 

Man kann die Umgestaltung der Schadelbasis und die Vorverlagerung des Hinter
hauptsloches am besten verfolgen durch das Verhalten des N eigungswinkels des Foramen 
magnum zur Ohraugenebene. Der Winkel betragt bei 

Cebus . . . + 55° 
Gorilla + 19° 
Neandertaler + 7° (La Chapelle aux Saints) 
Mensch - 7 bis - 21 ° (Mittelwerte rezenter Rassen). 

Die Kiefer und die Zahne, insbesondere die Eckzahne, wurden reduziert, 
ebenso die innere Nase. Hand in Hand damit erfolgte die Volumenzunahme 
des Gehirns, die eines der wichtigsten, wenn nicht iiberhaupt das wesentlichste 
Merkmal des Menschen bedeutet. 

Das relative Hirngewicht (das Verhaltnis zwischen Hirngewicht und Kiirper
gewicht) vergriiBerte sich beim Menschen, es betragt bei ihm 1 : 45, beim jungen 
Orang 1 : 58, beim alten Orang 1 : 183, beim Schimpansen 1 : 61. Nur die ameri
kanischen Affen zeigen mit 1 : 15 (Ateles) bis 1 : 18,5 (Cebus) noch hiihere relative 
Hirngewichte als der Mensch, entsprechend dem Umstand, daB sie auch in diesem 
wie in vielen anderen Merkmalen einen eigenen Entwicklungsgang eingeschlagen 
haben. 

Nicht liut das Gewicht, sondern auch die feinere Struktur des Gehirns erfuhr 
bei der Aufrichtung eine starke Ausgestaltung. Die Oberjldchengestaltung der GrofJ
hirnhemisphiiren ist bei den niedersten kleinsten Affen nahezu glatt. Entsprechend 
der Zunahme der KiirpergroBe und der Intelligenz treten dann in den hoheren Gruppen 
Furchen und Windungen auf, die wenigstens bei den Affen der .alten Welt den 
Windungstypus des Menschen in vereinfachter Form erkennen lassen. Bei den 
}Ienschenaffen zeigen die Furchen der GroBhirnhemispharen die gleiche Anordnung 
wie beim Menschen (Abb. 51), wenn sie auch unter den Primaten am kompliziertesten 
erscheinen. Nach neueren Untersuchungen ist das Gehirn des Orang in dieser Be
ziehung dem des Menschen am ahnlichsten (MAURER). Bei den verschiedenen 
Menschenrassen ist bisher in der Gesamtgestaltung wie in der Ausbildung der Win
dungen und }'urchen der GroBhirnoberflache kein flir eine Rasse sicher charakteri
stisches Merkmal festgestellt worden. Die Furchung der GroBhirnhemispharen 
bringt vor allem eine VergroBerung der GroBhirnoberflache mit sich. Die Oberflachen
groBe einer Hemisphare ist beim Menschen auf 135000 qmm, beim Schimpansen 
auf nur 39 500 qmm berechnet worden (BRODMANN). 

Innerhalb der GroBhirnoberflache nehmen beim Menschen die Assoziations
zentren und Assoziationsbahnen, welche die Sinnesbahnen koordinieren und die 
Zusammenfassung mehrerer Sinneseindrucke zu klaren VorstellUngen ermiiglichen, 
zwei Drittel der Oberflache ein, einen groBen Teil des Stirnlappens, den griiBten 
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Teil des Scheitellappens, die Insel, Teile des Hinterhaupts- und Schlafenlappens. Bei 
den ubrigen Saugetieren treten die Assoziationszentren und Assoziationsbahnen mit 
Abnahme der Intelligenz mehr und mehr zuruck und die Sinnesspharen uberwiegen. 

1m Stirnlappen fehlt das Stirnassoziationszentrum bei den niedersten Placental
tieren noch vollig, bei den niedersten Primaten (Halbaffen, Krallenaffen) ist es bereits 

Schimpanse 

~rens('h 

Abb. 51. GroLlhirnhalften von Mensch und Schimpanse von oben. (Photographie des Kaiser
Wilhelm-Instituts fiir Hirnforschung. Beschriftung nuch MAURER.) Afsp Affenspalte, Hila Hinter
hauptslap pen, ScheH Scheitella ppen (setzt sich abwarts und vorwarts in den SchIafenlappen fort), 
Stl (r) rechter Stirnlappen, Zf Zentralfurche, I, 2, 3 = I., 2. , 3. Stlrnwlndung 4 vordere Zentral
windung (Bewegungszentrum), 5 hintere Zentralwjndung (Gefiihlszentrum), 6 Wlndungen des 

Scheitellappens, 7 Windungen des Hlnterhauptslappens. 
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ausgebildet und mit aufsteigender Primatenreihe nimmt es an Flachenausdehnung 
allmahlich weiter zu (s. Tabelle). Beim Menschen macht es mehr als 1/4 der Gesamt
oberfIache des Gehirns aus. 

GrofJe der Stirnlappenzone in Ofo der Gesamtoberflache des Gehirns,' 
Halbaffen. . . . 8,3 
Platyrrhine Affen 8,9- 9,3 
Katarrhine Affen 9,5-11,3 
Gib bon. . . 11 ,3 
Schimpanse . 16,9 
Mensch. . . 29,0 

Die Zahl der Unterabte"ilungen der einzelnen GrofJhirnregionen steigt im allge. 
meinen mit der hiiheren Entwicklung des Gehirns. Ais eine besonders wichtige 
derartige Unterabteilung erscheint die dritte untere Stirnwind11:.ng, in der die Sprach
fahigkeit lokalisiert ist. Sie hat bei den niederen Affen kein Aquivalent. Unter den 
Anthropomorphen fehlt beim Gorilla die untere Stirnwindung uberhaupt, d. h. de.r 
nach vorn flach und wenig breit endigende Stirnlappen laBt auBerlich nur ZW81, 
der oberen und mittleren Stirnwindung des menschlichen GroBhirns entsprechende 
Windungen erkennen. Beim Orang tritt eine schwache dritte Windung, besonders 
nahe dem Vorderende des Stirnlappens auf, die beim Schimpansen noch etwas starker 
hervortritt. Aber der hintere Teil der dritten Stirnwindung ist nur beim mensch
lichen Gehirn voll entwickelt. Gerade dieser hint ere Teil der unteren Stirnwindung 
enthalt beim Menschen das Zentrum der artikulierten Sprache. Dieser Teil fehlt 
den Menschenaffen. Die erhobenen Befunde sind auch entscheidend fUr die Annahme 
der einmaligen Entstehung des Menschen aus Wesen, die nach anderer Seite sich 
zu den heutigen Menschenaffen ausgebildet haben. Die Zunahme der Intelligenz 
ist an die Zunahme der grauen Rindensubstanz des GroBhirns geknupft; die Sprache 
ist etwas spezifisch Menschliches, ihre Ausbildung ist mit der Menschwerdung 
eng verbunden. 

Trotz all dieser Differenzen ist jedoch der GrundriB des Gehirns derselbe fUr 
Affen und Mensch. 

Die gewaltige Gehirnentwicklung des Menschen bedingte eine Umgestaltung 
des Schiidels und fiihrte zu einer groBeren Rundung und Auswolbung des 
Schadeldaches. Die Scheitel- und Stirnregion entfalteten sich machtig. Je 
mehr das Gehirn im Wachstum vorherrschte, desto groBere Gebiete der Schadel
kapsel bildeten sich aus bindegewebigen Deckknochen. In der Schadelbasis 
(Primordialcranium), die bei allen Primaten knorpelig angelegt wird, zeigen 
sich daher in der Primatenreihe groBere Dbereinstimmungen und das Primordial
cranium des Menschen zeigt eine auBerordentliche Ahnlichkeit mit demjenigen 
der Affen. Selbstverstandlich blieb auch der Gesichtsschiidel (Splanchocranium) 
von der Umgestaltung des Gehirnschadels (Neurocranium) nicht unbeeinfluBt, 
wenn er auch von vornherein von der Aufrichtung etwas unabhangiger war 
als der Gehirnschadel. 

Die Nasenwurzel war ursprunglich breit. Beim Menschen blieb eine betracht
liche Breite bestehen, wahrend beim Affen (Katarrhinen) dieses MaB ebenso wie 
bei den Anthropomorphen eine bedeutende Reduktion erfuhr (SCHWALBE). 

Das, was die aufJere Nase des Menschen gegenuber derjenigen der Affen aus
zeichnet, ist also nicht eine Reduktion, sondern eine bedeutende Erhebung uber die 
Oberflache des Gesichtes. Das spezifisch Menschliche an ihr ist ihre scharfe Ab
knickung (Angulus nasolabialis) gegen die Oberlippe. Man kann als Ausgangsform 
fUr die Nasenbildungen der Primaten die Schnauze betrachten, an deren freiem, 
mehr oder weniger gerade abgeschnittenen Vorderende oben beide Nasenlocher sich 
befinden (Pavian). Von hier aus riickten bei den Affen die NasenOffnungen auf die 
obere Flache der Schnauze, indem sich das Atemrohr betrachtlich verkurzte (Cerco
pithecus) oder aber russelformig erhalten blieb (Nasenaffen von Borneo). Dabei 
blieb aber auch bei den reduzierten Formen (Anthropoiden) die Richtung der Nasen
locher nach vorn gerichtet wie bei der Schnauzenbildung. Weiter entstand (schon 
bei Makakus) zwischen Oberlippe und Nasengebiet eine quere Rinne als Abgrenzung. 
Bei den Menschenaffen (Gorilla, Schimpanse) tritt diese Rinne als tiefere Ein
senkung zwischen der Basis des Nasenseptums und der Oberlippe auf, doch bleibt 
die Entwicklung der Nasenflugel schwach, der Nasenrucken kurz, die Richtung 
der NasenlOcher nach vorn eingestellt. Am meisten Annaherung an eine allerdings 
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tiefstehende menschliche Nasenform zeigt Gorilla. Zwischen Menschen· und Affen
nase besteht in der Ontogenese eine Zeitlang eine gewisse Parallele und die mensch
lichen Embryonen zeigen noch eine Art Schnauzenbildung. Durch regressive Prozesse 
am Knorpel- und Knochengeriist auf der einen und progressive Vorgange auf der 
anderen Seite bilden sich dann jedoch Gegensatzlichkeiten aus. Beim Menschen wurde 
von den drei Riechmuscheln, welehe bei den Affen auBer der unteren Muschel noch 
vorhanden sind, eine zuriickgebildet, das Riechorgan wurde reduziert. Das Wachstum 
des Nasenriickens und der Seitenteile der Nasenfliigel dagegen erfuhr eine Steigerung. 
Da der bipede Mensch den Kopf beim gewohnlichen Gehen nur unbedeutend nach 
vorn gegen die Brust senken kann, wiirden die Nasenlocher bei einer Lage wie bei 
den Affen nach vorn oben gerichtet bleiben. Die Ausbildung einer auBeren Nase 
hat demgegeniiber die Folge, daB sieh die Nasenlocher nach abwarts kehren. Somit 
konnte sich auch eine iiuBere Nase beim Menschenerst bei der Aufrichtung des 
Korpers ausbilden (SCHWALBE). 

Mit der Reduktion der Interorbitalbreite ging eine Versehiebung der Augen 
nach vorn und eine Parallelstellung der A ugenachsen einher, die beim Orang am 
weitesten vorgeschritten ist. 

Die Parallelstellung der Augenachsen und die Entwicklung des Hirnschadels 
brachte eine Umbildung der Schliifengrube mit sich. Die Verbindung zwischen 
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Stirn- und Schlafenbein wurde unterbrochen, 
'~h indem sich der Keilbeinfliigel am Grund der 
¥-!l" Schlafengrube verbreiterte und sich zwischen 

Stirn- und Schlafenbein schob (H-Form der 

Abb. 52. Ausbildung der Zahnhiicker . 
(Nach MOLLISON.) 

Pteriongegend) (vgl. Abb. 28). Doch blieb die 
Verbindung zwischen Frontale und Temporale 
(temporofrontaler Typus) auch beim Menschen 
in geringen Prozentsiitzen noch erhalten (siehe 

Tabelle), wahrend sie bei den Anthropomorphen einen hohen Prozentsatz, bei 
niederen Ostaffen (Cynocephalus) 80% (RANKE) der FaIle ausmacht. 

Temporofrontaler TYPU8 der Pteriongegend. 
35 Gorilla. . . 100% 
70 Schimpansen 77% 

307 Orang . 33,8% 
73 Gibbon 13,7% 

2 115 Neger . 12,0% 
1 306 Mongolen 3,8% 

20867 Europaer. 1,6% (VALLOIS.) 

Wichtige Umbildungen der Gesichtsform erfolgten durch Veriinderungen an 
den Ziihnen, vor aHem durch eine Reduktion der Zahnzahl. 

Die ursprungliche Form der Zahne ist der einfache kegelformige Stiftzahn. Dureh 
eine Vermehrung der Wurzel- und Kronenhockerzahl trat von dieser Grundform 
aus eine Differenzierung ein. N eben der Hauptspitze (Protoconus p) trat zunachst 
eine vordere (Paraconus pal und eine hintere Spitze (Metaconus m) auf (trikono
donter Zahn) (Abb. 52). Die drei Spitzen stellten sich bei der weiteren phylogene
tischen Entwicklung durch Verschiebung zu einem Dreieck (trituberkularer Zahn), 
der Innenhiicker verband sich mit den beiden AuBenhockern durch scharfe Leisten, 
wodurch ein im Oberkiefer nach auBen, im Unterkiefer nach innen offenes Dreieck 
(Trigonum) entstand. Weiter bildete sich an der Hinterflache des Zahnes ein Anhang 
(Talon), der einen Hocker (Hypoconus h) tragt. Das Auftreten weiterer Hocker 
fiihrt bei gewissen Saugetieren zu einer sechshockerigen Form der Molaren, bei 
anderen wird durch den Verlust von Hockern nach der sechshockerigen wieder eine 
vierhockerige Zahnform erreicht. Bei den Primaten ist die urspriingliche Form der 
Mahlzahne des Oberkiefers vierhockerig, des Unterkiefers fiinfhockerig. Der Mensch 
hat diese primitive Form ebenso wie die Menschenaffen bewahrt. Bei den niederen 
Ostaffen ist der 5. Hocker der Unterkiefermolaren entweder an allen drei (Cerco
pithecus) oder an den beiden vorderen Molaren (Makakus und Cynocephalus) ver
loren gegangen. 

Die Zahl der aufeinanderfolgenden Zahngenerationen war bei den Tieren urspriing
lich unbeschrankt. Bei allen Saugetieren jedoch ist im Zusammenhang mit der 
bedeutenderen GroBe der Zahne und ihrer festeren Verbindung mit dem darunter 
liegenden Knochen die Zahl der Dentitionen auf zwei beschrankt (beim Menschen 
Zahnformel des Milchgebisses 2 I, 1 C, 2 M, des bleibenden Gebisses 2 I, 1 C, 2 P, 3 M). 
Wie die Zahl der Dentitionen, so hat auch die Zahl der gleichzeitig vorhandenen Zahne 
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bei allen Saugetieren eine Reduktion erfahren .. Man nimmt an, da1.\ das ursprungliche 
(hypothetische) Primatengebi1.\ die Formel 3 I, 1 C, 4 P, 3 M hatte, wie sie bei
spielsweise bei den fossilen Hyopsodontidae bestand. Die gro1.\te tatsachlich vor
kommende Zahl der Zahne bei den Primaten, wie sie bei gewissen Halbaffen und 
unter den Neuweltaffen bei den Cebiden angetroffen wird, entspricht der Formel 2 I, 
1 C, 3 P, 31\1. Diese Formel wurde durch den Verlust des ersten Pramolaren und 
eines Schneidezahnes erreicht. N och weiter hat sich das GebiG der niederen Alt
weltaffen reduziert, sie besitzen die gleiche Zahnformel wie die Anthropomorphen 
und der Mensch. 

Zur Erkldrung der Umwandlung des Gebisses mit 3 P und 3.1\1 bei Platyrrhinen 
in das der Katarrhinen mit 2 P und 3.1\1 wird angefiihrt (BOLK), da1.\ der letzte 
1\1ilchmolar der Platyrrhinen, also der Vorganger des 3. Pramolaren, dem bellach
barten 1. Dauermolar, welcher der gleichen (ersten) Dentition angehort, auBer
ordentlich ahnlich sieht. Dieser Milchmolar ist permanent, also Dauermolar, geworden 
und wird llicht mehr dureh einenDauerpramolar ersetzt. Gleichzeitig verrallt der letzte 
Molar der Reduktion, so da1.\ nicht 2 Pramolaren und 4 Molaren, sondern nur 2 Pra
molaren und 3 Molaren vorhanden sind. Beide Vorgange sind Au1.\erungen einer 
allgemeinen Reduktion des Gebisses, die an der ersten wie an der zweiten Dentition 
von hinten her beginnt. Diese Reduktion des Gebisses geht auch heute noch beim 
Menschen weiter, doch kommt beim Australier noch haufig ein 4. Molar zum Durch
bruch, nach BOLK der verloren gegangene ursprungliche dritte. Beim Orang findet 
sich ein 4. Molar in 20% der FaIle. Die heutige Umwandlung des mensehliehen Ge
bisses geht dahin, da1.\ der seitliehe obere Schneidezahn und der 3. untere Molar 
zu verschwinden seheinen, worauf ihre Formabweichungell und die Tatsaehe, da1.\ 
sie ziemlich haufig nieht mehr angelegt werden, hinweisen. Reduziert sind beim 
Menschen gegenuber dem GebW aller iibrigen Primaten auch die Pramolaren, 
besonders P 2 ; sie sind meist nur noch einwurzelig. Nur der zweite Milchmolar scheint 
sich in progressiver Richtung zu differenzieren. 

Ein besonderes Problem stellt die Form des menschlichen Eckzahns dar. Die 
altesten I uns bis jetzt in fossilem Zustand beka~p.t gewordenen echten Affen, Para
pitheeu~ und Propliopithecus aus dem Oligocan Agyptens besitzen Eckzahne, welche 
die Kauflache der ubrigen Zahne nur ma1.\ig uberragen. Danach scheint die be
deutend~ Lange der Eckzahne bei den heutigen Menschenaffen eine sekundare 
Erschemung zu sein. Die kleine Eckzahnform des Menschen wird von den einen 
(ADLOFF) als erhalten gebliebenes primitives Merkmal angesprochen, wahrend 
andere (REMANE) auf Eigentumlichkeiten und Proportionsverhaltnisse des gesamten 
menschliichen Gebisses hinweisen, die es wahrscheinIich machen, da1.\ der Mensch 
zunachst von einer Form mit gro1.\en Eekzahnen abstammt, seine kleine Eckzahn
form also uber den Umweg uber eine Eckzalmform, wie sie ahnlieh heute noch bei 
den Anthropomorphen vorkommt, erworben hat. 

Mit der Zahnentwicklung hangt auch die Kinnbildung zusammen. 
Das prominente Menschenkinn bildet sich in der Hauptsache in der Periode 

des Zahnwechsels. In dieser Periode zeigt der Basalteil des Unterkiefers ein dem 
allgemeinen Korperwachstum proportionales Wachstum. Der Alveolarabschnitt 
dagegenl erfahrt keine Vergr01.\erung, da der Durehbruch des 2. und 3. Molaren 
retardiert ist. Beim diluvialen Menschen und bei den Affen erfolgte oder erfolgt 
der Durchbruch dieser Molaren fruher und der entsprechende Abschnitt des Dauer
gebisses I erfordert sogleich erheblich mehr Raum als der des Milchgebisses; daher 
ist bei den Affen der Alveolarteil des Kiefers gezwungen, dem Basalteil voraus
zuwachsen und es kommt zu einem Negativkinn. Doch mogen bei der in ihren 
Ursache)l viel umstrittenen Kinnbildung auch noeh andere Faktoren im Spiele sein. 

Die Formverschiedenheiten zwischen Menschen- und Primatenschadel konnen 
vielfach im Sinne der Fetalisations- und Retardationshypothese (BOLK) gedeutet 
werden. Das Gehirnwachstum der Anthropomorphen erreicht sein Ende bereits 
wahrend des ersten Lebensjahres, danach findet nur noch ein ziemliches Breiten·· 
und La).1genwachstum besonders der Schadelbasis und des Gesichtsteiles statt 
(Abb.53). Jugendliche Primatenschadel sehen daher den entsprechenden 
menschlichen Formen ahnlicher als erwachsene. 

Die bisher' besprochenen Merkmale lassen sich streng genommen in der 
Hauptsache mit einer einzigen Eigentumlichkeit des Menschen in Zusammen
hang btingen, mit der Aufrichtung. Durch die Aufrichtung wird zwar dem 
Mellschen ein besonderes Geprage gegeben und ein Hiatus zwischen ihm und 
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den Mfen geschaffen, doch konnen auch die Besonderheiten, welche den Menschen 
infolge seiner Aufrichtung auszeichnen, immer im Zusammenhang mit den 
Befunden bei den ubrigen Primaten erklart werden. Noch deutlicher erscheinen 
die Zusammenhange zwischen Mensch und Primaten fur einige andere, von der 
Aufrichtung weniger beeinfluBte Merkmale. 
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Abb. 53. Schadelentwicklung belm Orang. (Nach OPPENHEIM.) -- OrangoU tan juv., 
.--- Orang-Utan~, -'-'- OrangoUtan cr. 

Die Ohrmuschel des M enschen hat phylogenetisch eine partielle Reduktion 
erfahren. Der Abschnitt des auBeren Ohres, welcher aus der Ohrhugelregion 
entstanden ist, hat sich nicht zuruckgebildet. Dagegen hat die dahinter gelegene 
freie Ohrfalte eine Verkurzung und weiterhinEinrollung bzw. Einfaltung des oberen 
hinteren Ohrrandes durchgemacht, wobei die tierische Ohrspitze (DARwINsche 
Spitze) mit umgeklappt und teilweise auch reduziert wurde. Bei den niederen 
Altweltaffen (Cynocephalus, Makakus) springt die tierische Ohrspitze noch 

A B c D E F 
Abb. 54. Schema der AusbHdung der DARwDlschen Ohrspitzc. (Kach SCHWALBE aus MARTIN.) 
A M a kakus-Form, B Cercopithecus-Form, C Ohrspitze scharf, D Ohrspitze abgerundet, E Ohrspitze 

angedeutet, If Ohrspitze fehlt. 

stark vor. Bei Cercopithecus ruckte die Ohrspitze, sich ruckbildend, am hinteren 
Rand des Ohres abwarts, die Neuweltaffen zeigen starke Reduktionen. Die 
Ohrformen der erwachsenen Anthropomorphen stehen denjenigen des Menschen 
sehr nahe und lassen sich wie diese von einer Cercopithecusform ableiten, die 
ihrerseits wieder unschwer an die Ohrformen der Halbaffen angeschlossen 
werden kann (Abb.54). Am meisten an die Cercopithecusform erinnert mit 
gering en Reduktionen die Ohrform des Schimpansen. Das Ohr des Gorilla 
zeigt schon eine starke EinroIlung des Helixrandes. Beim Menschen ist diese 
Einrollung ahnlich und an der Stelle der ursprunglichen Ohrspitze finden sich 
aIle moglichen Dbergange bis zum Verschwinden der tierischen Ohrspitze. Eine 
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progressive Bildung am menschlichen Ohr ist nur das Ohrlappchen, das auch 
die Anthropomorphen in geringem Grade der Entwicklung besitzen. Am starksten 
reduziert ist das Ohr des Orang. Ontogenetisch durchlauft das menschliche Ohr 
Stadien, welche Dauerformen bestimmter Affenarten (Makakus, Cercopithecus) 
entsprechen. 

Am Auge des Menschen ist die Plica semilunaris eine tierische Reminiszenz. 
Sie liegt innerhalb der LidspaIte unmittelbar lateral von der Caruncula lacrimalis, 
welche den inneren Augenwinkel ausfiillt. Bei den Affen ist sie etwas starker 
entwickelt als beim Menschen, aber immerhin rudimentar. Bei vielen anderen 
Saugern ist sie jedoch noch eine funktionierende, als Nickhaut oder drittes 
Augenlid bezeichnete Falte. Sie besitzt hier einen besonderen Knorpel und 
eine besondere Driise, die Nickhautdriise. Derselbe Knorpel findet sich 
in der Plica semilunaris der Affen konstant und ist haufig auch beim Menschen 
nachgewiesen worden. 

Die Bildung eigentlicher Schleimhautlippen ist ein spezifisch menschliches 
Merkmal. 

Bei der Lippenbildung ist zu unterscheiden zwischen Integumental- und Schleim
hautlippen. Die Ausbildung der Integumentallippen, besonders der Oberlippe, muBte 
sich Ihylogenetisch mit dem Bau der Alveolarfortsatze der Kiefer andern. Bei 
den ffen (einschlieBlich die Anthropomorphen), bei denen das Gewebe der Lippen 
sehr fettarm ist, liegen die Hautpartien direkt dem Knochen auf und geben in der 
Ruhelage einfach dessen Form wieder. Bei den Hominiden, bei denen der M. orbi
cularis oris wie die ubrige mimische Gesichtsmuskulatur und auBerdem das Unter
hautfettgewebe eine starke Entfaltung erfahren haben, entsprechen sich Integumental
lippe und Alveolarrelief nicht mehr genau, die freie Lippe konnte sich bilden. Die 
allein beim Menschen vorkommenden Schleimhautlippen zeigen sich hinsichtlich 
GroBe, Form und Farbe bei den verschiedenen Rassen sehr verschieden. Nur beim 
Schimpansen finden sich Andeutungen schmaler Schleimhautlippen. 

Bei den Halbaffen findet sich an der unteren Flache der Zunge als Anhang 
eine Unterzunge, die nach vorn spitz auslauft und hinten mit der Zunge ver-. 
wachsen ist. Beim Menschen und den Menschenaffen zeigt sich an der Stelle 
der Unterzunge eine fein gezackte FaIte (Plica fimbriata), welche dem freien 
Rand der Unterzunge der Halbaffen entspricht und als letzter Rest der in die 
Zunge aufgegangenen Unterzunge erscheint. 

Beiderseits von der Mittellinie des Gaumens treten auch beim Menschen 
meist mit ihrem freien Rand nach hinten gerichtete Querleisten, Gaumenfalten, 
auf. Bei den niederen Saugetieren (Beuteltiere, Nager, Insektenfresser, Halb
affen) reichen solche Gaumenfalten von den Schneidezahnen bis zum hinteren 
Rand des harten Gaumens. Bei den Halbaffen beginnt eine Riickbildung, 
welche sich besonders bei den Mfen und beim Menschen dadurch auBert, daB 
die Gaumenfalten schlieBlich auf den vordersten Teil des harten Gaumem; 
ungefahr bis zum hinteren Rand der Pramolaren beschrankt werden. 

B h t . I d Lange des mit Falten besetzten Gaumenteils· 100 
erec ne man emen n ex G G 1~ , anze aumenmnge 

so erhalt man als exakten Ausdruck fUr die Reduktion der Gaumenfalten folgende 
Indexwerte: 

Nyctipithecus . 100 
Ateles ater . . 89 
Hapale peninc. 82 
Makakus . . . 76 
Schimpanse . 50 
Mensch. . . . 60-36 (LOTH.) 

Bei den niederen Affen der alten und der neuen Welt besteht noch ein primitiverer 
Zustand. Gibbon und Orang zeigen deutlichere Anfange einer Reduktion am hinteren 
Ende des Gaumens. Etwas weiter ist die Ruckbildung beim Gorilla, am weitesten 
nachst dem Menschen beim Schimpansen fortgeschritten. 
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Am Gaumen vieler Saugetiere findet sich ein hinten blind geschlossener 
Schlauch (JAcoBsoNsches Organ), der entweder vor der Querschnittsebene des 
haufig offen bleibenden Canalis incisivus sich in der Nasenhohle selbst offnet 
(Nagetiere) oder in den Canalis incisivus, welcher Mund- und Nasenhohle ver
bindet, einmiindet. Der Schlauch wird an der medialen Wand von Riechepithel 
ausgekleidet, enthalt einen Riechnerven und stellt eine Abteilung des Riech
organs dar. Beim Menschen laBt sich an seiner Stelle ein feiner, hinten blind 
endigender Schlauch nachweisen, der in der Schleimhaut der Nasenscheidewand 
gelegen ist. Beim Embryo ist er meistens anzutreffen und enthalt hier sogar 
einen feinen Zweig des Riechnerven, beim Erwachsenen ist er zuweilen nicht 
mehr zu finden. 

Am Kehlkopf des Menschen erscheint als Erweiterung der MORGAGNISchen 
Tasche in seltenen Fallen eine Ausstiilpung; sie tritt blindsackfOrmig auf der 
auBeren Seite der Membran hervor, welche sich zwischen Zungenbein und 
Kehlkopf ausspannt. Gelegentlich kann sie sich sogar als groBer, unter der 
Haut gelegener Sack, der yom Kehlkopf aus mit Luft gefiillt werden kann, 
weit am Hals ausbreiten. Bei den Menschenaffen sind derartige paarige Kehl
sacke ein konstanter Befund. 

Lunge und Leber des Menschen zeigen bisweilen iiberzahlige Lappen ahn
licher Art, wie sie bei anderen Saugetieren die Norm sind. An der Leber der 
niederen Affen ist ein dreiseitig pyramidenformiger Lappen (Lobulus caudatus) 
vorhanden, welcher groBtenteils frei der hinteren Flache des rechten Leber
lappens anliegt. Beim Menschen fehlt der Lobulus caudatus. Man erkennt 
jedoch oft die ihm entsprechende Stelle in einem Wulst, der mit dem rechten 
Lappen verwachsen ist. Atavistisch kann aber die Verwachsung unterbleiben, 
so daB ein vollstandig freier, dem Lobulus caudatus der Affen gleichender Leber
lappen auftritt. 

Bei Halbaffen (Propithecus) gelangt ein langer, weiter Blinddarm zur Aus
. bildung , der sich an seinem blinden Ende allmahlich verengert. Von diesem 
urspriinglichen Zustand aus erfolgte eine Riickbildung des Blinddarms nach 
zwei verschiedenen Richtungen (SCHWALBE), einerseits bei den niederen Affen 
durch einfache Langenabnahme des gesamten Blinddarms, andererseits dadurch, 
daB sich unter Anhaufung von lymphoidem Gewebe (Lymphfollikeln) das Stuck, 
welches dem blinden Ende des Blinddarms entsprach, stark verengerte und 
sich damit gegen das weitbleibende Wurzelstiick des Coecum als eigentlicher 
Processus vermiformis absetzte. Dieses Verhalten in analoger Ausbildung wie 
beim Menschen zeigen nur noch die Menschenaffen einschlie13lich des Gibbon. 

Nimmt man einen langen Blinddarm fiir die Vorfahrenstufe der Affen und 
des Menschen an, wie er bei den Prosimiern vorhanden ist, so hat sich die Semno
pithecus-Nasalisgruppe unter den niederen Affen mit einem noch ansehnlich langen 
Blinddarm am primitivsten erhalten, wahrend der Mensch mit Gibbon, Schimpanse, 
Gorilla und Orang durch den gemeinsamen Besitz eines Processus vermiformis 
eine enger zusammengehorige Gruppe bildet. 

Am Uterus zeigen bei den Affen nur die Paviane noch Andeutungen von 
Hornern, wie sie bei den niederen Tieren vorkommen. Bei den hoheren Affen 
ist der Uterus unpaar wie beim Menschen. Der Ubergang des Uterus in die 
Scheide geht bei den Huftieren, Insektenfressern, Halbaffen u. a. allmahlich 
vor sich. Erst beim Menschen und bei den Affen ist eine scharfe Absetzung 
des Uterus von der Scheide durchgefiihrt (MAURER). 

Die Organe mit innerer Sekretion treten in der ganzen Reihe der Wirbel
tiere (nur in dieser) und beim Menschen in charakteristischer Ubereinstimmung 
auf. Die Inkrete wirken artunspezifisch. 

Am Oberarmknochen (Humerus) ist bei niederen fossilen und rezenten 
Saugetieren im medialen Epicondylus am distalen Ende ein Loch oder Kanal 
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(Canalis entepiwndyloideus) ausgebohrt, durch den der Nervus medianus 
hindurchtritt. Auch bei allen Halbaffen mit Ausnahme von Perodicticus, aber 
einschlieBlich Tarsius, findet sich dieser Kanal. Bei den Affen der neuen Welt 
ist er weit verbreitet. Allen Affen der alten Welt, auch den Anthropomorphen, 
fehlt aber der Kanal. Beim Menschen findet sich ausnahmsweise in etwa 1 % 
der Falle (TEsTuT) an der Stelle des Kanals ein mehr oder weniger langer, von 
der medialen Kante des Humerus abwarts gerichteter Fortsatz (Processus 
supracondyloideus) , von dessen Spitze ein fibroser Strang zum medialen Epi
condylus zieht. Diese Bildung entspricht dem Canalis entepicondyloideus der 
niederen Tiere. 

An der Hand liegt bei den Affen zwischen beiden Reihen der Handwurzel
knochen in einer distalwarts gerichteten Nische des Os naviculare ein Knochel
chen, das Os centrale. Beim Menschen und bei den Anthropomorphen ist das 
Os centrale embryonal ebenfalls konstant vorhanden, beim Orang und beim 
Gibbon bleibt es auch beim Erwachsenen erhalten. Beim Gorilla und Schim
pansen und mit wenigen Ausnahmen auch beim Menschen verschmilzt es mit 
dem Os naviculare oder geht zugrunde, so daB es beim Erwachsenen fehlt. 

Am Oberschenkelknochen (Femur) springt bei niederen Saugetieren unter
halb des Trochanter major im Gebiet der Crista glutaea ein besonderer Hocker 
vor, der Trochanter tertius. Allen Affen fehlt dieser Hocker, bei der Mehrzahl 
der Halbaffen ist er noch vorhanden. Auch beim Menschen solI sich der 
Trochanter tertius noch in 30-70% der Falle finden. 

Es ist dabei allerdings fraglich, ob der menschliche Trochanter tertius wirklich 
demjenigen der Halbaffen entspricht und wie bei diesen entwicklungsgeschichtlich 
aus einem besonderen Knochenkern hervorgeht (MARTIN, BUMULLER). 

Auch die auBere Haut des Menschen zeigt einige phylogenetisch interessante 
Variationen in der Ausbildung iiberzahliger Brustwarzen (Hyperthelie) und in 
der Anordnung der Hautleisten (Papillarlinien). 

Uberzdhlige Brustwarzen (Hyperthelie) oder uberzahlige Brustdrusen (Hyper
mastie) finden sich seItener bei Mannern als bei Frauen. Beim menschlichen Embryo 
tritt an jeder Seite des Korpers zwischen dem Ansatz der vorderen und hinteren 
Extremitat ein verdickter Epithelstreifen auf, der sich zur sog. Milchlinie zusammen
schiebt und aus dem dann die einzelnen Milchdrusenanlagen hervorgehen. Der 
Mensch besitzt so im embryonalen Leben eine groBere Anzahl von Milchdriisen
anlagen innerhalb des Milchstreifens, von denen aber nur eine einzige, die 5. von 
oben, zur definitiven Brustdriise wird. In seltenen Fallen kann sich aber auch 
die eine oder andere der iiberzahligen Anlagen weiter entwickeln und beim Er
wachsenen als uberzahlige Brustwarze oder Milchdriise erscheinen. Die Entwicklungs
geschichte zeigt so, daB der Mensch mit Formen zusammenhangt, die konstant 
mehr als ein Paar Milchdriisen besitzen. In den Mehrlingsgeburten kommen beim 
Menschen teilweise ahnliche phylogenetische Reminiszenzen zum Ausdruck wie etwa in 
uberzahligen Brustwarzen. In der Gruppe der eigentlichen Affen finden sich wie 
beirn Menschen in der Regel stets nur zwei bruststandige Zitzen, doch werden 
auch hier iiberzahlige Zitzen beobachtet, bei den Altweltaffen selten, bei den ameri
kanischen Affen haufiger. Bei den Halbaffen gibt es bereits Formen mit zwei Paar 
Brustdriisen, einem pectoralen und einem ingumalen Paar. Bei Tarsius mit ebenfalls 
zwei Zitzenpaaren steht die zweite Zitze jederseits wie die Mehrzahl der iiberzahligen 
Zitzen des Menschen und der Affen kopfwarts vom N abel. Die groBte Zitzenzahl, 
ein axillares, ein pectorales und ein in der Hohe des Nabels gelegenes, insgesamt 
also drei Paar hat die Gattung Galago unter den Halbaffen. 

Die an Hand und FuB auf Palma und Planta verlaufenden Harullinien sind 
groBtenteils durch die Funktion bedingt, also von sekundarer Bedeutung. Dagegen 
kommt den feineren Reliefbildungen an Hand und FuB, den Hautleisten (Papillar
linien) phylogenetisch ein groBerer Wert zu. Auf ihren Kammhohen miinden in 
Abstanden von 0,3-0,4 mm SchweiBdriisenporen aus; ontogenetisch entstehen 
die Leisten durch die Aneinanderreihung einzelner Inselchen, deren jede die Miindung 
eines SchweiBdrusenkanals enthalt (SCHLAGINHAUFEN). Bei manchen Prosimiern 
(Lemuren, Lorisinae) bleiben solche beim Menschen ontogentisch wiederholte Stadien 
dauernd erhalten. Die Papillarlinien ordnen sich dann bei den Affen zu verschiedenen 
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Fi.guren un~ diese. zeigen auf den Finger. und Zehenspitzenballen in der Primaten
r~lhe aufstelgend lmmer kompliziertere Bilder (Abb. 55), zunachst nur mit langs
zlehenden, von Hylobates an auch mit bogenformigen Leisten. Beim Menschen 
wird die Schleife das vorherrschende Muster. 

Die H autfarbe (H autpigmentierung) wird beim Menschen durch einen braunen 
Farbstoff bedingt, del' sowohl in del' ektodermalen Epidermis wie auch im 
bindegewebigen Corium del' Unterhaut abgelagert ist. Die Hautpigmentierung 
del' Affen ist teils del' menschlichen ahnlich, teils prinzipiell von ihr verschieden. 
Dem Menschen am ahnlichsten verhalten sich Schimpanse und Cebus, bei denen 
sich pigmentierte Epidermis mit geringer Coriumpigmententwicklung kombiniert. 
Die sehr stark pigmentierten Arten Hylobates, Semnopithecus, Mycetes und 
Ateles sind im Corium pigmentfrei. Beide Schichten sehr pigmentreich hat 
nur OrangoUtan, wahrend bei Cynocephalus, Makakus, Cercopithecus und 
Chrysothrix das Corium aul3erst pigmentreich, die Epidermis dagegen sehr 
pigmentarm ist. In beiden Schichten wenig Pigment besitzen Hapale und 

A B c D E F G 
Abb. 55. Figurentypen der Endballen in der R eihe der Primaten. (Nach S OHLAGINHAUFEN.) 

A Lemur, B - E Cercopitheciden, F Hylobates, G Mensch. 

Lemur. Es gibt also innerhalb del' Primatenreihe verschiedene Typen der Haut
pigmentierung. Bei der Entwicklung der Menschheit ist wahrscheinlich mit 
dem Schwund des Haarkleides zu del' schon vorhandenen Pigmentierung kom
pensatorisch verstarktes Epidermispigment aufgetreten; da auch die hellsten 
Rassenhaute, bei denen sekundar wieder Aufhellung 'erfolgte, noch regional 
(beispielsweise an den Geschlechtsteilen) dunkle Farbung aufweisen, ist die 
Annahme naheliegend, dal3 die urspriinglichen Hominidenformen dunkel pigmen
tiert waren (SCHWALBE). Die Ursachen dafiir, dal3 ein Teil der Menschheit 
dann sekundar wieder heller wurde, liegen nicht klar. Jedenfalls kann eine 
direkte Umweltbewirkung mittels Auslese etwa durch klimatische Faktoren 
schwer angenommen werden, da im gemal3igten Klima ebensogut Schwarze 
wie Weil3e oder Gelbe wohnen konnen. 

Am Auge pflegt beim Menschen die Sclera pigmentfrei zu sein. Dagegen ist 
das Vorhandensein eines konjunktivalen Pigments fUr die Hominiden charakteri
stisch. Es tritt beim Menschen wie bei den Affen kompensatorisch fur das Scleral
pigment auf, das sonst in der Tierreihe die Hauptrolle spielt. Unter den Augen 
der hoheren Primaten steht das von Hylobates in der Art der Pigmentierung des 
Corpus ciliare ,I;lnd der Iris dem menschlichen Auge, und zwar dem der Negroiden, 
am nachsten. Ahnlich wie bei der Hautfarbe ist auch bei der Augenfarbe - wohl 
in Korrelation mit der Haut- und Haarfarbe - in einem Teil der Menschheit 
eine sekundare Aufuellung erfolgt (HAUSCHILD). 

Fiir die Haarfarbe ist als besonders auffallig hervorzuheben, daB OrangoUtan 
in allen seinen Varietaten rutilistisch gefarbt ist. Es muB fraglich erscheinen, ob 
dieser Rutilismus demjenigen gleich ist, der sporadisch beim Menschen vorkommt. 
Auch die Haarfarbe ist bei einem Teil der Menschheit rassenmaBig hell geworden. 

Als Anhangsgebilde der Haut verdienen Haare und Nagel besondere Beachtung. 
Die Haare zeigen beim Menschen typische Gruppenstellung, d. h. es sind immer 
3-5 Haare zu einer Gruppe vereinigt. Eine gleiche Haarstellung besitzen auch 
Cebiden und Hapaliden (FRIEDENTHAL). Ein Specificum des Menschen ist das 
Rudimentarwerden der Korperbehaarung bei starker Ausbildung der Kopf
behaarung, deren Begrenzung an der Stirn schader ist als am Hinterkopf. Eine 
ahnliche schwache Stirnbehaarung und frontale Begrenzung der Kopfbehaarung 
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zeigen unter den Primaten nur Orang.Utan und Schimpanse. Merkwiirdiger
weise sind fast reife Schimpansenfeten an Rumpf und Gliedern wie der Mensch 
haarlos, wahrend sie auf dem Kopf ziemlich lange Haare tragen; ebenso sind 
Affenfeten voriibergehend unpigmentiert (BOLK). Beides wird im Sinne der 
Fetalisationshypothese gedeutet. Den naheren Vorfahren des Menschen muB 
wahrscheinlich eine gute allgemeine Behaarung des Kopfes und des Rumpfes 
zugeschrieben werden, wie sie bei den Affen vorkommt und wie sie sich als atavi
stische Bildung gelegentlich auch beim Menschen noch einstellt (Hypertrichose). 
Die Abanderungen des Haarkleides beim Menschen sind wohl auf verschiedene 
auBere Einwirkungen wie Kalte, Warme, Feuchtigkeit usw. zuruckzufiihren, 
die durch V erer bung fixiert wurden ( SCHWALBE). Als spezifisch menschliche 
Bildung sind auch die Augenbrauen anzusprechen. 

Bei den Korperhaaren ordnet sich das Haarkleid zu Stromen und Wirbeln. Wo 
sich die Spitzen entgegengesetzt gerichteter Stromungen einander zuwenden, 
entstehen Konvergenzlinien, wo sie sich voneinander abwenden, Divergenzlinien. 
1m ganzen hangt die Anordnung der Haare dabei ab von der primaren kranio· 
caudalen Richtung, von der verschiedenen Ausdehnung und Form der Ober
flache der einzelnen Hautgebiete und von den Bewegungen der Korperteile und 
den dadurch bedingten Faltenbildungep.. Z!yischen dem Menschen und den anderen 
Primaten findet sioh daher eine gro13e Ubereinstimmung in der Haarrichtung 
(SCHWALBE). Nur tritt beim Menschen cine ventral seitlich gelegene Divergenz
linie am Rumpf zwischen oberer und untercr Extremitat neu auf, die als Folge der 
Aufrichtung zu betrachten ist. Auch durch seinen Scheitelwirbel im Kopfhaar 
zeichnet sich der Mensch vor den Primaten aus, die fast regelma13ig wie gelegentlich 
auch der Mensch zwei Parietalwirbel besitzcn. 

Die Nagel an den Endgliedern der Finger beim Menschen leiten sich ab von 
der tierischen Kralle. Die urspriingliche Kralle bildete sich nach zwei ver
schiedenen Richtungen um. In der einen Richtung wurde sie zur Klaue und 
zum Huf umgebildet. Die andere fiihrte zur Bildung des Plattnagels, der einigen 
Beuteltieren, den Halbaffen, Affen und dem Menschen zukommt. 

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, hochgewolbte Kuppennagel besitzen, 
haben die Sohlenganger unter den Primaten breitere und flachere Plattnagel. Bei 
den niedrigen Simiern bildet der Nagel mit der knochernen Endphalange ein festes 
Gebildc, indem er ihr eng anliegt. Mit der Ausbildung der Fingerendballen als 
Tastorgane lagert sich zwischen Nagel und Knochen immer mehr Fett und der Nagel 
wird zum Widerlager der Fingerballen. Unter den Anthropomorphen sind die Nagel
platten am menschenahnlichsten beim Gorilla. 

Die physiologischen Beweise fiir die Zusammenhange des Menschen mit den 
Affen werden in erster Linie durch die Serologie geliefert. ~ 

Sie beruhen auf einer Anwendung des Prinzips der Pracipitinreaktion, daB 
das Serum einer Tierart, etwa des Menschen, einem Versuchstier (Kaninchen) 
eingespritzt, in dem Versuchstier Antiserum erzeugt, das mit dem Ausgangs
serum oder mit Seren von Arten, welche der Ausgangsart verwandt sind, einen 
mehr oder weniger starken Niederschlag liefert. Nach den bisherigen Ergeb
nissen dieser Arbeitsmethode (FRIEDENTHAL, UHLENHUTH, NUTTAL, MOLLISON) 
ist anzunehmen, daB die Abzweigung der Westaffen yom Menschenstamm friiher 
erfolgte als diejenige der Ostaffen. Die Menschenaffen sind naher verwandt 
mit dem Menschen als mit den katarrhinen Ostaffen und stehen den platy
rrhinen Westaffen am fernsten. Vom Stamm der Anthropoiden zweigte sich der 
OrangoUtan sehr fruh ab, wahrend der Schimpanse und vielleicht auch der 
Gibbon mit dem Menschen einen erheblichen Teil ihrer Stammesgeschichte 
gemeinsam durchliefen. 

Beziiglich der lsoagglutinationsproben (Blutgruppenbestimmung) zeigte sich, 
daB lediglich das Blut der Anthropoiden mit dem Menschenblut identische 

Saller, Anthropologie. 9 
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gruppenspezifische Bestandteile aufweist. Beim Orang wurden bisher A, B 
und AB, beim Schimpansen 0 und A, beim Gibbon A gefunden. Niedere Affen 
und andere Tiere zeigen zum Teil zwar ahnliche, aber nicht identische Gruppen 
(LANDSTEINER und MILLER). Um die Blutgruppenbefunde beim Menschen 
und bei den Anthropomorphen auf einen Nenner zu bringen, ist anzunehmen, 
daB die Blutgruppen entweder entstanden, ehe sich der Stamm des Menschen 
von dem der hoheren Affen trennte, oder daB nach der Trennung gleichsinnige 
Mutationen beim Menschen wie bei den Anthropoiden eintraten. 

Endlich sei als physiologischer Beweis der Abstammungslehre angefiihrt, 
daB eine Menstruation, welche derjenigen des menschlichen Weibes ahnlich ist, 
nur noch bei Affen vorkommt (HEAPE), den iibrigen Tieren aber fehlt . 

Bei M:acacus rhesus lie13 sich die Dauer des M:enstruationszyklus iilinlich der
jenigen beim M:enschen auf durchschnittlich 27 Tage feststellen. Die Schleimhaut
verii.nderungen sind denen des M:enschen ungemein ahnlich. Der Vaginalabstrich 
la13t deutlich ein zyklisches Verhalten erkennen (GROSSER). '. ' 

Die pathologischen Beweise der Abstammungslehre CObertragbarkeit mensch
licher Krankheiten auf Tiere, V orkommen gleicher MiBbildungen in der ganzen 
Tierwelt, Auftreten gleicher Parasiten bei Mensch und Affen) sind noch nicht 
derart geklart, daB sie einen eindeutigen SchluB zulieBen. 

c) Abstammungshypothese fur den Menschen. 
Als die wahrscheinlichste Hypothese fur die Abstammung des M enschen 

leitet sich aus der Gesamtheit der Untersuchungen iiber die Systematik der 
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Abb. 56. Mutmalllicher Stammbaum der Primaten. (Nach GREGORY.) 

Primaten (nach SCHWALBE, MAURER, BOLK, KEITH, GREGORY u. a.) die 
folgende ab: 

Als Ursprungsgebiet der Primaten ist voraussichtlich, der Norden anzu
sprechen, wo Nordamerika und Europa vielleicht ehedem ein zusammenhangen
des Land bildeten (WEGENER). Dafiir spricht der Umstand, daB die altesten 
Primaten in Europa und Nordamerika (Tabelle S. 131 nach SCHLOSSER-ZITTEL) 
auftreten. Nach der Trennung der beiden Kontinente nahm die Entwicklung 
der amerikanischen Affen eine selbstandige Richtung, wahrend in Europa und 
vielleicht we iter im Siidosten die Fortentwicklung der Prima ten bis zum 
Menschen vor sich ging (Abb. 56). Unter den Altweltaffen besitzen dann weiter 
Cercopitheciden und Anthropomorphen einen gemeinschaftlichen Ursprung. 
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Zeitliche und raumliche Verbreitung der Primaten. 

\SUdamerika! Nordamerika ! Europa Afrika Asien 

Jetztzeit Cebidae Makakus I Schlmpanse OrangoUtan 
Hapalidae Gorilla Hylobates 

Cynopithecidae Cynopithecidae 
Lemuridae Lorisinae 
Chiromyidae Tarsiidae 
Galaginae 

---------
Pleisto- Cebu.s (Eoanthropus 1) Makakus (Pithecanthropus) 
can Mycetes Makakus Cynocephalus Semnopithecus 

Eriodes Magaladapis Cynocephalus 
CalUthrix Lemur 
Hapale Palaeopropithec. 

Archaeolemur 
Bradylemur 

I Sivapithecus 

Hadropithecus 

---
Pliocan Hesperopithecus 1 Anthropodus Libypithecus 

Dryopithecus Simopithecus Palaeopjthecus 
DoUchopithecus Auiaxinuus Dryopithecus 
Makakus Papio Makakus 
Semnopithecus Semnoplthecus 
Mesopithecus 
Oreopithecus 

Cynocephalus 

---------

Mioca.n Homuncuius Dryopithecus Palaeosimia 
Anthropops 1 Pliopithecus Sivapithecus 
Eudiastatus 1 
Pitheculus 1 

Dryopithecus 

Oligocan PropUopithecus 
Parapithecus 
Moerjpithecus 
Apidium 

Ober- Pelycodu8 Protoadapis 
nnd Notharctus Adapls 
Mittel- Tetonius Caenopithecus 
eocan Anaptomorphus Periconodon 

Absarokius Pronycticebus 
Omomys Amphlchiromys 
Hemiacodon Heterohyus 
Washakius Heterochiromys 
Shoshonius Necrosorex 
Uitanlus Nannopithex 
Stehlinius Pseudo loris 

Anchomomys 
Necrolemur 
Microchoerus 

Unter- Pelycodus Protoadapis 
cocan Notharctus Plesiadapis 

Tetonius Chiromyoides 
N othodectes 
Novajovius 
Phenacolemur 
Trogolemur 
Uintasorex 
Apatemys 

Dafiir spricht die gleiche Zahl der Zahne (mit wesentlicheren Unterschieden 
nur fUr die Molaren), die gleiche Zahnformel, das gleich entwickelte Os tympani
cum, die ahnliche Form der Gehorknochelchen, der sehr ahnliche Bau der 
Spermien (RETZlUS). Die nachsten Ahnen des Menschen sind unter den niederen 
fossilen Anthropoiden zu suchen. Von diesen aus fUhrte iiber Propliopithecus 
und Pliopithecus eine Stammlinie zu den Gibboniden, iiber die Dryopithecus
formen vielleicht eine solche zum rezenten Orang und Gorilla. Beide Linien 

9* 
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scheiden fUr die Ableitung des Menschen aus, so daB fUr ihn als nachste Verwandte 
unter den Anthropomorphen nur noch der Schimpanse und der Australopithecus
fund in Frage kommen. Gewisse Formeigentiimlichkeiten machen es jedoch 
wahrscheinlich, daB sich die Stammlinie des Menschen sehr bald auch von 
derjenigen des Schimpansen trennte und eine selbstandige Richtung nahm, 
so z. B. das haufige Vorkommen der DARWINschen Ohrspitze, die bei den heute 
lebenden Anthropoiden nur noch zum Teil und schwach nachzuweisen ist. 
Der Mensch hat aus einer Zeit, in der sein Stamm noch mit demjenigen der 
niederen Ostaffen gemeinsam war, Merkmale fester bewahrt als andere Anthropo
morphen, so daB er heute noch in Einzelheiten den niederen Ostaffen naher steht 
als den Anthropomorphen. In die Nahe des Schimpansen stellen den Menschen 
auch die Ergebnisse der Blutuntersuchung, in die Nahe der Anthropomorphen 
iiberhaupt zahlreiche Eigentiimlichkeiten der Korperproportionen und Schadel
bildung. 

Die direkte Verwandtschaft des M enschen mit den heute lebenden Primaten
arten ist jedenfalls eine geringe. Die heutigen Primatenarten stellen ebenso 
wie der Mensch Endzustande selbstandiger Entwicklungsgange dar. Diese 
Entwicklungsgange sind in divergenter Richtung gegangen, wobei die eine Art 
diese, die andere jene primitiven Zustande bewahrte. Auch der Mensch stellt 
durchaus nicht in allen Merkmalen die Krone der Schopfung dar. An erster 
Stelle steht er vor allem durch die Ausbildung des aufrechten Ganges und 
die Entwicklung des GroBhirns. Einen Teil seiner Einrichtungen hat er mit 
allen Saugetieren gemeinsam (ohne wesentliche Weiterbildung beispielsweise 
das BlutgefaBsystem, in deutlicher Weiterbildung beispielsweise den Darm
kanal). Andere Organe dagegen sind bei niederen Tieren starker entwickelt 
und haben beim Menschen eine Verkiimmerung verschiedenen Grades erfahren, 
so das Riechorgan und der Spiirsinn (MAURER). Will man also den Menschen 
an die Primaten ankniipfen, so muB man mit Vergleichen der jugendlichen und 
noch entwicklungsfahigen palaontologischen oder ontogenetischen Stufen be
ginnen (BOLK, HILZHEIMER) und darf den Menschen erst von einem solchen 
Vergleich aus neben die heute noch lebenden iibrigen Primaten stellen. 

Als Entstehungszeit fur die ersten Hominiden ist vielleicht schon das Tertiar 
anzunehmen (OSBORN), da die Hominiden im Dilluvium bereits in so vielen 
Differenzierungen auftreten, daB die Annahme einer Entstehung dieser Diffe
renzen erst im Dilluvium auf Schwierigkeiten stoBt. Doch liegen tertiare Homi
nidenfunde bisher nicht vor. Die altesten bisher gefundenen Hominiden, 
Pithecanthropus und Homo Heidelbergensis, gehoren dem Ende des Tertiars 
oder dem Anfang des Quartars an. 

Das Ursprungsgebiet der Menschheit konnte, wenn man von dem mutmaI3lichen 
Ursprungsgebiet der Primaten ausgeht, letzten Endes nordisch sein (WILSER). 1m 
Zusammenhang mit Polverschiebungen und Eiszeiten hat sich der Vormensch 
von Norden aus vor allem nach Siiden weiterverbreitet. 1m Siiden, besonders 
in einem Gebiet zwischen Zentralasien (ARLDT) und Siidasien konnte er sich 
zu den heute noch lebenden Rassen entwickeIt und iiber die ganze bewohnbare 
Erde verbreitet haben. Fiir diese Annahme spricht der Pithecanthropusfund 
von Java, die zentrale Lage Siidasiens und die Komplikation der heutigen 
RassenverhaItnisse in diesem Gebiet. Man kann sich wohl denken, daB von 
einem solchen Ausstrahlungszentrum die eine Gruppe friiher, die andere spater 
entlassen wurde, urn sich yom Ausgangszentrum abgeschnitten isoliert weiter 
zu entwickeln. So wiirde es sich dann erklaren, daB die eine Menschenrasse 
diese, die andere mehr jene primitive Merkmale erhieIt. 

AIle Befunde sprechen jedenfalls dafUr, daB die Art Mensch nur einmal 
(monogenetisch) , nicht konvergent aus mehreren Primatenstammen (poly-
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genetisch) entstanden ist. Die "Obereinstimmungen der Menschenrassen sind bei 
allen Verschiedenheiten so groBe und die Differenzen gegenuber den ver
schiedenen Anthropoidenstammen bei allen Zweigen der Menschheit prinzipiell 
so gleich, daB an eine polygenetische Entstehung des Menschen nicht gedacht 
werden kann. Doch ist die Annahme moglich und wahrscheinlich, daB die 
Menschheit gleichzeitig mit ihrer Artwerdung in die groBen Rassengruppen 
zerfiel. Diese verschiedenen ausgestorbenen und jetzt noch lebenden Rassen
gruppen haben sich dann im Laufe der Zeit neben- und auseinander mit der 
Anderung verschiedener auBerer Verhaltnisse allmahlich entwickelt, vielfach 
durch Zwischenrassen untereinander im Zusammenhang bleibend oder durch 
Kreuzungen scharfere Abgrenzungen wieder verwischend. 

Es sei jedoch nicht verschwiegen, daB absolut zwingende Beweise fiir die 
tierische Abstammung des Menschen insofern nicht vorliegen, als wir nicht 
imstande sind, eine geschlossene Ahnenreihe fur den Menschen aufzustellen. 
Die gezogenen Schlusse fUr die menschliche Abstammungslehre sind nur mehr 
oder weniger gut begrundete Wahrscheinlichkeitsschlusse. 

c. Rassenkunde. 
1. Rassenbildung und Rassenbegri:ff. 

Das erste, was der Mensch der Vererbung verdankt, ist seine Zugehorigkeit 
zu der Art Mensch; eine Grundsumme von Genen ist den Menschen aller 
Rassen und allen Individuen gemeinsam. In diesem Zentralteil des Genotypus 
(JOHANNSEN) ist die Menschheit homozygot. Dazu kommen jedoch noch 
Merkmale, die in bestimmter Pragung kleineren Kreisen der Menschheit gemein
sam sind, in erster Linie die Rassenmerkmale. 

Rassenanthropologie und Primatenanthropologie sind verschiedene Dinge. 
Merkmale, die fiir die Systematik der Rassen entsoheidend sind, konnen fiir die 
Stammesgeschichte belanglos sein und umgekehrt. Rassenuntersohiede sind haufig 
quantitativer, Artuntersohiede qualitativer Art. 

Arten, insbesondere die Menschenart, sind meist uber groBere geographische 
Gebiete verbreitet und einzelne Merkmale verhalten sich dementsprechend. Dies 
sind die Rassenmerkmale und man bezeichnet als Rasse beim Menschen zweck
maBig eine Kombination erblicher Merkmale von bestimmter Variabilitat, die 
unter geographisch bedingter Isolation in Erscheinung getreten ist und durch die 
sich die Trager der einen Rasse von den Tragern anderer Rassen unterscheiden. 
Der Rassenbegriff bedient sich also vorwiegend des geographischen Kriteriums. 
Dieses Kriterium ist insofern kein unbedingt objektives, als sich in vielen Fallen 
das Verbreitungsgebiet einer untersuchten Rasse nicht mit dem Gebiet einer 
in sich geschlossenen Fortpflanzungsgemeinschaft decken wird, so daB will
kiirliche Abgrenzungen geschaffen werden mussen. 

Zwischen die Begriffe der Art und der Rasse kann man noch den Begriff 
der grofJen Rassengruppen einschalten. Unterhalb der Rasse sind Rassenscnliige, 
Gautypen, Lokalformen, Familientypen usw. zu unterscheiden. Solche Unter
scheidungen beruhen darauf, daB bei ihnen konventionell das Gebiet, fur welches 
ein Typus gekennzeichnet werden solI, und die Zahl der kennzeichnenden Merk
male enger oder weiter begrenzt werden. 

Der angefiihrte Begriff der Systemrasse bezeichnet keine genetiscne Einheit. 
Die nachsten genetischen Einheiten nach der Art sind Biotypen (JOHANNSEN), 

d. h. Individuen, welche, seien sie nun homozygot oder heterozygot, den 
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gleichen Genotypus haben. Die systematischen Unterkategorien der Art sind 
Zusammenfassungen zahlreicher Biotypen unter bestimmten Gesichtspunkten 
zu einer Einheit. An diese Einheit kann folgerichtig in Beriicksichtigung der 
Art und Weise, wie sie gewonnen wurde, nicht die Forderung einer genetischen 
Einheitlichkeit und Reinheit gestelit werden oder diese Forderung ist mindestens 
auf ein oder einige Merkmale zu beschranken. Es handelt sich bei den Tragern 
einer Rasse dann um Partialbiotypen, deren genetische Einheitlichkeit nur eine 
partielle und relative ist. Denn die Rasse ist, da Rassenmerkmale nur aus dem 
Vergleich mehrerer Gruppen zu erkennen sind, etwas Relatives und hangt in 
ihrer Bezeichnung von den gewahlten Vergleichsrassen abo 

Fiir die Vererbung der Merkmalskombination, welche eine Rasse kenn
zeichnet, gibt es zwei Moglichkeiten: Entweder die Rassenmerkmale vererben 
sich im Komplex als ein organisches Ganzes, bei dem die einen Eigenschaften 
streng an die anderen gebunden sind. Oder es handelt sich bei der Rasse um 
eine Verbindung voneinander unabhangiger und mehr oder minder durch den 
Zufall kombinierter Merkmale. Beide Moglichkeiten werden verwirklicht. 
Die Bastardierung fiihrt einerseits zu einer groBen Mannigfaltigkeit in der 
Vereinigung von lebensunwichtigen Rassenmerkmalen bei den Bastarden, 
andererseits werden aber die wichtigsten Zentren der Konstitution bei der 
Bastardierung nicht gelahmt, so daB durch Spaltung und Dominanz fiir ganze 
Komplexe, insbesondere offenbar solche, die von innersektetorischen Faktoren 
abhiingig sind (Proportionen), die Entscheidung in eine bestimmte Richtung 
gedrangt wird (RODENWALDT). Zwischen einem Teil der Rassenmerkmale 
bestehen also erbliche Korrelationen, fUr andere Merkmale fehlen sie. Der 
Erbgang der allermeisten Merkmale ist dabei ein polymerer und Rassenmerkmale 
treten nicht als ganz bestimmte (alternative) Auspragungen, sondern als Haufig
keitsunterschiede von Haufigkeitsreihen (mit charakteristischem Mittelwert 
und charakteristischer Streuung) auf. 

Bei den Zuchtern wird vielfach die Rasse nach einem einzigen Merkmal bezeichnet 
und von reinen Rassen gesprochen, wenn das betreffende Merkmal in einer Gruppe 
homozygot vererbt wird. Fiir den Menschen ist eine derartige Begriffsbestimmung 
nicht moglich, well es viele, von Vergleich zu Vergleich auch wechselnde Merkmale 
sind, welche die Menschenrassen unterscheiden und well keine Berechtigung zu 
einem Werturtell uber irgendein Merkmal als bevorzugt zur Rassenkennzeichnung 
gegeben ist. 

Die Verbreitung der Menschheit iiber die ganze Erde begiinstigt ihre Rassen
bildung. Es beteiligen sich jedoch keineswegs alle Merkmale der Art an der 
Rassenvariation, vor allem offenbar nicht diejenigen, welche in den Zentralteil 
des Genotypus einbezogen sind. Die Rassenbildung beschrankt sich somit 
nur auf einen bestimmten Kreis von Merkmalen. Unter diesen werden in erster 
Linie Rassenunterschiede wohl dadurch hervorgerufen, daB in die einzelnen, 
vom Urstamm sich absondernden Gruppen eine verschiedene Anzahl von Erb
faktoren fiir das betreffende (polymer bedingte) Rassenmerkmal eingegangen 
ist. Bei umfassenden morphologischen Untersuchungen von Menschen alier 
Rassen hat sich gezeigt, daB die Variationsbreite einzelner Merkmale in jeder 
Rasse fast ebenso groB ist wie innerhalb der ganzen Menschheit (WEINERT). 
Rassenunterschiede sind meistens nur Haufigkeitsunterschiede, keine absoluten 
Unterschiede. 
. Eine gewisse Schwierigkeit fur die exakte Kennzeichnung der Rasse ergibt 

slOh durch unsere Kenntnisse uber das Wesen der Merkmalsvererbung: Vererbt werden 
nicht fixe Merkmale, sondern nur Reaktionsnormen, auch fur die Rassenmerkmale. 
Welcher Teil der ererbten Normen ausgelost wird, welcher ungeweckt bleibt, hangt 
von vielen Umstanden ab. Daher sind auch Rassen ohne ihre Umwelt uberhaupt 
unverstandlich. Die vollen Auspragungsmoglichkeiten und der ganze Inhalt einer 
Rasse konnten nur erfaBt werden, wenn man Trager der gleichen Rasse unter den 
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verschiedensten Umweltbedingungen untersucht, eine wissenschaftliche Forderung, 
deren Voraussetzungen bisher nur fiir einen Teil der Menschenrassen verwirklicht 
wurden und der vor aHem noch nicht systematisch nachgegangen ist. 

Fur die Rassenentstehung kommen prinzipiell dieselben Ursachen in Betracht 
wie fUr die Artwerdung, da die Rassenbildung ja nichts anderes bedeutet als 
beginnende Artwerdung. Es sind dies Mutation und Bastardierung, Isolation, 
Auslese und Vererbung von Anpassungen, also Vererbung erworbener Eigen
schaften. 

Jeder Neuentstehung eines Rassenmerkmales muB ebenso wie der Neu
entstehung eines Artmerkmals eine Mutation zugrunde liegen. Wie fur die Art 
muB es aber auch fUr die Rasse fraglich erscheinen, ob sich derartige Mutationen 
vollig richtungslos oder in einer bestimmten Richtung (orthogenetisch) vollziehen. 

Sind durch Mutationen neue Erbmerkmale entstanden, so besteht durch 
eine Bastardierung die Moglichkeit, neuentstandene Differenzen zu steigern 
(im Sinn der Homomeriehypothese) oder recessive Merkmale homozygot zur 
Erscheinung zu bringen (im Sinn der 3. MENDELschen Regel). 

Sollen aber durch Mutationen und Bastardierung neue Rassen gebildet 
werden, so muB dies in Wechselwirkung mit Isolation und Auslese geschehen. 
Durch die Isolation werden aus der Ausgangsgruppe kleinere Abteilungen 
herausgenommen, welche, in bestimmten Gebieten isoliert, entweder von vorn
herein nur einen bestimmten Ausschnitt aus der Merkmalskombination der 
Ausgangsgruppe mitbekommen oder aber erneut ahnliche Veranderungen er
fahren, wie sie sich zuerst in der Ausgangsgruppe abspielten, aber mogIicherweise 
in einer anderenRichtung als bei der Ausgangsgruppe. Es kann auf diese 
Weise eine Unstimmigkeit in den Beziehungen zwischen Lebewesen und Umwelt 
eintreten, hervorgerufen entweder durch Veranderungen, welche im Material, 
d. h. der Erbmasse erfolgten und die das Material den herrschenden Umstanden 
unangepaBt machten, oder durch Veranderungen der UmweIt, welchen dann 
das unveranderte Material nicht mehr angepaBt erscheint, gelegentlich auch 
durch beide Umstande. In solchen Fallen wird eine Auslese wirksam und die 
Individuen, welche den Umweltforderungen nicht entsprechen, werden aus
getilgt. Solange nur neu entstehende, ihrer Umwelt nicht angepaBte Mutanten 
vernichtet werden, braucht der Auslese ein rassendifferenzierender EinfluB 
nicht zuzukommen. Tritt aber eine Abanderung der Lebensbedingungen ein, 
so kann die Auslese den Untergang der ursprungIichen Formen bewirken, 
welche den neuen VerhaItnissen nicht mehr angepaBt sind, es verbleiben nur 
Trager neuentstandener Merkmale oder Merkmalskombinationen, welche den 
neuen Bedingungen angepaBt sind und es ist mit Hilfe der Auslese eine neue 
Rasse entstanden. Fur sehr viele Rassenmerkmale allerdings ist das Auslese
prinzip nicht anwendbar, da sie nicht auslesewertig erscheinen. 

Beim Menschen wie bei den Haustieren wird die natiirliche Wirkung einer Aus
lese vielfach durch menschliche Eingriffe illusorisch gemacht. Wie sich die Haus
tiere im Zustand der Domestikation befinden und ihre Fortpflanzung durch mensch
liche Willkiir geregelt wird, so befindet sich der Mensch in einem Zustand der 
Selbstdomestikation (THURNWALD), die in seinem Wesen begriindet ist. In diesem 
Zustand werden die Auslesevorgange vielfach unterbunden, d. h. der Mensch sorgt 
aus irgendwelchen Motiven - bewuBt oder unbewuBt - fiir das Erhaltenbleiben 
von Varianten, welche im Wildzustand zugrunde gehen wiirden. So kann die Dome
stikation die Verteilung eines J\ferkmals innerhalb der Variationsreihe einer Rasse 
derart verschieben, daB ein zuerst anormales Merkmal im Lauf der Domestikation 
immer mehr in den Normbereich riickt. Fiir die Annahme, daB die Domestikation 
eine Umanderung der Erbmasse und dadurch eine VergroBerung der primaren 
genotypischen Variabilitat des Menschen hervorrufe, liegen keine Beweise vor. 

Wenn es bei der Verbreitung der Art uber groBere Gebiete auf Grund der 
besprochenen Ursachen zur Ausdifferenzierung verschiedener Rassen kommt, 
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so bleiben die Extreme der neuentstehenden Rassen doch durch fibergange 
(Zwischenrassen) zunachst vielfach miteinander verbunden. So laBt sich oft 
in geographischen Zusammenhangen die allmahliche Veranderung einzelner 
Rassenmerkmale noch verfolgen, ein Vorgang, den man als das Prinzip der 
geographischen Formenketten (SARASIN) bezeichnet. Die geographischen Formen
ketten werden zum Teil vielleicht von der Umwelt bewirkt, mit der sie im 
Zusammenhang stehen. Vielfach spricht aber auch der Umstand, daB die gleichen 
Umweltverhaltnisse nicht bei allen Rassen die gleiche Wirkung haben, dafiir, 
daB fUr die Entstehung geographischer Formenketten neben dem Zufall, der 
sie bedingen kann, auch eine rassenmaBig verschiedene Reaktionsfahigkeit 
bestimmter Gruppen, eine spezifische Rassendisposition Voraussetzung ist. 

Gerade das Prinzip der geographischen Formenketten hat jedoch begriindeten 
AnlaB gegeben, bei der Rassenentstehung auch die Mitwirkung von Anpassungen 
und einer Vererbung erworbener Eigenschaften anzunehmen. Da die Rassen
merkmale erbbedingt sind, miissen auch im Falle von Anpassungen die 
Ursachen, welche zu eben diesen Anpassungen gefiihrt haben, jedenfalls auf 
irgendeine noch unbekannte Weise Mutationen bewirkt haben. 

Vielfach ist fUr das Entstehen neuer Rassenmerkmale und der geographischen 
Formenketten das Mitspielen innersekretorischer Faktoren angenommen worden 
(FLEURE). Diese Annahme geht davon aus, daB die individuelle Entwicklung von 
Erbfaktoren konservativer Natur und von Umwelteinfliissen abhangt, die sich mit 
dem Klima, der Nahrung und den Lebensbedingungen andern. Die Veranderungen 
der Umwelteinfliisse wirken sich auf die Erbmasse gewohnlich kumulativ aus, da 
die Naturvorgange irreversibel sind, auch wenn sie sich, wie das Klima, zyklisch 
andern. Die kumulative Umwelteinwirkung beeinfluBt den auBeren Gang der Ent
wicklung mehr und mehr und veranlaBt so einen Zustand innerer Spannung, welcher 
nur von denjenigen Individuen iiberwunden wird, die in der Richtung eines Aus
gleiches variieren. Beim Menschen, dessen Entwicklung eng mit innersekretorischen 
Einfliissen zusammenhangt und mit dem Gleichgewicht der innersekretorischen 
Faktoren verkniipft ist, muB eine derartige Angleichung der Keimvariationen an 
die Somavariation ziemlich schnell vor sich gehen, so daB auf diesem Wege eine 
Veranderung der Rasse erfolgen kann. Immerhin sind auch solche Moglichkeiten 
der Rassenentstehung und Rassenumbildung beschrankte, da die Labilitat des 
endokrinen Systems und damit die Ansprechbarkeit einer Gruppe auf Umwelt
einwirkungen etwas Rassen- oder Artspezifisches, also Rassen- und Artbeschranktes 
ist (LEBZELTER). Weiter ist die Annahme eines allzu weitgehenden Einflusses des 
innersekretorischen Systems auf die Rassenbildung bedenklich im Hinblick auf 
die bisherigen Untersuchungen, nach denen die Hormone innerhalb der Wirbeltier
reihe artunspezifisch wirken und selbst bei schwersten hormonalen Storungen der 
Arttypus unbeeinfluBt bleibt (GUDERNATSCH). 

Da die Entstehung neuer Merkmale unterhalb der Art nicht nur zu Diver
genzen, sondern haufig auch zu Konvergenzen und schlieBlich selbst zu einem 
Konfluieren einzelner Gruppen fiihren kann, ist die Beurteilung der urspriing
lichen Verhaltnisse bei der Rassenentstehung nach dem heutigen Rassenbild 
der Menschheit oft schwierig. Die Rassenfrage wird noch komplizierter dadurch, 
daB zwischen den verschiedenen, kaum entstandenen Rassen bald zahlreiche 
M ischungen eingetreten sein konnen, die das urspriingliche Bild verwischen 
und durch Mischformen Ubergangsformen vortauschen. Endlich sind es auch 
nur Phiinotypen, welche fUr Rassenuntersuchungen zur Verfiigung stehen; der 
Phanotypus aber ist bis zu einem gewissen Grad irrelevant fiir die genotypischen 
Eigenschaften (JOHANNSEN), welche als Grundlage der Rassendefinition allein 
in Betracht kommen. 

Doch konnen solche nachtraglichen Komplikationen die Wahrscheinlichkeit 
der Annahme nicht entkraften, daB bei der Rassenentwicklung sowohl in der 
vertikaleI?- als auch in der horizontalen Gliederung der Menschheit (VON EICK
STEDT) Ubergange bestanden haben, die schlieBlich in der Zeit der Mensch
werdung volIig ineinander geflossen sein miissen. Aus diesem Tatbestand 
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folgt als Aufgabe der Rassenforschung die Frage, wie sich die M enschheit 
ursprunglich entfaltete und wie die heutigen M enschenrassen phylogenetisch zuein
ander stehen. 

Fiir die Einzelmerkmale liegen in Beantwortung dieser Frage die Verhaltnisse 
so, daB nach ihnen bald diese, bald eine andere Gruppe fiir jeweils verschiedene 
Merkmale ein primitiveres Stadium l>ewahrt hat, konservativ geblieben ist, so daB 
also die primitiven Merkmale in jeweils verschiedener Starke und verschiedenartig 
iiber die Menschenrassen verteilt sind. Umgekehrt ist aber in Einzelmerkmalen 
auch jede Gruppe wieder anders differenziert und nach einer anderen Richtung 
weiter entwickelt als eine andere. Wir haben also auch in den "primitivsten" 
Stammen wohl niemals stehengebliebene Stadien der Menschheit vor uns, die sich 
etwa in der Gesamtheit ihrer Merkmale als die Vorstufe einer heute mit ihnen lebenden 
"hoheren" Rasse ansprechen lieBen, sondern wir haben bis zu einem gewissen Grad 
in allen heutigen Rassengruppen, den "primitiven" ebensowohl wie den "hoheren", 
Endglieder einer Entwicklungsreihe vor uns, bei denen sich nur Einzelmerkmale, 
nicht aber die Gesamtheit der Merkmale verschieden weit entwickelt haben. 

1m ganzen ist diese Frage ebenso wie fiir den Primatenstamm im groBen 
dahin zu beantworten, daB die urspriinglich einstammige Menschheit heute in 
viele selbstandige Zweige zerfallen ist, von denen sich die einen friiher, die 
anderen spater vom Hauptstamm abgetrennt haben mi:igen und unter denen 
auch viele wieder Seitenzweigegebildet haben. Immer bedeutete aber jeder 
Zweig fiir sich elne zunachst selbstandige Weiterentwicklung des Hauptstammes, 
wenn sich auch der eine weniger, der andere weiter von ihm entfernt haben 
mag und wenn auch sekundar mannigfach Verflechtungen und damit Bildungen 
neuer Stamme eingetreten sein mi:igen. 

2. SpezieUe menschliche Rassenknnde. 
a) Einteilnng. 

Verschiedene, bereits angefiihrte Griinde sprechen fiir die Annahme, daB 
das Zentrum der menschlichen Rassenentstehung Zentral- und Siidasien irgend
wie nahegelegen hat. Das heutige Rassenbild der Menschheit ist am leichtesten 
einer Erklarung zuganglich, wenn man von einem derartigen Zentrum ausgeht. 

So legen zuniichst die fossilen Hominidenfunde, wenn auch zweifellos vielfach 
nicht direkt, Zeugnis ab von dem Entwicklungsgang, welchen die Menschheit 
in ihren friihesten Zeiten genommen hat. 

Unter den rezenten Menschenrassen unterscheidet man zweckmaBig fiinf 
Schichten. In der ersten Schicht vereinigt man die Pygmaen, recht heterogene 
und mit den anderen Schichten wahrscheinlich verschieden zusammenhangende 
Formen, die im allgemeinen meist als friihe Menschenformen angesprochen 
werden. Eine zweite Schicht der niederen Rassen umfaBt im wesentlichen 
Bildungen, die offenbar ebenfalls friihzeitig nach verschiedenen Gebieten, 
hauptsachlich nach der malaiischen Inselwelt und nach Australien abgesondert 
wurden und dort einen selbstandigen Entwicklungsgang einschlugen. 

Neben diesen quantitativ unbedeutenderen Formen nahm die Menschheit 
in drei Hauptstammen eine breitere Entwicklung. Der schwarze Hauptstamm 
nahm afrikanischen Boden in Besitz und entwickelte sich dort zu verschiedenen 
Rassen. Der gelbe Hauptstamm breitete sich iiber Zentralasien aus und gab 
von hier sehr bald kleinere Gruppen insbesondere nach Amerika abo Der weif3e 
Hauptstamm entstand in Gegenden, welche dem Eis naher lagen und in denen 
er einer starken Pigmentierung zum Schutze gegen die Sonnenstrahlen nicht 
mehr bedurfte, aber wohl immer im Zusammenhang mit dunkleren Formen. 
Er schob sich nach Europa, ohne wesentliche Vermischung, iiber den alteren 
Neandertaler hinweg und verbreitete sich auch iiber die das Mittelmeer 
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begrenzenden Lander. In neueren Zeiten hat er weite Strecken auBereuropaischer 
Lander wie Amerika und Australien in Besitz genoJ!lmen und ist bei dieser 
Expansion einem ahnlichen Ausbreitungsbestreben des schwarzen und des 
gelben Hauptstammes begegnet. 

b) Fossile Hominiden. 
Die meisten Funde fossiler Menschenformen stammen aus europaischem 

Boden. Ihre zeitliche ZugehOrigkeit ist vielfach strittig, die beigefiigte Tabelle 
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(modifiziert nach MAURER) entspricht der Datierung, wie sie heute im allge
meinen angenommen wird. 

Besonders schwer ist es, au13ereuropaische Funde zeitlich mit europaischen 

C 
Abb.57. Die Pithecanthropuskalotte von der Seite, von oben und von hinten. (Nach DUBOIS.) 

gleichzusetzen, da die geologischen Bedingungen und Folgen au13erhalb Europas 
ganz andere waren und vielfach noch nicht sicher zu beurteilen sind. Immerhin 
scheint ein au13ereuropaischer Fund noch alter zu sein als die europaischen 
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Formen, der sog. Pithecanthropus erectus (DUBOIS) von Trinil auf Java. Die 
Schichten, in welche der Fund eingeschlossen war, werden im allgemeinen 
als sicher eiszeitlich betrachtet, meist als altdiluvial an der Grenze yom Tertiar 
zum Diluvium. In diesem Fall ware der Pithecanthropus alter als der alteste 
europaische Hominidenfund (Heidelberg). Doch ist auch ein mitteldiluviales 
Alter des Fundes wohl moglich; dann muBte er als direkter Ahne des Menschen 
wegen seiner zu groBen geologischen J ugend ausscheiden. 

In derselben Erdschichte fanden sich bei Trinil auf Java zunachst 1891 ein Zahn 
(Molar), dann, 1 m davon entfernt, eine Schadelkalotte, 1892 ein Oberschenkel
knochen in 15 m Entfernung von dem Schadel, und weiterhin, 9 m vom Schadel 
entfernt, ein weiterer Molar. Spater wurde noch von dem Fund eines Pramolaren 
und eines Unterkieferfragmentes berichtet. Dafi die zerstreut gefundenen Stucke 
einem einzigen Individuum angehort haben, ist nicht unmoglich, wird aber mit 
guten Grunden bestritten. Vor aHem scheinen die nachtraglich gefundenen Zahne 
und das Unterkieferfragmcnt mit Pithecanthropus nichts zu tun zu haben. 

Das Schadeljragment des Pithecanthropus (Abb. 57) weist eine Reihe so primi
tiver Merkmale auf, daB vielfach der Versuch unternommen wurde, es dem 

Abb. 58. Vergleich der Mediansagittalkurven fUr 
Neandertaler, Pithecanthropus, Schimpanse und 
Gibbon. Schraffiert die jeweilige Variationsbreite 

der Kurven. (Nach WEINERT.) 

Schimpansen oder einer anderen 
Affenart (besonders dem Gibbon) 
naher zu stellen. Nach neueren 
Untersuchungen (WEINERT) nimmt 
der Pithecanthropus eine gewisse 
Zwischenstellung zwischen dem 
Schimpansen und dem Menschen 
ein. Er besitzt StirnhOhlen und 
da alle Altweltaffen mit EinschluB 
der Gibboniden und des Orang
Utan durchgehend stirnhohlenlos 
sind, kommt eine Gibbonverwandt
schaft fUr den Pithecanthropus 
nicht in Frage. Da Pithecanthropus 
weiter langschadelig ist, muB unter 
den ubrigen Anthropoiden auch 

der Gorilla als Verwandtschaft ausscheiden und es bleiben nur Schimpanse 
und Mensch fur einen Vergleich mit Pithecanthropus (Abb.58). Die Kapazitat 
des Pithecanthropus ist offenbar menschlich, sie betragt um 1000 ccm; ein 
Anthropoidenschadel yom AusmaB der Pithecanthropuskalotte ist bisher nicht 
beschrieben worden. Der Trinilschadel stellt sich in diesem Merkmal zwischen 
Schimpanse und Mensch. Dasselbe gilt fUr andere MaBe. Berucksichtigt man 
beispielsweise die Hohenentwicklung der Kalotte uber der Glabella-Inion 
(bzw_ Opistokranion) - Linie (Kalottenhohenindex), so steht Pithecanthropus 
zwischen dem Schimpansen und dem Neandertaler. MiBt man die Entfernung 
der Glabella von der postorbitalen Bl'eite und druckt das gewonnene MaB in 
Prozenten der groBten SchadeHange (bzw. GlabeHa-Inionlange) aus, so erhalt 
man den Lageindex der postorbitalen Einschnurung, der ein ahnliches Bild 
zeigt wie der KalottenhOhenindex. Fur den Stirnwinkel gilt dasselbe. Auch 
das Langenverhaltnis des Scheitelbeinbogens zum Stirnbogen (sagittaler Fronto
parietalindex) spricht fur eine SteHung des Pithecanthropus zwischen Schimpanse 
und Mensch (Tabelle S.141 erganzt nach WEINERT). Die Vorlagerung des Augen
hohlendaches der Kalotte (Torusbildung) ist mehr schimpansoid als menschlich. 
Die Eindriicke der Hirnhautarterien (Arteriae meningeae) und ebenso die 
Impressiones digitatae im Stirnteil an der Innenseite del' Kalotte sind dagegen 
so stark, daB sie eine Parallele nur an menschlichen oder neandertaloiden Schadeln 
finden. Die meisten Merkmale der Schadelkalotte spre9hen dafUr, daB es sich 



Gibbon 
Schimpanse . . 
Pithecanthropus 
N eandertaler 
Homo sapiens . 
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K 1 tte I Lageindex der 1 a 0 n- " 
h"h . d postorbltalen I 

o emn ex Einschnurung 

26 
32 
33,3 
43 
59 

26-33 
22 - 26 

15,7 - 19,4 
8 - 16 

Stirnwinkel 
(32 a) 

35-40° 
47 ,5° 

57 - 79° 
75 - 100° 

141 

Sagittaler 
Frontoparietal

index 

52 
77 

81 - 82 
97 

etwa 100 

beim Pithecanthropus urn eine morphologische Zwischenstufe zwischen dem 
heutigen Schimpansen und dem Neandertaler oder einer anderen alten Menschen
form handelt. Dabei zwingt die betrachtliche Kapazi
tat des Pithecanthropus, die in Einzelfallen auch 
beim rezenten Menschen durchaus ihresgleichen haben 
kann, den Pithecanthropus als Hominiden, d_ h. als 
schon Mensch zu beurteilen . . Die bei Trinil gefundenen 
hierher gehorigen Zahne zeigen eine ahnliche Mischung 
von menschlichen und menschenaffischen Ziigen wie 
die Kalotte. 

In den Hauptmerkmalen ausgesprochen mensch
lich ist dagegen Form und GroBe des Trinilfemur 
(Abb. 59) . Seine Lange in natiirlicher SteHung betragt 
455 mm (DUBOIS), der Umfang der Mitte 90 mm, 
der Langendickenindex demnach 19,8. Dieser Wert 
ist identisch mit demjenigen rezenter Femora. Ais 
KorpergroBe berechnet sich aus der Femurlange ein 
durchaus menschlicher Wert von etwa 165-170 cm. 
Nur zwei Merkmale unterscheiden (nach DUBOIS) den 
Trinilfemur sehr bestimmt von dem des Menschen, 
namlich einerseits ein medianer Wulst, eine Rundung 
auf der Hinterseite des Femur bis tief unten auf das 
Planum popliteum, und zweitens das vollige Fehlen 
eines Angulus medialis am Femurquerschnitt. Die 
pathologische Exostosenbildung des Knochens kommt 
auch beim rezenten Menschen vor. 

Berechnet man unter der Voraussetzung, daB der 
Trinilfemur dem gleichen Individuum angehorte wie Abb. 59. Der Trinilfemnr. 
die Kalotte, einen Cerebralkoeffizienten (MOLLISON) Ansjcht von vorn und von 
nach der Formel auJ3en. (Nach DUBOIS.) 

C b lk ff " t Schiidelkapazitiit 
ere ra oe lzwn = V 1 dIE t ·t .. t k h 0' 8 ' o umen er angen x reml a en noc en , n 

so ergibt sich wiederum eine ZwischensteHung des Pithecanthropus zwischen 
Schimpanse, Orang-Utan und dem rezenten Menschen (s. Tabelle). 

Mycetes _ . 
Hundsaffen 
Gibbon .. 
Gorilla 

Cerebral
koeffizient 

4,8 
7,0 
7,2 
8,4 

Schimpanse 
Orang-Utan ... 
Pithecanthropus . 
Homo sapiens 

Cerebral
koeffizient 

8,9 
10,5 
18,7 
30,4 

1m ganzen scheinen die Befunde an der Kalotte und am Femur von Trinil 
dafiir zu sprechen, daB im Pithecanthropus eine ausgestorbene Zwischen.jorm 
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zwischen den Anthropoiden und dem Menschen, jedoch dem Menschen vielfach 
naherstehend, vorliegt. 

Ein dem Pithecanthropus ganz ahnlicher Fund wird neuerdings als "Sinanthro
pus" aus dem friihen Pleistocan Chinas (einer Hohle von Chou Kou Tien) beschrieben. 
Er besteht aus einer Schadelkalotte, Unterkieferbruchstucken und isolierten Zahnen; 
Skeletstucke wurden bisher nicht gefunden. Die Zahne und der Kiefer weisen gewisse 
Ahnlichkeiten mit dem Unterkiefer von Piltdown auf. Die Kalotte hat etwa dieselbe 
Lange wie Pithecanthropus, doch etwas starker ausgebildete Stirnhocker, gut 
entwickelte Tubera parietalia und eine etwas groBere Kalottenhohe, so daB die 
Schadelkapazitat des Sinanthropus etwas groBer gewesen sein durfte als diejenige 
des Pithecanthropus (BLACK). 

Den altesten Menschenfund auf europaischem Boden stellt der Homo Heidel
bergensis (SCHOETENSACK), der Unterkiefer von Mauer, dar. Es handelt sich 
um einen Fund aus den Sanden von Mauer bei Heidelberg, aus einer Zeit wahr
scheinlich zwischen der Mindel-(2 .} und 
der RiB-(3.} Eiszeit (mittleresDiluvium). 
Jedenfalls scheint der Unterkiefer geo
logisch jUnger als Pithecanthropus. In 

Abb. 60. Unterkiefer von Mauer (Homo H eidelbergcnsis). Ansicht von der Seite (nach SCIIOF.TF.NSAOK) 
unci von oben (nach MOLI.ISON). 

der Massigkeit des Knochens, in der Rundung des Zahnbogens, in seinen Aus
maBen und in der stark menschlichen Zahnbildung (Abb. 60) schlieBt sich 
der Maurer Unterkiefer an die Unterkiefer der Neandertalerformen an. Doch 
ist er erheblich alter als diese. Durch seine deutliche Reduktion des dritten 
Molaren scheint er auch bereits spezialisiert. Weiter unterscheidet er bich vou 
den Neandertalunterkiefern durch eine bedeutende relative Breite des auf
steigenden Unterkieferastes (Tabelle) und einen noch groBeren Kinnmangel. 

Mauer ... 
N eandertaler 
Homo recens 

Langenbreitenindex des 
aufsteigenden Unterkieferastes 

75,4 
71,4-66,0 
74,6-40,3 

Der Heidelberger besitzt kein Kinndreieck, wie ein solches beim Neandertaler 
doch gelegentlich angedeutet ist. FUr die Zungenmuskeln sind paarige Muskel
felder der Musculi genioglossi leicht angedeutet, flir die M. geniohyoidei ist 
ein rundlicher Hocker vorhanden. Der mittlere Teil der Kieferbasis ist sehr dick, 
die flir Affen charakteristische Basalplatte fehlt. Der GebiBteil des Unter
kieferkorpers ist im Verhaltnis zum Astteil kurz. Zahnform und Kinnbildung 
zusammengenommen lassen den Heidelberger als eine Primitivform erscheinen, 
welche der mutmaBlichen altesten menschlichen Form offenbar ganz nahe steht. 

Viel und immer wieder erortert wurde ein Fund von Piltdown in England, 
der nach seinem Entdecker Eoanthropus Dawsoni genannt wurde. Dber Alter 
und morphologische SteHung des Fundes ist jedoch Bestimmtes bis heute nicht 
auszumachen. 
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Das Alter des Fundes wird von einzelnen als unteres Pleistocan und sogar 
oberes Pliocan (Tertiar) angegeben, doch spricht vieles gegen eine solche Zeit
bestimmung fUr den Schadel, und weder geologisch noch palaontologisch noch 
anthropologisch scheint eine sichere Datierung moglich. Anthropologisch scheint 
der Fund aus zwei nicht zusammengehorigen Stucken zu bestehen, dem Unterkiefer 
vermutlich eines fossilen Schimpansen und den Schadelresten eines Menschen von 
rezenter Form, dessen Kapazitat auf etwa 1400 ccm, von anderen auf nur wenig 
uber 1000 ccm berechnet wird und dessen Hirnschale in durchaus rezenter Weise 
ausgewOlbt ist. Am Unterkiefer flieht die Symphysenregion offenbar mindestens 
ebenso stark nach hinten wie beim Schimpansen. Die untere erhaltene Kontur 
ist noch fliehender als beim Schimpansen. Auch der Eckzahn scheint schimpansen
ahnlich, er ist massig, seine Hohe uberragt diejenige der anderen Zahne und die 
Art seiner Abnutzung laBt auf einen entsprechend groBen Zahn im Oberkiefer und 
damit auf ein Diastema (Lucke zwischen Eckzahn und 1. Pramolaren) schlieBen. 

Eine Reihe weiterer fossiler Menschenfunde wird unter dem Sammelbegriff 
des Homo primigeniu8 (SCHWALBE) zusammengefaBt. Manche Anzeichen 
sprechen dafur, daB dieser palaolithische Mensch eine sehr groBe Verbreitung 
besessen hat und in mehreren Erdteilen heimisch war. Er zerfiel dabei offenbar 
ebenso wie die rezente Men~hheit in verschiedene Rassen. Man hat von einem 
Homo primigenius europaeus und africanus gesprochen (WEIDENREICH). Tat
sachlich sind es ziemlich verschiedene Formen, die unter dem Begriff des N eander
talers (Homo primigenius) vereinigt werden. 

In Europa war die rau'mliche Verbreitung des Neandertalers zu seiner Zeit 
(3. Zwischeneiszeit und 4: Eiszeit) beschrankt durch die groBe Ausdehnung 
der Gletscher, die sich damals vor aHem aus dem Norden nach Europa vor
schoben. Die Primigeniusfunde stammen dementsprechend aus dem Gebiet, 
welches damals eisfrei blieb. Die Datierung der hauptsachlichsten Neander
taler, welche im einzelnen nicht immer ganz feststeht, ist folgende: 

1. Pramousterien (ChelIeen bis AcheuIeen). Krapina in Kroatien, 

2. SpatacheuIeen 
3. Altmousterien 

4. Spatmousterien 

Ehringsdorf bei Weimar. 
Le Moustier in Frankreich. 
La Ferrassie in der Dordogne, 
La Chapelle aux Saints (Frankreich). 
Spy I und II in Belgien, 
La Quina in Frankreich. 

Stratigraphisch nicht mehr sicherzusteHen sind die alteren Funde, derjenige 
von N eandertal bei Dusseldorf (1856), welcher dem ganzen Kreis nach der 
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klassischen Beschreibung SCHWALBES den Namen gab, und der wahrscheinlich 
weibliche Schadel von Gibraltar (1848). Diese beiden Funde stellen sich nach 
ihren morphologischen Eigentumlichkeiten in den Primigeniuskreis. An auBer
europaischen Funden ist dem europaischen Neandertaler der Fund von Brocken
Hill in Sudafrika (Nord-Rhodesia) anzugliedern; sein geologisches Alter kann 
nicht mit Sicherheit angegeben werden. 

Ais gemeinsame Ziige aller Neandertaler seien hervorgehoben: AuBergewohn
lich groBe SchadelmaBe und ein dementsprechend auffallend groBes Gehirn
volumen (Tabelle S. 143), das Gehirn ist auf einer wenig geknickten Schadelbasis 
flach gelagert, fliehende Stirn, ein starker schirmartiger und aus einem Stuck 
bestehender Stirn-Augenwulst (Torus supraorbitalis), ein stark ausladendes 
Hinterhaupt mit ausgepragtem Hinterhauptswulst (Torus occipitalis), eine 
weit vorspringende Nase und groBe Augenhohlen in dem relativ groBen Gesicht 
(Tabelle) und Kinnlosigkeit, die jedoch keine ganz vollstandige ist. 

GesichtshOhe . . . 
Obergesichtshiihe . 
Jochbogenbreite . 
Obergesichtsindex. . 
Jugofrontalindex . . 
Transversaler Kranio-

facialindex . . . . 
N asalindex. . . . . 
Orbitalindex . . . . 
Flacheninhalt des Or-
bitaleingangs in qmm 

Ganzprofilwinkel . . 
N asaler Profilwinkel . 
Alveolarer Profilwinkel 

131 
86 
153 
56,2 
71,2 

98,1 
55,7 
81,9 

124 
80 

145-150 
55,2-60,0 
72,6-75,2 

100 

I ! 

126 

79,4 

91,3 

78 
140 
55,7 
67,8 

94,6 
62,5 
91,1 

1845 
90 0 

90 0 

90 0 

95 
148 
64,2 
67,5 

100,0 
55,4 
90,7 

1677 

60,0 
78,6 

1386 

Mit einem groBen Teil seiner Merkmale steht der Neandertaler den iiffischen 
Verhiiltnissen, wie sie als Ausgangsform fur die Menschenbildung zu mutmaBen 
sind, noch ferner als der rezente Mensch. Dies gilt in erster Linie fUr seine 
HirnschadelgroBe, welche rezente DurchschnittsmaBe bei weitem uberschreitet. 
Ais Ausgangsform fur den Menschen ist dagegen eine geringe Hirnschadel
groBe anzunehmen. Die Ausbildung des Uberaugenwulstes ist beim Neandertaler 
eine andere als bei den Affen; bei letzteren liegen die Stirnhohlen, wenn solche 
vorhanden sind, hinter dem Wulst und nicht in demselben, beim Neandertaler 
fullen sie den Wulst aus. Bei allen Halbaffen und Affen ist das Scheitelbein 
kurzer als das Stirnbein, beim Neandertaler ist das Verhaltnis oft umgekehrt, 
was mit dem Verhalten des rezenten Menschen ubereinstimmt. Die ungewohn
liche Kleinheit des Warzenfortsatzes (Processus mastoideus) des Neander
talers hat auch unter rezenten Rassen ihresgleichen. Die Furche des Warzen
fortsatzes (Incisura digastric a oder mastoidea), in welcher der Musculus diga
stricus entspricht, ist beim Neandertaler tief und eng ahnlich wie bei den Busch
mannern, Negern und Eskimo, wahrend sie bei den Affen breit und seicht 
ist. Besonders stark ausgebildet sind die spezifisch menschlichen Eigentum
lichkeiten der Nase. Das von den Nasenbeinen gebildete Dach ist regelma13ig 
konvex. Der Nasenfortsatz des Oberkiefers, an den die Nasalia anschlieBen, 
ist groB und stark vorspringend, die Nasenbeine sind dadurch nach vorn 
gerichtet und die Nase ist sehr hoch. Auch der untere Rand der Nasenoffnung 
(Apertura piriformis) hat die typisch menschlich scharfen Rander und einen 
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gut entwickelten Nasenstachel. Das Gehirn ist asymmetrisch, d. h. die linke 
Gehirnhalfte, unter deren motorischem. EinfluB die rechte Korperhalfte steht, 
ist die groBere. Da bei La Chapelle auch der rechte Oberarmknochen starker 
ist als der linke, kann angenommen werden, daB der Neandertaler wie der 
rezente Mensch Rechtshander gewesen ist. Den Affen fehlt eine ahnliche Asym
metrie des Gehirns. 

Sieht man von den absoluten AusmaBen ab, so zeigen sich doch manche 
Formverhaltnisse des Neandertalers primitiver als solche des rezenten Menschen. 
Dies gilt vor allem fur die MaBe des Schadels, welche mit seiner Hohenentwicklung 
zusammenhangen (Tabelle). Unter dem Gesichtspunkt der groBen Kapazitat 

N eandertaler. . . 
J ungpaIaolithiker . 

I Kalotten
hohenindex 

39,1-50,0 
48,2-60,6 

Stirnwinkel 
32 a I 

BregmaWinkel1 Glabello-
32 (2) Cerebralindex 

i
l 

450-560 
52°-62° 

43,5-34,4 
34,4-20,8 

des N eandertalers ist dazu freilich zu bemerken, daB die N eandertalschadel 
relativ niedrig sind trotz ihrer sehr bedeutenden GehirngroBe, die Affenschadel 
sind es wegen ihrer geringen GehirngroBe (BUMULLER). Auch besteht in diesen 
MaBen kein volliger Hiatus zwischen den Altpalaolithikern (Neandertalern) 
und den Jungpalaolithikern (im wesentlichen rezenter Mensch). Insbesondere 
der Fund von Ehringsdorf bei Weimar, obwohl er geologisch alter erscheint 
als die ubrigen Neandertaler, gibt in vielen PUnkten die Grenzwerte nacb oben 
(WEIDENREICH). Auch bei dem jugendlichen Schadel von Le Moustier ist die 
Entwicklung der Kalotte betrachtlich (WEINERT). Nur fUr den Glabello
Cerebralindex greifen nach den bisherigen Funden die beiden palaolithischen 
Gruppen noch nicht ineinander uber. Die Augenhohlen des Neandertalers sind 
groB und mehr von primitiv rundlicher Form als diejenigen der rezenten Mensch
heit. Die Fossae caninae sind flach bzw. fehlen. Am Unterkiefer des Neander
talers finden sich manche primitive Merkmale. Er ist massiger als rezente 
Formen und nahert sich dadurch den Verhaltnissen bei den Affen (Tabelle). 

Hohe Dicke I Hohendicken-
mm mm index 

Pariser (Mittel) 31 13 40,8 
Spy 33 14 42,4 
La Chapelle . 31 16 51,6 
Mauer 34 18 52,9 
Gorilla (Mittel) . 43 21,5 50,3 
Orang (Mittel) . 44 22 50,8 

Das Kinn ist negativ, wenn auch nicht in so ausgesprochenem MaBe wie bei 
Mauer (Abb.61). Die dumle, nach hinten springende untere Kieferplatte der 
Affen fehlt bei allen menschlichen Unterkiefern. Eine Incisura submentalis 
kommt haufiger vor. Die Muskelfelder fur den Ansatz des Musculus digastricus 
am Unterkiefer sind dicker und breiter als beim Rezenten und durch ein scharfes 
Hervortreten des vorderen Randes ausgezeichnet, sie liegen mehr horizontal 
und unten, wahrend sie beim Rezenten steil nach hinten aufsteigen. Bei den 
Anthropoiden sind die Digastricusfelder dagegen schwach und vor allem dunn 
entwickelt. Der Einschnitt zwischen dem Processus coronoideus und dem 
Processus condyloideus (Gelenkfortsatz) des Unterkiefers, die Incisura condylo
coronoidea, ist bei Mauer sehr niedrig (7 mm), ebenso bei den Neandertalern; 

Saller, Anthropologie. 10 
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beim rezenten Menschen schwankt dieses MaG zwischen 10 und 18 mm. Unter 
den Zahnen weisen beim N eandertaler die Molaren die primiti v menschliche 
fiinfhockerige Form auf, wahrend beim rezenten Menschen mit der Reduktion 
der Zahnwurzel auch die Zahl der Hocker reduziert wird. Fiir die Reduktion 
der ZahngroGe lassen sich verschiedene Stufen aufstellen (Tabelle nach 

Reduktion der MolarengroBe 

1. (ursprungliche) Stufe: 
Ochos, La Naulette 
Variante von Spy 

2. Stufe: Mauer. . . . . 
3. Stufe: Ehringsdorf . . 
4. Stufe: Rezent und Krapina 

Ml<M2<Ma>Ml 
Ml>M2<Ma>Ml 
Ml<M2>Ma>Ml 
Ml<M2>Ma<Ml 
Ml>M.2>Ma<Ml 

GrOLlter 
Molar 

Kleinster 
Molar 

BUMULLER), wobei die Neandertaler durchwegs primitivere Verhaltnisse zeigen 
als der rezente Mensch. Die Eckzahnbildung dagegen ist bei allen diluvialen 
Kiefern von Mauer ab spezifisch menschlich. Die Zahnpulpahohlen sind bei 
Mauer und einzelnen Neandertalern primitiv weit, bei anderen (Ehringsdorf) 
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Abb. 61. Diagramme verschiedener Unterkiefer. (Nach BOULE.) A Schimpanse. B Mauer, C La 
Chapelie aux Saints, D Australier, E Moderner Franzose, F La Naulette, G Malarnaud. 

enger. Das VordergebiB des Neandertalers weist noch ofters Merkmale auf, 
welche als primitiv angesprochen werden konnen (Gabelung der Wurzelspitze, 
Zweiteilung der Wurzeln, angedeutete Gabelung des Wurzelkanals), wahrend 
die Molaren in dieser Hinsicht schon starkere Riickbildungserscheinungen zeigen 
(parallele Stellung, Aneinanderlagerung und teilweises Verschmelzen der Wurzeln). 
AIle Zahne schlieBen beim N eandertaler wie bei Mauer liickenlos aneinander, 
das Diastema zwischen Eckzahn und seitlichem Schneidezahn, das die Anthro
poiden auszeichnet, fehlt. 

Der Langenbreitenindex des Schiidels, welcher bei den rezenten Menschen
rassen oft ein gutes Rassendiagnosticum ist, unterliegt beim Neandertaler unab
hangig von den charakteristischen Besonderheiten dieser Gruppe erheblichen 
Schwankungen. Bei den (allerdings rekonstruierten) Fragmenten von Krapina 
finden sich hyperbrachycephale Werte (GORJANOVIC-KRAMBERGER), der weib
liche Schadel von La Quina 5 ist hyperdolichokran (H. MARTIN). Der Durch
schnittsindex der Gruppe kommt ungefahr an die Grenze der Dolichokranie 
zur Mesokranie zu liegen. 

Die KorpergroBe des N eandertalers betragt im mannlichen Geschlecht 
zwischen 160 und 165 cm. Die Korperproportionen (vgl. Tabelle S. 116) fallen 
in den Schwankungsbereich der rezenten Menschheit. Nur zu dem Schiidel
fund von La Chapelle auch Saints (Abb. 62) sind samtliche Skeletteile erhalten 
(BOULE). Die Rippen zeigen hier einen sehr dicken, fast dreieckigen Querschnitt, 
wahrend sie beim Rezenten dunner und mehr langlichschmal erscheinen. Das 
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Schltisselbein ist schlank, lang und stark gekrtimmt, die Schulterbreite des 
Neandertalers war vermutlich sehr betrachtlich und sein Korperbau unter
setzt. Der Oberarmknochen (Humerus) ist zwar typisch menschlich gebildet, 
aber sehr robust. Seine Epiphysen sind besonders kraftig entwickelt und die 
obere Epiphysenbreite ist relativ ziemlich grol3er als beim Rezenten, wahrend 

Abb. 62. Der Schadel von La Chapelle aux Saints. Seitenansicht (nach BOULE), Vorderansicht 
(nach Gipsabgufl aus MARTIN), Riickansicht (nach Gipsabgufl aus MARTIN). ~ 

die absolute und relative untere Epiphysenbreite nicht bedeutend ist. Auch 
Radius und Ulna sind sehr massig, die l{adiusdiaphyse ist auffallend stark ge
krtimmt. Die Hand ist menschlich. Das Becken zeigt im Ausgang eine geringere 
Weite als bei rezenten Formen. Die Darmbeinschaufeln sind steiler und £lacher. 
Der Oberschenkelknochen (Femur) zeichnet sich beim Neandertaler durch seinen 
sehr dicken Schaft vor rezenten Formen aus, auch die Gelenkfortsatze sind 

Abb. 63. Der Schadel von Rhodesia. Seitenansicht (nach Gipsabgufl aus RAMSTROM), Vorderansicht 
(nach Gipsabgufl aus \VEIDE~REIOH). 

ungewohnIich plump. Der Neandertaler nahert sich damit den Verhaltnissen 
bei den Anthropoiden. Auch die Schaftkrtimmung des Femur ist stark, ohne 
allerdings tiber die rezente Schwankungsbreite hinauszugehen. Die Kniescheibe 
ist breit im Verhaltnis zu ihrer Hohe. Das Schienbein (Tibia) ist wie aIle langen 
Knochen des Neandertalers sehr massig, das Wadenbein ist sehr kraftig und 
noch nicht stark modelliert. Der FuB ist menschlich. 

Aul3erhalb Europas stellt sich der Rhodesiafund (Abb.63) durchaus zu den 
europaischen Neandertalern, deren Schwankungsbreite nur fUr vereinzelte 
Merkmale, teilweise wohl in progressiver Richtung, erweiternd. Die Uberaugen
wtilste sind bei ihm noch starker entwickelt, die Augenhohlen sind mehr recht
eckig und etwas kleiner als beim Neandertaler. Die tiefliegende Nase ist breit. 
Die Apertura piriformis ist verhaltnismaBig niedrig. Neben der menschlichen 

10* 
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Spina nasalis ist eine Affenrinne (Sulcus praenasalis) vorhanden, wie sie auch 
bei Australiern und Ozeaniern vorkommt. Eine Fossa infraorbitalis fehlt. Die 
Zahne sind kleiner als beim N eandertaler. Die Molaren nehmen wie beim 
Rezenten nach hinten an GroBe ab; merkwiirdigerweise sind sie durch Caries 
(Zahnfaule) angefressen, eine Erkrankung, die fiir den palaolithischen Menschen 
bisher vollig unbekannt ist. Die AusmaBe und die Kapazitat des Rhodesiafundes 
sind ahnlich groB wie diejenigen der europaischen Neandertaler (HRDLICKA). 
Die KorpergroBe des Fundes wird nach den zugehorigen rezent geformten 
Skeletknochen auf 180 cm geschatzt. 

Das Hauptproblem des Brocken-Hillfundes bildet seine Datierung. Nur seine 
morphologischen Eigentiimlichkeiten sprechen fUr ein hohes Alter, -alle anderen 
Fundumstande eigentlich dagegen ... Ein rundes Loch im Schlafenbein des Schadels 
und eine entsprechende groBere Offnung auf der gegeniiberliegenden Schadelseite 
lieB sogar die Vermutung aufkommen, daB es sich urn einen rezenten Wilden handelt, 
der abgeschossen wurde. Fur ein rezentes Alter sprechen auch die Zahncaries und 
die geringe Dicke der Schadelknochen. Dann ware der Fund als rezentes Relikt 
einer uralten Primitivform urn so merkwurdiger. 

Nach der Gesamtheit seiner Merkmale beurteiIt, kommt dem Neandertaler 
Europas zweifellos keine direkte Bedeutung fiir die Stammesgeschichte des 
Menschen zu. Er ist in einzelnen Merkmalen derartig spezialisiert, daB er etwa 
zwischen Pithecanthropus und die rezente Menschheit nicht eingeschaltet 
werden kann und die Kluft zwischen Affe und Neandertaler ist fiir viele Merkmale 
groBer als die Kluft zwischen Affe und dem rezenten Menschen. 

Beim europiiischen Neandertaler sind vor allem als phylogenetis()h primitiv zu 
bezeichnen (BUMULLER) das Verhaltnis des ausnehmend groBen Gesichtsschadels 
zum Gehirnschiidel, die schwiichere Knickung der Schadelbasis, die Profilierung 
des Oberkiefers, die groBe Interorbitalbreite, die GroBe und Form der Augenhohlen, 
die schwache Kinnentwicklung und der UberschuB an Knochenmaterial bei den 
Skeletteilen. Das GroBenverhaltnis der Molaren und die Zahl der Zahnhocker ist 
zum Teil primitiv (Ochos, La N aulette). Als ontogenetisch primitiv konnen der bomben
formige Schadelquerschnitt, die Knickung der Schadelbasis und die Hohenbreiten
entwicklung des Beckens angesprochen werden. Die Ausweitung der Pulpahohlen 
in den Zahnen kann zum Teil hierher gehoren. Vom palaontologischen Standpunkt 
aus erscheint dagegen nicht als primitiv die ganz bedeutende GehirngroBe. Als 
Spezialisationen zu bewerten sind die groBe Breite des Schadels und die Niedrigkeit 
der Kalotte, die angesichts des Gehirnreichtums des N eandertalers ganz unge
wohnlich ist, auBerdem im Zusammenhang mit der Niedrigkeit die Flucht der Stirn 
und der Hinterhauptspartie, auch die eigentumliche Ausbildung des Stirnaugen
wulstes mit seinen S tirnhoh len. Der O!lcipitalwulst dagegen ist wahrscheinlich eine 
primitive Bildung. Diese allgemeine Ubersicht ruft nicht den Eindruck einer in 
allem primitiven Form hervor, sondern eher den der starken Spezialisation einer 
urspriinglich primitiven Form, also einer seitlichen Abzweigung von einer Primitiv
form aus, einer "Sackgasse der Entwicklung". 

Sehr viele primitive Merkmale des Neandertalers miissen in Beriicksichtigung 
seiner groBen Kapazitat und seiner groBen SchadelausmaBe als Konvergenz
erscheinungen gewertet werden. Der Neandertaler so, wie er uns auf euro
paischem Boden entgegentritt, ist daher wohl als Sonderbildung anzusprechen, 
die, ohne unter den rezenten Europaern wesentliche Nachkommen zu hinter
lassen, ausgestorben ist. Es kann damit jedoch nicht geleugnet werden, daB 
sich vielleicht auBerhalb Europas von anderen Gliedern des Primigeniuskreises 
aus, bei denen von vornherein primitivere Merkmale erhaIten blieben als beim 
europaischen Neandertaler, die Entwicklung der rezenten Menschenrassen 
volIzogen hat. 

Aus dem Siidosten Europas liegen dagegen einige Formen vor, welche den 
Anforderungen mehr zu entsprechen scheinen, die an die mutmal3lichen Aus
gangsformen der heutigen Menschenrassen zu stellen sind. Es sind dies ein 
Stirnbeinfragment, das in einer Mousterienschicht in der Nahe von Kapernaum 
in Galilaa ausgegraben wurde, ein Stirnbeinfragment vom Podkumok im 



Spezielle menschliche Rassenkunde. 149 

Kaukasus aus wahrscheinlich jungpaHiolithischer Schicht (Solutreen) und das 
Schadelfragment aus dem LoB von Brux mit nicht ganz sicherer Datierung. 
Man kann diese Formen als intermediare Gruppe zusammenfassen. 

Die intermediaren Formen sind dem Neandertaler gegenuber vor aHem 
durch kleinere AusmaBe ausgezeichnet (Tabelle). Ihre Uberaugenwulste sind 

I N eandertall Galilaa Briix I Podkumok 
I 

Kleinste Stirnbreite 107 
I 

99,5 92 
Biorbitalbreite III 110 104 106-110 
Glabello-Cerebralindex 43,1 

I 

36,4 24,2 33,7 
Stirnwinkel 70° 72,5°-77° 68°-72° 
Bregmawinkel 47° I 45,5°-51,5° 42°-47° 

teilweise nicht so stark ausgebildet wie diejenigen der Neandertaler (Glabello
Cerebralindex). Stirn- und Bregmawinkel kommen in den Schwankungsbereich 
der Neandertaler, allerdings der oberen Grenze nahe, zu liegen. Leider sind 
nur Stirnbeinfragmente dieser Formen erhalten. Nachdem jedoch die Jung
palaolithiker Europas von dem europaischen Neandertaler offenbar nicht abzu
leiten sind, sind die intermediaren Formen einstweilen die einzigen, welche als 
primitivere Stammformen der europaischen Menschheit gedeutet werden konnten . 
. Fur eine derartige Deutung sprechen auch ihre Fundorte im Osten; die Einwande
rung des rezenten Menschen nach Europa ist wohl zum groBen Teil uber den 
Osten erfolgt. Gegen die Deutung spricht, auBer bei Galilaa, ihr relativ geringes 
Alter, das fUr Brux und Podkumok nur eine Deutung als Reliktform, nicht 
als direkte Stammform zulassen wurde. 

Auf die beschriebenen, teilweise noch primitiven Formen folgt in jungeren 
geologischen Perioden die rezente Menschheit. 

Den niederen Menschenrassen und damit teilweise auch dem Neandertaler 
nahestehend sind unter den fossilen rezenten Formen der Schadelfund von Wadj ak 
auf Java, der in einer angeschwemmten Gerollschicht gefunden wurde und nach 
dem Grad seiner Fossilisation vielleicht als eiszeitlich angesprochen werden muB, 
und das Schadeldach eines 14-16jahrigen Individuums von Talgai auf Queens
land, dessen geologisches Alter aber nicht feststeht. Der Schadel von Wadjak auf 
Java, stark fossiliert und vermutlich pleistocanenAlters, zeigt Eigentumlichkeiten, 
wie sie heute vielfach Australier- und Tasmanierschadeln zukommen (DUBOIS). 
Sein Dach ist kahnfOrmig, die Stirn fliehend, die Augenbrauenbogen sind gut ent
wickelt, der Gaumen ist groB und der Unterkiefer australierahnlich mit deutlichem 
Kinnwulst. Die AusmaBe des fUr weiblich gehaltenen Schadels sind ungemein 
groB, die Lange betragt 200 mm, die Breite 145 mm (Index 72,5), die Kapazitat 
etwa 1550 ccm. Die Hohenentwicklung des Wadjakschadels ist dabei erheblich 
betrachtlicher als diejenige der Neandertaler, der Kalottenhohenindex hat den 
rezenten Wert von 52. Die Augenhohlen sind kleiner, ihre Form ist niedriger 
und breiter als diejenige der Neandertaler und auch der heutigen Australier. 
Auch der aus zahlreichen Fragmenten zusammengesetzte Schadel von Talgai 
( Queensland) zeigt weitgehende Australierahnlichkeiten. Seine Stirn ist fliehend, 
die AugenbrauenbOgen sind nicht sehr stark ausgebildet, die Kapazitat betragt 
mindestens 1300 ccm. Der Oberkiefer ist stark prognath, die Nase hat bei groBer 
Interorbitalbreite eine sehr tiefliegende Wurzel, die Augenhohlen sind groB 
und ziemlich viereckig. Die Backenzahnreihen laufen einander fast parallel, 
die Spitzen der Eckzahne ragen ein wenig uber die allgemeine Kauflache hervor. 
Ein Diastema fehlt, die Pramolaren und Molaren sind groB. Wenn die beiden 
Formen nach ihren Hauptmerkmalen auch nicht direkt an den Primigeniuskreis 
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Chancelade ~ 1730 193 139 72,0 77,7 107,9 54,7 72,7 U3,1 96 0 

Combe Capelle ~ - 198 130 65,7 70,2 106,9 54,5 73,0 100,0 85 0 

Oberkassel . ~ 1370 181 129 71,3 74,0 103,9 60,6 72,1 112,9 95 0 

Brunn III . ~ - 181 127 70,2 75,7 107,9 57,2 72,4 115,5 -

Grimaldi ~ 1375 191 131 68,6 67,5 98,5 - 72,5 101,5 -
Grimaldi ~ 1580 192 133 69,3 71,4 103,0 - 70,7 105,3 -
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i 

anschlieBen, so zeigen sie doch wenigstens naherungsweise den Weg, welchen 
die Urformen der australischen Rasse genommen haben mussen, urn aus dem 
Norden nach ihrem Kontinent zu gelangen. Sie stellen australoide Typen 

Abb. 64. Verglei h (ler Mediunsagittnl1:u.rvcn von 
.)u.ngpnlil,olitbikcrn und can(lcrtnlcrn. 

-- Combe Capello ... •. Galley Hill ...... OberknsseJ <f • 
. - .-. Cbnnccladc. - .. - cnndertaJ. - ... - Spy II. 

fur ein Gebiet dar, in dem 
heute solche nicht mehr 
vorkommen, das aber ur
sprunglich die Zugangs
straBe nach Australien von 
dem vermuteten Zentrum 
der Menschwerdung aus 
bildete. Fur die Stammes
geschichte der europal
schen Rassen sind sie ohne 
direkte Bedeutung. 

Auf europiiischem Boden 
tritt dem Neandertaler 
recht unvermittelt die 
jungpaliiolithische M ensch
heit gegenuber. Mit den 
Altpalaolithikern gemein
sam haben die Jungpalao
lithiker nur (teilweise) die 
Langschadeligkeit und die 

ungewohnlich groBe Schadelkapazitat. Durch die meisten ihrer ubrigen Merkmale 
sind sie jedoch von den Altpalaolithikern derart verschieden, daB bisher noch 
eine einwandfreie Scheidung beider Gruppen nach ihren morphologischen 
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Eigentiimlichkeiten moglich ist. Vor allem ist die Auswolbung des Hirnschadels 
bei den Jungpalaolithikern eine erheblichere als bei den Neandertalern (Abb. 64), 
die Glabella ist nicht zu einem Torus ausgebildet, die Schadelbasis ist starker 
geknickt, die Nasenbildung zeigt mehr rezente Verhaltnisse, die Fossa canina 
ist tiefer eingesenkt, die AugenhOhlenform ist kleiner, viereckig und niedriger 
als diejenige der Neandertaler, ein Kinndreieck ist stark ausgepragt. Der 
Knochenbau ist graziler. 1m wesentlichen entspricht der Jungpalaolithiker 
bereits dem Bild des rezenten Menschen, wenn er auch im einzelnen und fUr 
Einzelfunde noch starkere Abweichungen erkennen laBt. 

So ist der nicht ganz sicher zu datierende Galley-Hillfund (England) ungemein 
niedrig und schlieBt sich dadurch mehr den Neandertalern bzw. der int~rmediaren 
Gruppe an. Auch von den Funden au~. dem Aurignacien bei Lautsch (Osterreich) 
ist einer (Lautsch V) bei sonstiger Ubereinstimmung mit den AusmaBen der 
Cromagnonrasse ungemein niedrig (Kalottenhohenindex 46,8 [SZOMBATHY]). Die 
noch nicht endgUltig beschriebenen, ebenfalls der Cromagnonrasse angehorenden 
Funde von Predmost in Bohmen (wahrscheinlich aus den friihen Aurignacien 
[ABSOLON], also auch geologisch am -C-bcrgang vom Alt- zum Jungpalaolithicum 
stehend) weisen manche primitive ~ildung wie z. B. bei cinem mannlichen Schadel 
ein torusartiges Vorspringen dcr Uberaugenwiilste auf (MATIEGKA), wodurch sie 
sich auch ihrerseits mehr der intermediaren Gruppe anschlieBen und wiedcrum auf 
einen ostlichen Ursprung der rezenten europaischen Menschheit hinweisen. 

Rassenmaf3ig lassen sich unter den Jungpalaolithikern verschiedene Gruppen 
abtrennen (Tabelle). Diese Gruppen sind zwar fUr das Jungpalaolithicum 
noch nicht einwandfrei geographisch zu kennzeichnen, da die vorliegende Zahl 
der jungpalaolithischen :Funde zu gering ist, sie haben sich jedoch in die jiingere 
Steinzeit, das Neolithicum Europas hinein fortgesetzt und treten im Neolithicum 
deutlich in geographischen Zusammenhangen auf (vgl. Abb. 99 u. 100), so daB 
ihre Bezeichnung als Rassen gerechtfertigt ist. 1m groben sind drei Gruppen zu 
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unterscheiden, eine erste, mehr mittellangschadelige, eine zweite, extrem lang
schadelige, und eine dritte, nahezu kurzschadelige Gruppe. 

Die erste Gruppe wird als Cromagnonrasse (QUATREFAGES und HAMY) be
zeichnet. Man kann sie in drei nicht scharf zu begrenzende Unterabteilungen 
sondern. Der Extremtypus der Cromagnonrasse (Abb.65) wird dargestellt 
durch eine Form, deren Schadel lang, sehr breit und verhaltnismaBig niedrig 
ist mit schmaler Stirn und schmalem Hinterhaupt, breitem Gesicht, niedriger, 
viereckiger Augenhohlenform, vorwiegend schmaler Nase, und von bedeutender 
KorpergroBe. Durch Funde aus den Grimaldihohlen (Grotte des Enfants) 
wird das Auftreten dieser Form bereits im altesten Jungpalaolithicum, im Auri
gnacien, erwiesen. Morphologisch nimmt innerhalb der ersten Unterabteilung 
der Cromagnonrasse der mannliche Schadel von Predmost in einzelnen Merk
malen COberaugenwulst) eine ziemlich primitive Stellung ein. Wahrend in 

Abb. 65. Der Alte von Cromagnon (5). Orientiernng in Alveolokondylenebene. 
(Nach Q UATRE FAGE S nnd H AMY. ) 

der ersten Unterabteilung hauptsachlich mannliche Schadel vereinigt werden, 
sind in der zweiten Unterabteilung der Cromagnonrasse vorwiegend weibliche 
Funde zusammengefaBt. Die Schadelform der zweiten Unterabteilung ist etwas 
kiirzer, schmaler, aber absolut von der gleichen, relativ von etwas groBerer 
Hohe als die mannliche Form, mit mittelbreiter Stirn, mit mittelbreitem Hinter
haupt, schmalerem, aber ungefahr gleich hohem Gesicht, schmalerer, aber immer 
noch niedriger AugenhOhlenform bei mittelhoher bis platter Nase. In der Haupt
sache sind die extremen 'Obersteigerungen der ersten Unterabteilung bei der 
zweiten also gemildert. Auch diese Unterabteilung der Cromagnonrasse tritt 
mit den weiblichen Predmostern bereits im Aurignacien Europas auf. Eine 
dritte Unterabteilung der Cromagnonrasse nahert sich mehr den extrem lang
schadeligen Rassen des Jungpalaolithicums an. Ihr Schadel ist mittellang, 
mittelbreit bis schmal, relativ hoher, mit breiter Stirn, mittelbreitemHinterhaupt, 
mittelhohem Gesicht, niedriger bis mittelhoher Augenhohlenform und ziemlich 
schmaler Nase (Lautsch, Solutre Nr. 2). Auch diese Form tritt in den 
Grimaldihohlen und mit den Funden von Lautsch bereits im Aurignacien 
Europas auf. 

Die Cromagnonrasse war eine Hauptrasse des jiingeren Paliiolithicums, die Mehr
zahl der jungpalaolithischen Funde ist ihr zuzurechnen (auf der Tabelle S. 150/151 
sind nur die besterhaltenen angefiihrt) . Sie nimmt den iibrigen kurz- und lang
schadeligen Formen gegeniiber eine gewisse Mittelstellung in vielen Merkmalen 
ein, so daB daran gedacht werden kann, daB ihr auch phylogenetisch eine ver
mittelnde Rolle zwischen den verschiedenen Extremformen zukommt in dem Sinn, 
daB sie oder ihr nahestehende friihere Bildungen die Ausgangsform fiir die 
abweichenden Extreme darstellen. Die Cromagnonrasse hat sich in ihren Haupt-
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zugen bis zur Gegenwart erhalten, die nacheiszeitliche Besiedlung der skandi
navischen Halbinsel ist von ihr ausgegangen und auch mit den mediterranen 
Formen zeigt sie Zusammenhange. 

Ais eine wohl der Cromagnonrasse nahestehende Sonderbildung des jiingeren 
Palaolithicums ist der mannliche Oberkasseler aus dem MagdaIenien von Oberkassel 
bei Bonn aufzufassen. Sein Hirnschadel ist lang, breit, mittelhoch, die Stirn mittel
breit, das Hinterhaupt breit, das Gesicht sehr "breit, die AugenhOhlenform niedrig, 
die Nase schmal, die Unterkiefer
winkelbreite betrachtlich, der 
Wuchs hoch mit Proportionen, 
welche denen von Combe Capelle 
gleichen. Einzelne Merkmale, bei
spielsweise die mehr dreieckige 
Querschnittsform der Rippen beim 
Oberkasseler, wurden (BONNET) 
im Sinne einer Blutsverwandt
schaft mit dem Neandertaler ge
deutet und so ein Fortbestehen 
von N eandertaleinschlagen noch 
spat im jiingeren Palaolithicum 
entgegen der sonst vorherrschen
den Meinung angenommen. 

In der langschiideligen Gruppe 
der J ungpalaolithiker sind ver
schiedene, starker voneinander 

Abb. 66. Der weibliche Oberkasseler. 
(Nach BONNET.) 

abweichende Rassen zu unterscheiden. Die Briinnrasse besitzt eine lange, 
besonders schmale und hohe Langschadelform mit mittelbreiter Stirn, eher 
breitem Hinterhaupt, hohem Schmalgesicht, niedriger Augenhohlenform und 
platter Nase. Die KorpergroBe ist gering. Benannt wird sie nach Funden 
aus Brunn in Mahren, die als erste Vertreter dieser Rasse entdeckt wurden. 
Auch der weibliche Oberkasseler (Abb. 66) und der Fund aus dem Aurignacien 
vom Combe Capelle gehoren 
ihr an. Eine ebenfalls lange, 
besonders schmale und ziem
lich hohe Langschadelform 
mit mittelbreiter Stirn, nied
rigen Augenhohlen und platter 
Nase von geringer Korper
groBe wurde als Grimaldl:
rasse (VERNEAU) bezeichnet, 
sie ist durch 2 "negride" 
Skelete aus der Kindergrotte 
von Monaco (Abb. 67) im 
Aurignacien vertreten. 

Abb. 67. :Mannlicher Schadel der Grim,aldjrasse. 
(Nach VERNEAU.) Orientjerung in Alveolokondylenebene. Die Bezeichnung dieser 

Funde als negrid stiitzt sich 
hauptsachlich auf die Korper-
proportionen der Grimaldirasse. Vergleicht man jedoch die Korperproportionen 
der hauptsachlichsten Jungpalaolithiker mit denen rezenter Europaer und Neger 
(Tabelle S. 154), so erweist sich, daf3 die "negriden" Proportionen keineswegs eine 
Eigentiimlichkeit nur der Grimaldirasse darstellen, sondern daB die meisten Jung
palaolithiker Korperbauverhaltnisse aufweisen, die denjenigen der heutigen Neger 
naher stehen als denjenigen der modernen Europaer. Angesichts des Umstandes, 
daB sich ein Teil der verglichenen Rassen offenbar bis in die Gegenwart Europas 
fortgesetzt hat, wiirde der SchluB, daB Europa wahrend des jiingeren Palaolithicums 
nur von "Negroiden" besiedelt war, zu weit fiihren. Ebensowenig kann man aus 
der Prognathie der Grimaldifunde einwandfrei auf eine afrikanische negroide Be
vOikerung schlieBen, da sich auch innerhalb der Cromagnonrasse bei einzelnen 
Funden eine starke Prognathie vor aHem der Alveolen findet. 
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Eine dritte, lange, mittelbreite, sehr hohe Langschadelform mit sehr breiter 
Stirn, breitem Hinterhaupt, sehr breitem Gesicht, niedriger Augenhohlenform 
und mittel- bis sehr breiter Nase mit sehr hohem Wuchs wird als Barma-Grande
rasse bezeichnet. Sie tritt ebenfalls bereits im Aurignacien (Barma Grande) 
auf und der englische Galley-Hillfund ist ihr vermutlich naher zu stellen. Eine 
vierte, besondere Form zeigt endlich die Chanceladerasse (Abb. 68). Ihr Schadel 

Abb. 68. Der Cha nceladeschiideJ. (Nach TESTUT.) Orientierung in Alveolokondylenebene. 

ist lang, breit, sehr hoch, mit breiter Stirn, schmalem Hinterhaupt, mit breitem, 
hohem Gesicht, hoher Augenhohlenform und langer, schmaler Nase. Der Wuchs 
des zugehorigen Skeletes ist niedrig, seine Proportionen gleichen denen der 
Briinnrasse, mit der Chancelade auch sonst manche Ahnlichkeiten aufweist. 
Die Chanceladerasse wird im Palaolithicum bisher nur durch einen Fund aus 
dem Magdalenien von Chancelade reprasentiert, im Neolithicum ist sie haufiger. 

NIan hat Chancelade mit den ostlichen Eskimo in Verbindung zu bringen ver
sucht (TESTUT) und ahnliche Versuche spater auch auf andere Jungpalaolithiker 
ausgedehnt. Die Eskimo sind ahnlich wie Chancelade groBkopfig, dabei von geringer 
KorpergroBe, dolichocephal mit hohem Schadel, breitem und hohem Gesicht, fast 
runden Augenhohlen und schmaler hoher Nase. Demgegeniiber ist aber zu be
denken (BUMULLER), daU im Vergleich mit den breiten Eskimogesichtern gerade bei 
Chancelade die Wangenbeine nicht so stark ausladen wie bei manchen Cromagnon
schadeln. Auch sind die Augenhohlen bei Chancelade mehr viereckig und damit 
progressiver und spezialisierter als bei den Eskimo mit runden Augenhohlen. Die 
Cromagnonrasse hat bei ihrer betrachtlichen KorpergroBe mit den kleingewachsenen 
Eskimo nichts zu tun. 

Die angefiihI'ten Langschiidelrassen scheinen untereinander und auch mit 
der dritten Abteilung der Cromagnonrasse naher zusammenzuhangen, sie kommen 
haufig miteinander vor. 1m Neolithicum besitzen sie ein Ausstrahlungszentrum 
im Siidosten Europas und in Thiiringen. Einzelne von Ihnen fehlen jedoch 
im Neolithicum verschiedener Lander Europas, so beispielsweise die Grimaldi
rasse im Quellgebiet der deutschen Strome und die Mehrzahl der Langschadel
form en im Neolithicum Skandinaviens und der jiitischen Halbinsel. 

Bereits im friihesten Jungpalaolithicum treten neben den Lang- und Mittel
langschadelformen auch schon kurzkopjige oder nahezu kurzkopjige Formen auf, 
erstmals im Aurignacien von Solutre (ARCELIN-MAYET) (Abb.69), weiterhin 
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vielleicht im Solutnlen von Le Placard und endlich im ausgehenden Palaolithicum 
von Furfooz, mit mangelhaft beschriebenen Funden von Grenelle und mit einem 
Schadel aus dem LoB von Nagy-Sap (Ungarn) (MaBe nach brieflicher Mitteilung 
von Prof. MEHELY) (s. obenstehende Tabelle). Einzelne dieser Funde wie derjenige 

Langenbreitenindex . . . . 
Langenhohenindex 
Breitenhohenindex 
Transversaler Frontalindex . 
Orbitalindex . . . . . . . 
N asalindex . . . . . . . . 
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80,0 
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51,2 

von Le Placard (Tabelle) stehen offenbar der Cromagnonrasse ganz nahe, so daB 
sie an diese angeknupft werden mussen. Andere sind vor aHem durch eine 
groBere Hohenentwicklung, Nagy-Sap auch durch ein besonders schmales Gesicht 
ausgezeichnet, so daB sie mehr an die Formen von Solutre innerhalb der Croma
gnonrasse und an die hier an
knupfenden langschadeligen 
Typen erinnern. 

Die Formen des jungeren 
Palaolithicums setzen sich 
in die geologische Gegenwart 
hinein fort. In dem groBen 
Fund von Ofnet-Kaufertsberg 
(SCHLIZ, BIRKNER, SCHEIDT), 
welcher der Ubergangszeit 
vom Palaolithicum zum N eo
lithicum, der sog. Endmade
lainestufe (BIRKNER) ange
hort ,finden sich sowohlKurz
(Nr. 1802, 1806,1809) als auch 
Langschadelformen (N r .1821 ), 

Abb. 69 . Schii!lcl Nr. 2 aus !lorn Aurignacien von Solutre . 
(Nach ARCELIN nnd MAYET.) Orientierung in 

Alveolokondyleneben e. 

in der uberwiegenden Zahl allerdings Mittellangschadel, welche offenbar der 
Cromagnonrasse nahestehen (Tabelle S. 156). Die Cromagnonrasse scheint wie im 
jungeren Palaolithicum so auch in den weiteren vorgeschichtlichen Zeiten in 
Europa die Hauptrolle gespielt zu haben, erst spater wurde sie durch andere 
Rassen verdrangt oder zu anderen Formen ausdifferenziert. Ganz allgemein 
ist nicht zu verkennen, daB die verschiedenen Typen seit dem jungeren Palao
lithicum, wenn sie sich auch kontinuierlich in die Gegenwart hinein fortsetzten, 
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verschiedene Umanderungen erfuhren. Vor allem sind die AusmaBe der jungeren 
Formen nicht mehr so groB und ihre Bildungen nicht mehr so ungeschlacht wie 
?iejenigen der Jungpalaolithiker. Es mag sein, daB damit auch eine gewisse 
Anderung der Gesamtform des Schadels einhergegangen ist, die es erklart, wenn 
heute in groBen Teilen Europas (kurzschadelige) Formen uberwiegen, die im 

A B 
Abb. 70. Rezenter Buschmannschadel (A) und Scha del von Kap Flats (B). (Nach DRENNAN.) 

Palaolithicum den Cromagnonformen gegenuber in der Minderzahl oder in ihrer 
heutigen Auspragung uberhaupt noch nicht vorhanden waren. 

AuBerhalb Europas liegen noch fur Afrika, besonders Siidafrika, das Land 
des neandertaloiden Rhodesiaschadels, einige Funde vor (Koranna, Bayville 
und Mistkrall bei Port Elisabeth), welche australoide Merkmale zeigen, in 
besonders hohem MaB ein Schadel von Cape Flats (aus einer Sandgrube bei 
Cape Town), der direkt als Homo australoideus africanus (DRENNAN) bezeichnet 
wurde (Abb. 70). Er steht etwa in der Mitte zwischen Neandertaler und Rezens 
bei gewissen Ahnlichkeiten mit den prahistorischen Formen Europas und ist 
jedenfalls eine dem heutigen Afrika fremde Bildung. Aus Boskop in Transvaal 
stammt ein stark mineralisierter, vieUeicht eiszeitlicher Schadel, der an den 
negroiden, den Bantu- und den Croinagnontypus erinnern soll (BOULE) (Lange 
205 mm, Breite 154 mm, Index etwa 75, Kapazitat etwa 1830 ccm). Das Skelet 
von Oldoway (aus dem ehemaligen Deutsch-Ostafrika), unsicher datiert (viel
leicht Magdalenien), besaB eine GroBe von ungefahr 180 cm. Der Schadel 
war postmortal stark verandert (Lange 203 mm, Breite 133 mm, Index urn 66), 
mit groBen Augenhohlen, hoher Nasenwurzel und ziemlich starker Prognathie. 
Fur den Fund, der auch eine horizontalgefiihrte Anfeilung der unteren 
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Schneidezahne besitzt, wird an Verwandtschaft mit den heutigen Massai ge
dacht (MOLLISON, GIESELER). Bei einem weiteren Schadelfund von Fish-Hoek 
handelt es sich urn einen Prabuschmanntypus mit gewissen infantilen Merk
malen. In Nordafrika wurde in der palaolithischen Grotte von Ali-Bacha ein 
Schadel yom Cromagnontypus gefunden (DELISLE) und in den Abris von La 
Mouillah an der marokkanischen Grenze eine Serie von Schadeln negroider Art, 
vielleicht jungpleistocanen Alters (PALLARY). 

Die europaischen Funde ergeben eine deutliche anthropologische Scheidung 
zwischen alterem und jiingerem Palaolithicum. Das altere Palaolithicum war 
yom Homo primigenius getragen; dieser ist offen bar fast restlos ausgestorben 
und im jiingeren Palaolithicum traten ohne Zusammenhang mit dem euro
paischen Neandertaler die rezenten Formen des Jungpalaolithikers auf, die 
sich dann in kontinuierlichem Zusammenhang bis auf die gegenwartige 
Menschheit erhielten. Auch au13erhalb Europas sind sichere Ubergangsformen 
zwischen Homo primigenius und Homo recens noch nicht gefunden worden. 
Es ist aber nicht zu bezweifeln, da13 die europaischen jungpalaolithischen Rassen 
wenigstens zum Teil gleichzeitig mit dem europaischen Neandertaler au13erhalb 
Europas bestanden haben; es ist wahrscheinlich, da13 sie sich in au13ereuropaischen 
Landern aus Formen entwickelten, welche dem europaischen Neandertaler in 
manchen Merkmalen nahegestanden haben mi:igen. Die beschriebenen inter
mediaren Funde weisen in dieser Richtung. Der europaische Neandertaler 
kann der Zweig eines gri:i13eren neandertalahnlichen Formenkreises gewesen 
sein, der sich unter den damals ungiinstigen klimatischen Verhaltnissen Europas 
starker spezialisierte und schlie13lich degenerierte, wahrend sich der Zweig 
der spateren europaischen Jungpalaolithiker fortentwickeIte und dann nach 
dem Neandertaler Europa in Besitz nahm. Damit erledigt sich auch die gelegent
lich eri:irterte Frage, ob es sich beim Primigeniuskreis und bei dem jiingeren 
Rezenskreis urn zwei verschiedene "Arten" gehandelt habe. Angesichts der wahr
scheinIichen phylogenetischen Zusammenhange beider Kreise und der Entwick
lung des einen aus dem anderen ist diese Frage wohl zu verneinen; beide Kreise 
reprasentierten die Art Mensch, aber als Auspragungen verschiedener geologi
scher Zeitperioden. 

c) Rezente Formen. 
I. Pygmaenschicht. 

Die zartknochigen Kleinstamme, welche als Pygmaen bezeichnet werden, 
sind wahrscheinlich als partiell neotene Menschenformen, d. h. als geschlechtsreif 
gewordene Menschenlarven anzusprechen (SARASIN), voraussichtlich entstanden 
aus pranegriden Varietaten. Sie haben eine eigene Entwicklungsrichtung 
eingeschlagen und scheiden friih aus dem Stammbaum der Menschheit aus. 
In vielen Merkmalen stehen sie einander nahe, ihre Zusammenfassung zu einer 
urspriinglichen anthropologischen Einheit ist jedoch angesichts der bestehenden 
morphologischen Unterschiede kaum durchfiihrbar. Man kann schematisch 
folgende Einteilung der Pygmaen treffen: 

Pygmaen: 1. Afrikanische Urwaldpygmaen, 
2. Negritos im weiteren Sinn, 

a) Semang, 
b) AHa, Negritos im engeren Sinn, 
c) Andamener, 

3. Melanesisch-papuanische Inland- undBergtypen (vgl. Schicht 
der niederen Rassen S. 163/164). 

Zu den afrikanischen Pygmaenvolkern gehi:iren die Obongo, Akka (Abb.71), 
Doko, Wambutti, Batwa, Baka usw. Sie bewohnen, in einzelne Stamme 
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Abb. 71. Akkamadchcll. 
Korpergrolle 120 em. 

(Naeh STRATZ.) 

Rassenkunde. 

zersplittert, die Urwalder des Kongobeckens und 
Kameruns und reichen in einer Breite von 5-10 Grad 
nordlich und sudlich des Aquators weit nach Westen 
und Osten. Die KorpergroBe betragt beim erwachsenen 
Mann etwa 138-139 em (VON LUSCHAN), der Rumpf 
ist sehr lang, die unteren GliedmaBen sind kurz, 
Hande und FuGe sind klein. 1m untersten Teil des 
Ruckens, der Lumbosakralgegend, besteht eine starke 
Lordose. Der Kopf ist verhaltnismaJ3ig sehr groG, mit 
einem Umfang bis 55 em und einer Kapazitat bis zu 
1600 cern, aber der Hals ist sehr dunn, die Schulter
breite dagegen ist wieder betrachtlich. Die Hautfarbe 
wird als gelblichbraun, rotlichbraun oder dunkel be
schrieben. Die Haut ist fruhzeitig stark gerunzelt, 
unelastisch, in besonders hohem Grade bei den Busch
mannern. Das Kopfhaar ist fil-fil-geformt, kraus, die 
einzelnen Haare sind sehr kurz. Die Kopfform ist 
brachycephal bis mesocephal, die Kalottenhohe aber 
bedeutend, die WOlbung gut und die Stirn steil. Das 
Gesicht ist breit, mit sehr groGer Unterkieferwinkel
breite, das Untergesicht tritt durch echte Prognathie 
vor. Die Nase ist sehr breit und flach, der Nasen
rucken liegt tief, die NasenlOcher sind langlichrund, 
mit der Langsachse nach seitwarts gerichtet. Der ganze 
Korper ist von einer dichten Lanugobehaarung be
kleidet. Da die Pygmaen in zahlreiche sehr kleine 
Gruppen zerfallen, kommt es zu einer weitgehenden 
Typenzersplitterung. 

1m wesentlichen urn einander entgegengesetzte Extreme 
handelt es sich beim Batwa· und beim Ba-Bingatypus 

(POUTRIN). Der Batwatypus hat eine magere, wenig entwickelte l\1uskulatur, eine 
relativ kurze Oberextremitat und einen ebensolchen Oberarm, relativ langen Unterarm, 
eine kurze und schmale Hand, einen langen dunnen Hals, emen kurzen schmalen 

Rumpf und ein schmales Becken, eine lange 
Unterextremitat und einen hohen, kurzen und 
schmalen FuLl. Der Ba-Bingatypus ist ausge
zeichnet durch gedrungene athletische Musku· 
latur, eine relativ lange Oberextremitat, einen 
ebensolchen Ober- und Unterarm, eine lange und 
breite Hand, einen kurzen dicken Hals, einen 
langen und gedrungenen Rumpf, ein breites 
Becken, eine kurze Unterextremitii.t und einen 
langen, flachen und breiten FuLl. Die Ba-Binga 
sind somit mehr ein muskularer, die Batwa 
ein kleiner leptosomer Typus. 

Abb. 72. Buschmann. 
(Aus KLEINSOH~IIDT.) 

.. Fur die Ba- Yaga wird das V orkommen von 
Uberaugenwulsten berichtet, auch von Adler· 
nasen , was bei der sonstigen Schadelbildung 
und der auLlerst flachen Nase der ubrigen 
Pygmaen auffallig ist. 

Den Pygmaenstammen nahe stehen die 
Buschmanner (Abb. 72), die fruher im sudlichen 
Afrika weit verbreitet waren und jetzt in 
kummerlichen Verhaltnissen im sudwestafrikani· 
schen Wustengebiet leben. Sie unterscheiden 

sich von den Pygmaenvolkeru hauptsachlich nur durch das Fehlen der Flaum· 
behaarung (MARTIN). Ihre KorpergroLle ist gering, die Haut hellgelblich, der Kopf 
mesocephal mit Spiralhaar, das Gesicht niedrig und breit, der Rumpf sehr lang 
mit extremer Lordose zwischen dem untersten Lendenwirbel und dem Kreuzbein, 
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fast wagrecht stehendem Penis und wie bei kleinell 
Madchen weit nach vorn gerichteter Rima pudendi, 
die Beine sind auffallend kurz, mit sehr kleinen 
und schmalen FuJ3en, denen auch die gleiche Ge
staltung der Hande entspricht, faltenreicher Haut, 
haufigem FettsteiB (Steatopygie), Hypertrophie der 
Labia minora und eigentumlicher Runzelung und 
Faltenbildung der Haut, geringer Korper- und 
Bartbehaarung, sehr enger Lidspalte, hiiufigen An
schwellungen der Ohrspeicheldruse, im ganzen 
dunnen Lippen und sehr kleiner, kurzer und breiter 
Ohrmuschel ohne Lappchen und mit sehr weit 
umgerolltem Helixrand. 

Die sudlich der Buschmanner lebenden Hotten
totten unterscheiden sich von dies en nur durch eine 
betrachtlichere Korpergrofie. Der Schadel ist lang, 
das Gesicht sehr flach, das Kinn spitz, die Backen
knochen sind vorspringend, das Auge ist wie bei 
den Busohmannern durch eine starke obere Lidfalte 
gekennzeichnet. Die Frauen sind bekannt wegen 
ihres Fettsteilles (Abb.73) und der verlangerten 
Labia minora (Longinymphismus), die sich in 
geringerem Grade auch bei den Buschmann- und 
Akkafrauen finden. Der besonders auffallige 
Hottentottensteifi entwickelt sich schon bei jungen 
Miidchen, nimmt da.nn mit Eintritt der Geschlechts
reife betrachtlich zu und wird durch eintretende 
Schwangerschaft noch gesteigert. Es handelt sich 
dabei also bis zu einem gewissen Grad urn ein 
sekundares Geschlechtsmerkmal. Die Hottentotten 
werden als Mischlinge von Buschmannern und Ban
tus angesprochen, negerahnlichen Stammen, die 
relativ spat von Norden nach Afrikakamen (BROOM). 
Andere denken viel mehr an hamitische Einschlage. 
Auffallig in dieser Hinsicht ist das gelegentliche 
Herausmendeln des Buschmannohres aus Kreu
zungen fremder Stamme mit den Hottentotten, das 
in der Erbmasse der Hottentotten aus frilheren 
Mischungen mit Buschleuten latent vorhanden ist. 

Abb. 73. Hottentottin mit 
Steatopygie. (Nach SOHUIIrZE.) 

Die asiatischen Pygmiien (N egritos im weiteren Sinn) umfassen im wesent
lichen die drei Gruppen der Semang, der Alita (Negritos im engeren Sinn) und 
der Andamaner. 

Die Semang auf Malakka im malaiischen 
Archipel (Abb. 74) sind ein wirklicher Zwergstamm 
mit einer mittleren KorpergroBe von 'i2 140 em 
und 6' 151 cm. 1m Mittel sind sie mesocephal, doch 
kommen Kurz- und Langkopfigkeit bei verschie
denen Gruppen vor (SCHEBESTA). Die Hautfarbe 
ist dunkelbraun mit einer Neigung zu schwarz, das 
Haar ahnelt entweder dem afrikanischen Woll
haar oder ist feinspiralig wie das Haar der Papua. 
Der Gesiehtsausdruek ist oft infantil, die Stirn 
meist steil, wenn aueh niedrig, selten fliehend oder 
mit starken Uberaugenwiilsten. Die Nase ist durch
weg sehr breit, sehr oft an der Wurzel tief ein
gesenkt, von Dreieckform. Die Augen sind groB 
und weit, die Iris hat gewohnlieh eine rotlich
gelbe Farbung. Die Mundpartie ist vorgeschoben, 
prognath, die Jochbogen treten nieht hervor, das 
Gesicht zeigt eine runde Form. Bereits mit 15 J ahren 

Abb. 74. Semangburscbe. 
(Nacb SOHEBESTA.) 
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ist der Semang ausgewachsen (MARTIN). Er ist von plump unproportionierter 
Gestalt. Der Rumpf ist kurz und kriiftig und besitzt eine beim Sitzen nicht 
ausgleichbare habituelle Kyphose. Die Beine sind lang, die Schultern breit, 
die Arme lang, die Hande aber zierlich, der FuB erscheint durch die weit nach 
auswarts gebogene groBe Zehe plump. Der Bartwuchs ist auBerordentlich 
schwach, Haare auf der Brust fehlen. Da der Urwald groBere Menschenmassen 
unmoglich ernahren kann, mussen die Semang ahnlich wie die afrikanischen 
Pygmaen in kleinen Gruppen zusammenleben. 

Ais die N egrito im engeren Sinn werden die Aida aut den Philippinen im malai
ischen Archipel bezeichnet. Ihre KorpergroBe betragt mannlich ungefahr 147 em. 
Der Kopf ist stark brachycephal mit einem Langenbreitenindex von 85. 1m 
Gegensatz zu den afrikanischen Pygmaen haben sie eine sehr dunkle Hautfarbe. 
Das Haar ist stark gekrauselt, aber nicht so in Buscheln angeordnet wie bei 
clen afrikanischen Pygmaen. Die Waden sind sehr dunn und die FuBe nach 
oinwarts gerichtet. Die Nase ist ebenso wie bei den Akka breit, flach, mit sehr 
niedrig liegendem Rucken und langlich runden NasenlOchern, deren Langs
achse parallel zum Mund verlauft. 

Sichere Pygmaen sind endlich clie Mincopies auf den Andamanen, die jedoch 
noch nicht grundlich untersucht sind (KLEIWEG DE ZWAAN). Ihre KorpergroBe 
wird auf cr 148 em, Cj! 139 em angegeben, ihr Langenbreitenindex ist gemaBigter 
braehyeephal als bei den Aeta mit doliehocephaler Einmischung. 

AuBer diesen allgemein anerkannten Pygmaenstammen sind Negritos auch fur 
andere Gebiete, Borneo, Celebes, Java, Neuguinea usw. besehrieben worden. Das 
Bestehen wahrer N egritos in dies en Gebieten ist jedoeh nicht gesichert, oft sind 
weddoide oder protomalaiische Schichten mit Negritos verweehselt worden. Ver
mutlieh handelt es sich bei diesen Formen urn junger neotene Formen als die oben 
beschriebenen (SARASIN). 

Allen sicheren Pygmaen gemeinsam ist jedenfalls neben der geringen Korper
groBe ihr krauses Haar, clie steile und wohl entwiekelte Stirn ohne Torus supra
orbitalis, die kurze, ungemein breite Nase, deren NasenlOcher sieh fast gerade 
naeh vorn offnen, die Prognathie und ein wenig entwiekeltes eingezogenes Kinn. 
Starker variieren bei den verschiedenen Gruppen die Kopfformen und die Art 
der Korperbehaarung. Es ist anzunehmen, daB die asiatischen Pygmaen in 
fruheren Zeiten uber ein groBes Gebiet des malaiischen Archipels verbreitet 
waren, ebenso wie aueh in Afrika die Pygmaenstamme fruher groBere Gebiete 
innehatten als heute. Von Einwanderern mit hoherer Kultur wurden sie in 
beiden Gebieten verdrangt, zum Teil ausgerottet, zum Teil haben sie sich mit 
den Einwanderern vermischt. 

II. Schicltt del' niederen Rassen. 
Die zweite Schicht der "niederen Rassen" ist in folgender Einteilung dar

gestellt: 
A. Sudlicher Kreis: 1. Wedda, 

2. Austromelanesische Gruppe, a) Australier, 
b) Melanesier, 
c) Papua, 

3. Sudamerikanische Gruppen ( ?), 
4. Drawida. 

B. Nordlieher Kreis: 1. Palaasiaten, a) Sibirisehe Stamme, 
b) Lappen, 
e) Eskimo, 

2. Aino. 
C. Protomalaien (indonesische Rasse). 
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Die Rassen, die in der Schicht der niederen Rassen vereinigt sind, erscheinen 
in vieler Hinsicht noch inhomogener als die Glieder der Pygmaenschicht. 

Ahnlich wie die melanesisch-papuanischen Inland- und Bergtypen der 
Pygmaenschicht werden als partiell neotene Formen die Stamme der weddoiden 
Gruppe angesprochen; sie stellen bis zu einem · gewissen Grad Vorstufen der 
Austromelanesier dar. 

Die Wedda (Abb.75) sind von miiBig groiler Statur (im Mittel 1,58 m) und 
kriiftig. Die Hautfarbe ist dunkel, die Haarfarbe schwarz. Das Haar ist lang, grob, 
flachwellig oder lockig. Die Augenfarbe ist braunschwarz. Das Barthaar ist meist 
gering entwickelt, die Kiirperb~J.1aarung sehr schwach. Die Schadelform ist dolicho
cephal mit zum Teil stark en Uberaugenwulsten. Das Gesicht ist im Mittel breit 
und niedrig, mesoprosop, die Stirn schmal. Die Augen sitzen tief und haben keine 

Abb. 75. Wedda. (Nach SARASIN.) 

Mongolenfalte. Die N ase ist tief eingesattelt, die Lippen sind nicht gewulstet, Pro
gnathie fehlt (SARASIN). 

Ahnlich wie die Wedda werden auch die Senoi (Sakai) zu der weddoiden Gruppe 
gereehnet (SARASIN, KLEIWEG DE ZWAAN). Auffallig sind bei ihnen ihre mannig
faehen Ahnliehkeiten mit den Semang. Wie diese sind die Senoi kleinwuehsig und 
mesoeephal. Doeh sind sie lockenhaarig. 

Aueh die im Mittel 148,5 em groilen mesocephalen glatthaarigen Mantra, ebenso 
wie die etwas griiileren Besisi (153,3 em), die straffhaarig und braehyeephal sind, 
gehiiren in die weddoide Gruppe (KLEIWEG DE ZWAAN). 

Den Wedda auf Ceylon ganz ahnlieh sind die Toala auf Celebes mit einer mitt
leren Korpergroile von d' 157,5 em und ~ 147,7 em, doeh sind sie etwas braehy
eephaler als diese (Index 81,7), besitzen aber wie die Wedda welliges Haar. 

Verschiedenere Typen als die weddoide umfaBt die austromelanesische Gruppe. 
Die hierher gezahlten Australier, Tasmanier, Melanesier und Papua werden 
als ein Stamm aufgefaBt, des sen Zweige verwandt, aber in verschiedenem 
Grade spezialisiert und fUr einzelne Merkmale verschieden weit entwickelt 
sind (SARASIN). Das gegenwartige Verbreitungsgebiet dieser Gruppe umfaBt 
Tasmanien, Australien, Neuguinea und die zahlreichen Gruppen kleiner Inseln, 
welche sich von der Ostkiiste N euguineas nach Siidosten bis einschlieBlich 
Caledonien und die Loyaltygruppen erstrecken; friiher war das Verbreitungs
gebiet der Austromelanesier ein groBeres (vorgeschichtlich bis Wadjak auf Java). 
Freilich laBt sich dariiber streiten, ob die Bewohner aller dieser Inseln zu ein 

Saller, Anthropologie. II 
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und derselben Rasse zu rechnen sind; der Unterschied zwischen den jetzt ausge
storbenen Tasmaniern und den Australiern ist nicht gering, ebenso der zwischen 
Australiern und Papua, geringer der zwischen Papua und Melanesiern. Ge
meinsam ist allen diesen Rassen aber eine Reihe primitiver Ziige, welche die 
Gruppe in Einzelmerkmalen noch unter den Neandertaler des Palaolithicums 
Europas stellt. Die Blutgruppenverteilung der Austromelanesier zeigt viel 0 
(etwa 55% 0 bei 38% A und wenig B). 

Am auffalligsten ist bei den Australiern, da13 sie eine ziemlich gro13e Varia
bilitat in bezug auf sonst als rassenkonstant angesehene Merkmale aufweisen. 
Die Korpergro13e ist mittel, die Kopfform (Abb. 76) dolichocephal, die Nase 
breit, der Brustkorb nicht besonders weit, die Muskulatur meist gut entwickelt, 
manchmal sogar athletisch, die Stammlange gering, die Beinlange betrachtlich; 

Abb. 76. AustraIier aus Neu·Siidwales. (Nach POCH.) 

sie ist die gro13te aller lebenden Rassen (DAVENPORT). Die Hautfarbe variiert 
stark, die neugeborenen Kinder sind hellfarbig mit einem besonders auf dem 
Riicken stark ausgepragten hellblonden Haarkleid, das erst urn das 12. bis 
14. Lebensjahr verschwindet. Beim Erwachsenen ist die Hautfarbe dunkel. 
Die Augenfarbe ist dunkelbraun, das Haar schwarzbraun oder schwarz. Die 
Haarform variiert wiederum erheblich, in der Hauptsache ist sie gewellt, doch 
kommt auch gerades oder krauses Haar vor, das als Vorstufe des Spiralhaares 
betrachtet wird (KLAATSCH); auch die Haarform wechselt mit dem Lebens
alter. Bei den Frauen sollen die sekundaren Geschlechtsmerkmale nicht iiber
ma13ig stark ausgepragt, bei den Mannern dagegen die Briiste stark entwickelt 
sein (SPENCER und GILLEN). Die Wirbelsaule zeigt eine starke Lordose. Die 
starke Auspragung der Augenwiilste, welche fiir Australier oft als charakteri
stisch angegeben wird, variiert sehr, ebenso die Stirnwolbung und die Nasen
form, die von platter Form ebenso wie bei manchen Neuguineastammen bis 
zur Adlernase gehen solI (WHITE). Die Hohenentwicklung der Australierschadel 
ist in Einzelfallen so gering, da13 die KalottenhOhenindices bis an den Schwan
kungsbereich der Neandertaler heranreichen (MACNAMARA, POCH) , dabei ist 
die Kapazitat der Australierschadel geringer als diejenige der Neandertaler. 
Eine Reihe von Ziigen solI an den wei13en Hauptstamm erinnern, so da13 die 
Australier phylogenetisch mit diesem naher zusammengebracht worden sind. 

Ebenso wie die Australier zeigen auch die Melanesier eine erhebliche Varia
tionsbreite. Sie wohnen verstreut auf einigen Fidschiinseln, auf Neucaledonien 
und den Neuen Hebriden und sind ziemlich gro13e, plumpgliedrige Gestalten 
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N eucaledonier Loyalty -Insulaner 

3 ~ 3 ~ 

KiirpergriiBe 166,4 156,6 167,7 156,5 
Armliinge .. 76,3 70,9 75,4 
Relative Armliinge . 45,7 45,3 44,9 
Beinliinge . 89,5 89,5 

Kopfliinge 192,5 181,5 199,7 189 
Kopfbreite 147 139 144,6 139,2 
Liingenbreitenindex. 76,5 76,7 72,5 73,7 
~lorphologische Gesichtshiihe 114,9 104,7 118,4 108,4 
J och bogenbreite 143,1 133,1 142,5 132,8 
Gesichtsindex 80,4 78,8 83,1 81,8 
Nasenhiihe 47,9 43,7 49,5 44,7 
N asenbreite 47,3 42,6 45 41 
Nasenindex 99,3 98,1 91,5 92,3 
;\Iundbreite 59 57,1 57,9 55,9 

n etwa 180 50 87 38 

mit starker Korperbehaarung und besonders starker Pigmentierung, die sich 
bis auf die Schleimhaute, z. B. die Augenbindehaut erstreckt. Ftir die Korper
groBe der Neucaledonier (Tabelle nach F. SARASIN) wird eine Schwankungs
breite von 145-185 cm angegeben. Das Haar ist starker gekraust als bei 
Australiern und dunkel ebenso wie die Augenfarbe. Die Kopfform ist ebenfalls 
nahezu dolichocephal. Besonders interessant ist die bei den Neucaledoniern 
gemachte Beobachtung tiber den Wechsel von Haarfarbe undHaarform (SARASIN). 
Braunes oder gar blondes Kinderhaar von welliger, lockiger oder fast schlichter 
Beschaffenheit wird langsam ersetzt durch zuerst gleichfalls noch braunes, dann 
schwarzes bandartiges Spiralhaar. Dieselbe Beobachtung trifft auch fUr Neger 
in den ersten extrauterinen Lebenswochen zu; auch beim Neger ist das Kopf
haar des Neugeborenen fein biegsam und kaum gewellt, nur wird beim Neger 
viel fruher wie beim Caledonier das dunkelschwarze Kopfhaar von wolligem 
Typus ausgebildet. Diese Erscheinung ist kaum anders zu deuten, als daB hier 
ein palingenetisches Moment zum Ausdruck kommt, wonach die V orfahren 
der heutigen Caledonier kymotriche Formen gewesen sind. Bei den Australiern 
sind diese kymotrichen Formen unter den Erwachsenen noch in groBerer Anzahl 
erhalten, bei den Negern sind sie vollends verschwunden. Ebenso findet sich 
bei den Caledonierkindern wie bei einzelnen Pygmaenstammen und auch bei 
den Australiern noch eine Art von gelbem W ollhaarkleid, das bei den Er
wachsenen schwacher wird. Der Schnurrbart ist oft heller und zeigt einen braunen 
oder mehr rotlichen Ton als das Kopfhaar. 

Die Loyalty-Insulaner sind im ganzen hiiher entwickelt als die N eucaledonicr 
zu einer eigenen Varietiit, die a ber an die Formen dcr Caledonier anschlieBt. 

Den eigentlichen Melanesiern als westmelanesischer Typus nahegestellt 
werden die Papua, die tiber Neuguinea, die d'Entrecastauxinseln, Rook, den 
Bismarckarchipel, die Mortlockgruppe, Nissan, Ponape und die Gilbertinseln 
verbreitet sind. Sie gleichen in den Hauptmerkmalen den Melanesiern. Man 
kann zwei geographisch stark durcheinander geschobene Typen unterscheiden 
(HAGEN). Der eine (Kusten-)Typus ist groB, schlank gebaut, dolichocephal 
(Abb.77). Das Gesicht ist schmal und lang, ebenso die konvex vorspringende 
Nase, die Hautfarbe ist hellbraun, das sonst schwarze Haar oft dunkelbraun. 
Der andere (Inland- )Typus ist mittelgroB, plump, untersetzt, mit ktirzeren 
Armen nnd Beinen, der Kopf (Abb. 78) ist brachycephal bis mesocephal, gelegent
lich auch dolichocephal, das Gesicht ist sehr breit und niedrig, die Nase ist tief 

11* 
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eingesattelt und sehr breit, der Mund ist groB, die Lippen sind dick. Die Haut
farbe ist dunkler, fast schwarzbraun, die Korperbehaarung ist sehr stark. Beide 
Typen haben die gleiche, den Papuas eigene krause Haarform. 

Abb. 77. Papuanischer Kiistentypus. (Nach HAGEN.) 

Vielfach ist an einen Zusammenhang der kleineren Papuaform~p. mit den Pygmden 
gedacht worden. Diese Zusammenhange sind jedoch fraglich. Uberhaupt scheinen 
die VerhaItnisse in Neu-Guinea und den umliegenden Landern sehr kompliziert. 
AuGer vom Negritoelement sind Einschlage auch aus Siidsee, Australien, Tasmanien, 

Abb. 78. Papuanischer Inlandtypus. (Nach HAGEN.) 

der Drawida und Wedda moglich (BJILMER). 1m allgemeinen sind die Papuas zwar 
kraushaarig, es finden sich aber auch Well- und Schlichthaarige. 

Auch gewisse siidamerikanische Stdmme werden den Austromelanesiern 
angenahert. Die altamerikanische "Lagoa-Santarasse", die mit den ozeanischen 
N.egritiern direkt verwandt sein soll (VERNEAU, RIVET), ist heute von Nieder
kalifornien (Pericuestamm) bis an die Spitze des siidamerikanischen Festlandes 
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und durch dessen ganze Breitenausdehnung vom atlantischen bis zum pazi
fischen Ozean in einzelnen Resten belegt (VATTER). Wahrscheinlich hat die erste 
gro3e Einwanderung nach Sudamerika pygmoide und australoide Rassen
elemente mit sich gefUhrt (LEBZELTER). Die 
sudamerikanischen Feuerlander (Abb. 79) 
weisen am Schadelbau sowohl in den ein
zelnen Knochen wie in der gesamten Ge
staltung des Hirnschadels weitgehende Uber
einstimmungen mit austromelanesischen 
Schadeln auf, die sich gro3enteils auch auf 
die N eandertalgruppe erstrecken (LEBZELTER 
und GUSINDE). Fur die Gro13endimensionen 
finden sich eine kleinere Reihe von Merk
malen, welche die Feuerlander zwar mit 
der Neandertalgruppe teilen, nicht aber 
mit den Austromelanesiern. Diese Verhalt
nisse ebenso wie die Analyse des Gesichts
schadels weisen auf Verwandtschaftsver
haltnisse und eine ursprungliche Zusammen
gehOrigkeit der Gruppen hin. Dabei sind 
unter den Feuerlandern die Selknam hoch
gewachsene, die Yamana und Halakwulup 
mehr pygmoide Stamme. Die Haarform Abb. 79. Tschon aus dem tistlichen 
ist eine gerade, die Haarfarbe erfahrt Feuerland. (Nach LEHMANN-NITSCHE.) 
wahrend der Wachstumsjahre ahnlich wie 
bei den Austromelanesiern eine Verdunkelung von Braun zum tiefsten Schwarz. 

Endlich werden die Drawida als eine den Austromelanesiern nahestehende 
Gruppe angesprochen (LEBZELTER). Sie besitzen eine dolichoide Schadelform_mit 

Abb. 80. TamHenfrau. (Nach SARASIN.) 

oft stark ausgepragten Arcus superciliares und australoiden Zugen. Die Korper
grol3e ist gering, die Haut dunkel bis schwarz, die Haarform ist wellig bis ge
krauselt. Die Tamilen stellen einen Stamm der Drawida dar (Abb.80). Die 
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gemeinhin als Drawida bezeichnete Urbevolkerung Indiens ist jedoch vielleicht 
keine einheitliche Rasse (WENINGER). Wahrscheinlich sind zum mindesten 
zwei oder drei von vornherein verschiedene Rassen zu unterscheiden, einmal 
eine groBe, starke, lockenhaarige australoide Form, deren Merkmale nach am 
haufigsten und reinsten in siidindischen Volkerschaften zum Vorschein kammen; 
daneben eine kleinere und zartere pygmoide Rasse, die aber auch australaide 
Merkmale zeigt und lockenhaarig ist und die sich bis zum heutigen Tag rein 
in den Wedda auf Ceylon erhalten hat, in ihren Merkmalen aber auch nach im 
Inneren Indiens fortlebt ; und schlieBlich ein dritter dunkelhautiger, kraushaariger 
Typus, der mit denNegritos auf denPhilippinen, den Andamanen und den Semang 
in Hinterindien verwandt ist. Aus diesen drei dunklen Komponenten zusammen 
mit einer friihen, hellhautigen Einwanderung nach Indien hatte sich das 

Abb. 81. Tunguse. 
(Nach JOCHELSON.) 

bunte, vielgestaltige Gemisch gebildet, das wir als 
"Drawidier" kennen. 

tiber das Vorkommen drawidaahnlicher dunkIer, 
kraushaariger Elemente wird auch aus Turkestan 
und Vorderasien beriehtet; die altchinesisehen Annalen 
bis in die Han-Zeit (206 vor bis 221 nach Christi) 
erzahlen gelegentlich von sehwarzen, wollhaarigen 
Zwergen im westliehen, ostlichen und sudostlichen 
China. Doeh ist von diesen Elementen nicht zu 
sagen, ob sie dem schwarzen Hauptstamm oder austro· 
melanesisehen Formen nahestanden (LEBZELTER). 

Wahrend sich die besprochenen Formen alle 
mehr ader minder dem einen, austromelanesischen 
Kreis anschlieBen, kann eine weitere Reihe an
scheinend niederer Rassen zu einem n6rdlichen 
Kreis zusammengefaBt werden. Er umschlie13t die 
Palaasiaten und die Aino. Unter den Palaasiaten 
sind wieder drei Gruppen, die sibirischen Stamme, 
die Lappen und die Eskimo zu unterscheiden. 

Ais sibirische Stdmme faBt man die Giljaken, Jakuten, Tungusen (Abb. 81), 
Tschuktschen, Kantschadalen, Jukagiren, Korjaten, Italmen, Tschumanen, 
Lamuten und Jenissejer zusammen, wenig bekannte Stamme, die friiher ganz 
Sibirien innehatten, vielleicht auch westlich des Urals verbreitet waren und 
manche Beziehungen zu den Mongolen einerseits und den Nordamerikanern 
andererseits haben. Sie sind heute nur noch wenige tausend Individuen stark 
und miissen in mindestens zwei anthropologische Gruppen geschieden werden 
(BYHAN), einen nordwestlichen Typus, der dunkel ist und gewisse indianische 
Einfliisse zeigt, und einen zweiten Typus bei den Jenissejern und Giljaken, 
der kleingewachsen ist mit heller Haut, langen, zuweilen hellfarbigen Haaren 
und grauen oder blauen Augen. 

Dann sind zum nordlichen Kreis niederer Rassen die Lappen (vgl. Abb. 101 C) 
zu rechnen, welche als protomorpher Rest des weiBgelben Urstammes ange
sproehen werden (STRATZ). Bei finnisehen Lappen (KAJAVA) betragt die mittlere 
KorpergroBe ~ 160,9 em und 'f 149,6 em, die geringste Korpergro13e haben die 
Renntierlappen (~ 156,1 em, 'f 145,1 em), die groBte die FluBlappen (~ 163,1 em, 
'f 150,9 em), in der Mitte stehen die Kiistenlappen (~ 161,1 em, 'f 150,8 em). 
Die Lappen Sehwedens und Norwegens sind teilweise groBer. Charakteristiseh 
fiir die Lappen ist der lange Rumpf (Stammlange 53,8% und 54% der Korper
groBe), die kurzen Beine und die verhaltnisma13ig langen Arme. Der Kapf ist 
braehycephal, das Gesicht im Mittel mesaprosop, die Nase mesorrhin, daeh 
iibertreffen die Lappen an relativer Breite der Nase alle iibrigen europaisehen 
Volker. In 51,4% der FaIle ist die Nase einwarts gebogen, in 46,8% gerade 
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und in 1,8% nach auswarts gebogen. Die Stirn ist niedrig, die Backenknochen 
springen vor, der Unterkiefer ist ziemlich schwach entwickelt. Unter den Augen 
sind 53% dunkle und 47% helle Farben, die Frauen scheinen dunklere Augen 
und dunklere Haare zu haben als die Manner. Das Haar ist straff, der Bart 
dunn und gewahnlich heller als das Haar. Die Haut ist weiB oder gelblich. Die 
Beine sind oft krumm, die Hande und FuBe klein. Die Lappen waren fruher 
in Skandinavien, Finnland und vielleicht auch weiter sudlich in Osteuropa 
verbreitet (vgl. S. 194). 

Die Lappen RufJlands werden in zwei Gruppen eingeteilt (HARUZIN): Zu einem 
ersten Typus gehoren auLlerordentlich kurz gewachsene Lappen mit plattem Gesicht, 
eingebogenem N asenriicken, breiten N asen
lochern und hellgrauen Augen, gewohnlich 
blondem oder rotlichem Haar und meist 
rundem Gesicht. Zu der zweiten Gruppe werden 
etwas groLlere Lappen gerechnet mit regel
maLligem, ovalem Gesicht, mit gerader Nase 
und mit entweder kastanienbraunen oder 
dunkelgrauen Augen. Das Haar ist dunkel
braun. Fiir beide Gruppen charakteristisch 
ist ein langer Stamm, kurze, etwas gebogene 
Beine und ein runder Kopf. 

Den Lappen vielleicht nahe zu stellen 
sind die Samojeden des hohen N ordostens 
Europas; beide sprechen finnische Sprachen. 

Die Eskimo sind kleine Leute mit 
langem, schmalem, dolicho- bis meso
cephalem Schadel, sehr flachem, rundem 
Gesicht mit stark vorspringenden Backen
und Kieferknochen (Abb. 82). Die Nase ist 
klein, mittelbreit mit flacher Wurzel, die Abb. 82. Eskimofrau. (Nach JOClmLSON . ) 

Augen zeigen die typische Mongolenfalte, 
sie sind dunkel. Die Haare sind stmff und dunkel, die Haut ist gelblich. 
Stets findet sich der Mongolenfleck. Die Eskimo waren wahrscheinlich schon 
wahrend der Eiszeit in Nordamerika ansassig und haben sich dann, dem Eise 
foIgend, nach Norden zuriickgezogen (LEBZELTER). Der Eskimoschadel (Tabelle 

Schadelkapazitat. . . . . . . . 
Langenbreitenindex des Schadels 
LangenhOhenindex des Schadels 
Frontoparietalindex. 
o bergesich tsindex 
Nasalindex 
Orbitalindex. . 

n = ctwa 

Gronlandische 
Eskimo 

1483,5 ccm 
72,2 
73,6 
70,5 
53,3 
43,0 
85,0 

300 

nach FURST-HANSEN) ist von dem der ubrigen Mongolen verschieden, schmaler, 
haher gewalbt, mit niedrigerer Nase; doch leitet sich der Eskimo ganz offen
sichtlich von einem mongolenahnlichen Typus abo Die Differenzierung des 
Typus scheint von West nach Ost erfolgt zu sein, da Schadelbreite und damit 
Langenbreitenindex in dieser Richtung abnehmen (HRDLIOKA). 

Die Aino stehen innerhalb des nardlichen Kreises der niederen Rassen den 
Palaasiaten offen bar fern. Sie bewohnten in fruheren Zeit einen groBen Teil 
der japanischen Hauptinsel, auf der sie durch die heutigen Japaner in kleine 
Ruckzugsgebiete verdrangt wurden. Sie sind (Tabelle S. 168 nach MONTANDON) 
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KorpergroBe (cm) . . 
Relative Spannweite . 

Rassenkunde. 

Aino Japaner Buriaten 

103,0 102,8 101,1 100,6 102,4 102,4 
159,5 1\148,75 158,1 148,2 164,0 I. 153,1 

- --- - - - -----1----1- --1- --- . _-

1

188,3 185,5 180,1 
--- - - --- -- -

Kopflange (mm) . 
Kopfbreite 
Jochbogenbreite . 
GesichtshOhe . . 
Nasenhohe 
Nasenbreite . 
Interorbitalbreite 
------ -- --- ---

Kopfindex 
Gesichtsindex 
Nasenindex 

Augen
farbe 

(Ufo) 

meliert 
sehr hellbraun 
hellbraun . 
mittelbraun . 
dunkelbraun 
braunschwarz 

Haarfarbe 
- - - ... . - - - ---

Haarform 

Mongolen-/ fehlend .. . : 
f lte (0/ ) 1 unvol~sta!ldlg 
a 0 vollstandlg. 

n etwa 

198,3 
149,5 
142,4 
118,2 
47,6 
39,3 
34,4 

143,8 150,8 144,5 

I 133,9 140,0 133,2 
110,5 119,2 113,0 

I 
43,4 50,4 47,9 
34,6 36,7 34,0 
32,8 34,5 34,7 

184,1 179,8 
163,2 154,3 
148,8 140,8 
122,0 113,5 

51,3 I 48,3 
38,2 34,5 
37,2 36,0 

.. _-- ._-- --- - --- -- - - - - .. . - -- ---- ---
755 
83;0 
83,4 

I 

12,5 1 
8,3 

33_,3 . 33,3 
12,5 

76 ,4 
82,5 
80,3 

6,8 
22,7 
56,8 
11,4 

2,3 

welli I wellig-\ g gerade 

55 55 

81,3 80,3 88,8 85,8 
85,4 84,7 81,8 80,8 
73,3 71,5 74,7 71,7 

I 

6,21 = 
6,2 1 37,5 

12,6 
37,5 I 

3,2 
25,8 
41,9 
29,1 

schwarz 

- gerade- -l 

21 
48 
31 

33 

13 
61 26 
31 

6,21 
18,8 
37,5 
37,5 

8,3 
8,3 

41,7 
41,7 

gerade 

44 50 
56 50 

16 I 12 

dolichocephal bis mesocephal mit straffem, leicht welligem,~ dunklem Haar, 
dunklen Augen, hellbrauner Haut und breiten konkaven Nasen (Abb.83). 

Ein Hauptmerkmal ist ihre 
auffiiJIig starke Behaarung. 
Vom Mongolentypus haben 
sie wenig oder nichts an 
sich. Dagegell nahern sie 
sich einerseits durch die 
horizontal liegenden Augen, 
andererseits durch die Art 
des Haarwuchses bis zu 
einem gewissen Grad dem 
Europaer an. 

Fur die Herkunft der Aino 
bestehen 4 Theorien: 1. Die 
Kontinenttheorie, welche die 
Heimat der Ainos in West-

Abb. 83. Ainomann. (Nach lIloxTAxDox.) sibirien zu finden meint; 
2. die kaukasische Theorie, 

welche die Ainos mit den Toda in Indien, Wedda auf Ceylon und Kubu auf Sumatra 
("kaukasische Rasse") in Beziehung bringt. Fur diese Theorie spricht, daB die Blut
gruppenverteilung der Aino mit derjenigen von Sumatra, Java, Madagaskar und 
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Annam iibereinstimmt (NAGAI), sie ist bei den Aino von Karafuto (n = 205) 
37,10f00, 24,40f0A, 32,70f0B und 5,80f0AB; 3. die polynesische Theorie, nach welcher 
die Aino von den pazifischen Inseln stammen; und 4. die europaische Theorie, nach 
welcher die Aino mit den heutigen Europaern urspriinglich durch die protonordischen 
Formen, als deren Vertreter die alten Sky then anzusprechen seien, verbunden 
waren (MONTANDON). Ganz Westasien war nach dieser Annahme friiher durch die 
weiBe Rasse besiedelt, sie wurde von dort durch die Mongolen verdrangt und ist 
heute nur noch in Spuren nachzuweisen. In Europa bildeten sich dann die heutigen 
weiBen Rassen heraus. die Aino wanderten auf die ostlichen Inseln ab und erhielten 
sich dort als weiBe Uberreste. 

Eine wahrscheinlich jtingere Bildung als Stid- und Nordkreis der niederen 
Rassen stellen die Protomalaien (indonesische Rasse) dar. Die Protomalaien 

Abb. 84. Protomalaien von Celebes. (Nach SARASIN.) 

schoben sich von Vorder- und Rinterindien aus zu einer Zeit, in welcher die 
Landbrticken sich bereits gelOst hatten, tiber die Pygmaen- und Weddaschicht 
hinweg in den malaiischen Archipel, mit den dortigen Stammen viele Mischungen 

Korpergroi3e (cm) . . 
Beinlange ..... 
Spannweite der Arme 

GroBte Kopflange (mm) 
GroBte Kopfbreite . . 
Langenbreitenindex . . 
OhrhOhe des Kopfes . 
Langenohrhohenindex . . . 
Morphologische Gesichtshohe 
Jochbogenbreite ..... . 
Morphologischer Gesichtsindex 

Dajak von Borneo cf 

M±m 

157,1 ± 0,26 
74,9 ± 0,61 

162,8 ± 0,37 

179,1 ± 0,21 
145,6 ± 0,24 
81,3 ± 0,17 

121,4 ± 0,31 
67,7 ± 0,27 

112,2 ± 0,23 
137,1 ± 0,31 
81,6 ± 0,29 

v 

2,81 
3,50 
4,01 

3,98 
3,82 
3,41 
4,75 
4,32 
4,11 
3,45 
3,71 

eingehend. Ob die Protomalaien irgendwie naher mit den Mongolen zusammen
hangen, muB zweifelhaft erscheinen; wie sie eigentlich entstanden, ist unbekannt. 
Von den unten besprochenen Deuteromalaien k6nnen sie jedenfalls nicht allzu 
scharf getrennt werden. Reute findet man die Protomalaien unter den Battak 
Sumatras, den Dajak von Borneo (Tabelle nach BRYN), den Toradja, den 
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Tenggerern von Java und den Igoroten von den Philippinen, auch den Alfuren 
von Celebes und auf vielen anderen kleinen Inseln. Entsprechend den wohl zahl
reichen Mischungen, welche die Protomalaien hauptsachlich mit der Wedda
schicht, weniger mit den Negritos eingegangen sind, ist das Bild dieser Stamme 
ein recht wechselndes (KLEIWEG DE ZWAAN). Die KorpergroBe betragt bei den 
Igoroten 1,55 m, bei den Battak 1,60 m, in Zentralsumatra 1,76 m. Ebenso 
wechselt die Kopfform. Neben Brachycephalen finden sich in der Hauptsache 
Mesocephale, gelegentlich auch Dolichocephale. Das Haar ist schwarz und gerade, 
gelegentlich auch wellig. Der Haarwuchs ist sparlich. Die Hautfarbe ist im 
allgemeinen hellbraun, variiert aber ebenfalls. Das Gesicht ist rautenfOrmig 
mit betonten Backenknochen, bald niedrig, bald hoch, mit etwas vorspringender 
Nase und in den meisten Fallen fehlender Mongolenfalte (Abb. 84). Die Lippen 
sind dick. Der Korperbau ist im ganzen stammig, die relative Stammlange 
wird fUr das mannliche Geschlecht auf 51,9 angegeben. 

IlL Der schwarze Hauptstamm. 
Der schwarze Hauptstamm ist urspriinglich eine Bildung des tropischen 

Afrika und hat sich erst in neuerer Zeit weiter nach Amerika ausgedehnt. 
Er ist offenbar nicht der erste Stamm, welcher Afrika besiedelte. Denn durch 

den Rhodesiafund scheint das Vorkommen neandertaloider, durch andere fossile 
Funde auch das Vorkommen australoider Bildungen auf afrikanischem Boden vor 
dem Auftreten der Pygmaen und Neger erwiesen (vgl. S. 147 u. 156). 

Als Vorstufen des schwarzen Hauptstammes werden die Pygmaenstamme 
angesehen. Wie weit jene Zeiten zuriickreichen, in denen diese afrikanischen 

Franzosisch- Egap aus dem Osten 
Westafrika Westafrikas 

- -~--------.--~~ 

M±m v M±m v 

KorpergroBe (em) 168,9 ± O,M I 3,89 168,2 ~ 0,351 3,06 
Relative Sehulterbreite. 22,3 ± 0,07 4,98 
Relative Beinlange 54,5 ± 0,08 2,06 I 
Relative Armlange 46,3 ± 0,09 2,94 

I 
Relative Spannweite 108,0 ± 0,19 2,65 102,2 

Kopflange (mm) . 191,4 ± 0,461 3,54 191,5 ± 0,42 3,27 
Kopfbreite 142,5 ± 0,36 3,70 151,9 ± 0,42 4,17 
Ohrhohe des Kopfes 127,9 ± 0,38 4,39 124,8 ± 0,51 6,12 
Langenbreitenindex 74,6 ± 0,22

1 
4,30 79,4 ::I: 0,23 4,29 

Langenhohenindex 66,9 ± 0,18 3,99 65,4 ± 0,19 6,30 
Breitenhohenindex 89,9 ± 0,32 5,23 82,5 ± 0,39 7,14 
Kleinste Stirnbreite 101,1 ± 0,30 4,40 
Transversaler Frontoparietalindex . 66,6 ± 0,23 5,23 
Joehbogenbreite 137,3 ± 0,37 3,96 141,4 ± 0,32 , 3,40 
Morphologisehe Gesichtshohe . 117,8 ± 0,48 6,07 115,8 ± 0,51 6,63 
Morphologiseher Gesieh tsindex 85,9 ± 0,37 ! 6,39 82,0 ± 0,33 6,00 
Jugofrontalindex . . . . . . . 

96,4 ± 0,241 
71,5 ± 0,20 4,15 

Transversaler Cephalofacialindex 3,71 93,1 
Unterkieferwinkelbreite. . . . . 101,8 ± 0,41 5,93 112,1 ± 0,30 4,04 
Jugomandibularindex . . . . . . . 74,3 ± 0,28 5,58 79,2 
Breite zwischen den inn. Augenwinkeln 34,4 ± 0,19 8,22 36,4 ± 0,]91 7,92 
Nasenhohe 48,0 ± 0,26 8,17 46,5 ± 0,35 I 8,05 
N asenbreite 44,2 ± 0,22 . 7,45 43,7 ± 0,21 7,36 
N asenindex . 92,9 ± 0,75 12,03 94,6 ± 0,62 9,79 
Mundlange 57,3 ± 0,25 I 6.49 
Lippenhohe. . . . . . 23,1 ± 0.23 i 12,70 
Physiognomisehe Ohrlange . 56,2 ± 0,27 7,24 57,4 ± 0,27: 7,21 
Physiognomische Ohrbreite . 32,4 ± 0,16 7,27 34,3 ± 0,181 8,19 
Ohrindex ......... 57,9 ± 0,32 8,08 60,0 ± 0,34 8,86 
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Zwergformen uber groBere Gebiete Afrikas verbreitet waren, wissen wir nicht 
(WENINGER). Nach den Zwergformen folgen in Afrika seit dem Beginn unserer 
Zeitrechnung Staatenbildungen aufeinander, von Nordvolkern begrundet und 

Abb. 85. Dinka -Neger. 
(Nach MARTIN.) 

die Neger umfassend und zeitweise auch wieder 
von Negern erfaBt und auf Nordgruppen aus
gedehnt. Primar bewegten sich alle Rassen
wellen in Afrika von N ordosten nach Suden 
und Westen, da sie (mit Ausnahme der neu
zeitlichen Europaerbesiedlung Sudafrikas) von 
dem Einfallstor in Nordosten, dem einzigen Zu
sammenhang Afrikas mit Eurasien, ihren Aus
gang nahmen. Die Neger haben sich vielleicht 
ursprunglich erst auf afrikanischem Boden aus 
den Pygmaen herausgebildet. 

Abb. 86. Ostafrlkanlscher Neger. (Nach FRITSCH.) 

1m allgemeinen wird der Neger (Abb. 85) 
als lang, schmalhuftig, schmalbrustig und schlank 
beschrieben mit sehr betrachtlicher Beinlange 
(52-56,6%) und ebenso groBer Armlange, beides 
infolge einer VergroBerung der distalen Extremi
tatenabschnitte. Das Gesicht ist im wesent
lichen mittelhoch oder breit, die Nase ist breit 
und wenig vorspringend. Die Backenknochen 
springen vor, eine Prognathie ist erheblich. Die 
Lippen sind wulstig, das Haar ist schwarz und 
kraus, Bart und Korperbehaarung sind schwach 
entwickelt, bei westafrikanischen Negern fehlte 
in 28% der Falle eine Bartbildung uberhaupt 
(WENINGER). Die Hautfarbe ist tief dunkel
braun, ebenso die Augenfarbe mit folgender 

Verteilung: MARTIN Nr.1 1%, Nr. 252%, Nr. 343% und Nr. 4 4%. Gelegent
lich findet sich auch eine richtige Augenrandfalte wie bei den Mongolen 
(3% nach WENINGER), sonst nur ein schweres Oberlid. Nach den Blutgruppen 
halten sich A und B ungefahr die Waage (etwa 42% 0, 24% A und 28% B). 
Schilddruse (GRABERT, GIACOMINI) und Milz (BEAN) scheinen bei einigen afrika
nischen Gruppen kleiner als diejenigen von Europaern. 

Der schwarze Hauptstamm, welcher mehr oder weniger mit hamitisch
semitischen, ursprunglich aus Vorderasien eingewanderten Stammen durch-
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mischt ist, zerfallt in zahlreiche, groBtenteils noch nicht naher umschriebene 
Rassen, bei deren Entstehung die Mitwirkung fremder Einmischungen ebenfalls 
nicht klar ist. Zwei groBe Gruppen sind zu unterscheiden. Die eine umfaBt 
die hochgewachsenen, dunklen, stark dolichocephalen Neger mit Sudansprachen, 
welche Zentralafrika und das Gebiet des oberen WeiBen Nils bewohnen. Die 
andere besteht aus den etwas kleineren, etwas helleren und besonders im Kongo
becken kurzkopfigeren X egern mit Bantusprachen, welche Ostafrika (Ab b. 86), West

afrika (Tabelle S. 170 fiir Kriegsgefangene aus Fran
zosisch-Westafrika nach WENINGER, fiir die Egap 
aus Kamerun nach MALCOLM), das Kongobecken und 
den siidostlichen Teil Siidafrikas bewohnten oder noch 
bewohnen. Die Sudan- und Bantuneger sind durch 
Ubergange miteinander verbunden; je weiter man 
nach Westen fortschreitet, desto dunkler wird bei den 
Afrikanern die Hautfarbe, desto kleiner und breiter der 
Korperbau, desto breiter Gesicht, Nase und Schadel. 

Haufig genannt werden die Wahuma oder Watussi 
des Ruandagebietes in Ostafrika (Abb. 87), deren 
KorpergroBe sehr betrachtlich ist und oft ii.ber 1,90 m 
hinausgeht. Es sind lange, hagere, sehnige Gestalten 
mit fester, aber nicht dicker Muskulatur und extrem 
dolichocephalem Schadel, bei denen auch im Alter ein 
Fettbauch nicht zur Ausbildung kommt. Der Rumpf 
ist lang, dunn und schmal, die Nase ist zwar lang, 
abel' doch breit, so daB zusammen mit den aufge
worfenen Lippen, den betonten Backenknochen und 
dem Kraushaar der N egertypus gewahrt ist. Freilich 
kommen daneben auch Individuen mit feiner geschnit-
tenen, schmaleren Nasen und Lippen vor, was neben 

Abb. 87 . WahumaMuptlingaus dem Negereinschlag auf hamitische und altagyptische 
Upororo. (Nach WEISZ.) Zusammenhange hindeutet, wie auch schon die Alt

agypter von Negereinschlagen nicht frei waren. 
Die mit den Wahuma zusammenlebenden Wahutu verkorpern dagegen den 

Typus des echten Bantunegers von untersetzter Gestalt, mit (vergleichsweise) 
kurzen Beinen, gedrungenem, muskulosem Korperbau und echtem prognathem 
N egerschadel. 

Allerdings sollen auch die Bantustiimme Sudafrikas nicht einheitlich sein und 
zumindest aus folgenden Komponenten bestehen (LEBZELTER): 

a) Das hamitoide Rassenelement, 
b) das australoide Rassenelement, 
c) das Buschmann-Hottentottenelement und 
d) ein ziemlich kleinwuchsige3, mehr kurzkopfiges Element, das bei den Daman 

das vorherrschende ist. 

IV. Der gel be HallPtstamm. 
Der gelbe Hauptstamm hat, etwa 38% der heute lebenden Menschheit um

fassend, die Lander rund urn den Stillen Ozean, Amerika, Ostasien und den 
groBten Teil von Siidostasien besetzt . In den Anfangen seiner Entstehung 
zweigten sich von ihm die oben beschriebenen niederen Rassen des nordlichen 
Kreises abo Weitere Aste verbreiteten sich einerseits iiber die polynesische 
Inselflur und erreichten andererseits Madagaskar. Das gesamte asiatische 
Festland nordlich der Ketten des Himalaja, des Hochplateaus von Iran und 
des Kaukasus ist im Besitz des gel ben Hauptstammes, der hier an den wei Ben 
grenzt und an diesen Grenzen Typen finden laBt, von denen wir nicht wissen, 
ob sie Ubergangsformen oder Mischungsprodukte darstellen. Nach den Blut
gruppen findet sich beim gelben Hauptstamm eine Haufung von B (etwa 38% B 
bei 19% A und 30% 0), bei den Japanern jedoch auffallenderweise ein Uber-
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wiegen von A ("Hiinantypus" der Blutgruppenverteilung mit 39% A bei 19% B 
und 28% 0). Der Stoffwechsel ist bei Asiaten etwa 10% niedriger als bei 
Europaern (BENEDICT). Man kann den gelben Hauptstamm in folgende Unter
gruppen, die ihrerseits wieder in zahlreiche Rassen zerfaBen, einteilen: 

1. Indianer, 5. die Bewohner Hinterindiens, 
2. Japaner, 6. Malaien, 
3. Mongolen (Chinesen), 7. Polynesier und 
4. Turkotataren, 8. Ugrier, 

wobei jedoch die SteBung einzelner dieser Stamme zum gelben Hauptstamm 
nieht ganz klar ist. 

Die Indianer scheinen aus Nordostasien nach Amerika gekommen zu sein. 
Die Besiedlung Amerikas mu13 derjenigen Asiens gefolgt sein, wahrseheinlieh vor 

Abb. 88. Sioux-Indianer. 

Beginn der letzten Eiszeit. Als die ersten Besiedler werden die nahezu dolicho
eephalen Indianer angenommen (Irokesen, Sioux [Abb. 88], Sehosehonen usw.). 

Panama N ordamerika Nicaragua 
- (SCHULTZ) 

Indianer Cuna-Indianer I Choco-Indianer Sioux -Indianer Kiistenbewohner Inlandbewohner SUIIl,U I R ama (HRDJ,ICKA) (HRDI,ICKA) (SALLER) 

~ I Sj2 I ~ I ~ ~ I Sj2 ~ I ~ 
! 

KorpergroBe (em) 154,9 143,2 156,4 145,3 175,6 163,6 158,2 166,1 
Relative Spannweite 106,2 103,8 103,6 101,7 103,2 102,4 - -
Relative Stammlange 51,8 52,6 53,6 55,1 51,6 50,8 50,8 50,6 

Kopflange (mm) 182 175 
I 

183, 176 196,9 189,3 172,1 180,0 
Kopfbreite . 156 152 147, 142 155,4 150,0 153,8 154,6 
Langenbreitenindex des 

Kopfes 85,7 86,9 80,3
1 

80,7 78,9 79,3 89,5 85,9 
Morphol. Gesichtshohe. 120 108 117 108 133,9 122,3 119,3 122,0 
Jochbogenbreite 139 135 137 ,132 151,8 144,3 140,8 143,2 
Morphol. Gesichtsindex 
Breite zwischen den 

86,3 80,0 85,4 ' 81,8 88,2 84,8 84,8 85,2 

inneren Augenwinkeln - - - - 34,4 33,6 33,9 33,0 
Sagitt. N asofacialindex 45,0 47,2 43 ,6 42,6 52,0 50,1 44,7 45,3 
N asenindex . 70,4 68,6 74,5 76,1 62,2 64,8 73,8 66,0 
Ohrindex ..... 56,7 56,9 50,8 46,0 50,3 : 49,4 54,1 , 52,6 

- - _._ -
2 0 1-9-127- - 1-0- 10-1-7 -12 125-n = 
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Sie gehorten einem Zweig des gel ben Hauptstammes an, der bis zu einem ge
wissen Grad die Mitte zwischen Malaien einerseits und den Palaasiaten anderer
seits halt, aber auch mit alteren europaischen Formen Ahnlichkeiten aufweist, 
so daB die Indianer unter den verschiedenen Gruppen des gel ben Hauptstammes 

Abb. 89. Chiriguan-Indianer. 
(Nach LEHMANN-NITSCHE. ) 

den Europaern am nachsten kommen. Spatere 
Einwanderungen sind die Pimoazteken, dann die 
brachycephalen Tolteken, schlie13lich die Eskimo 
und Athapaska (Apachen). AuBer den voreiszeit
lichen Einwanderungen nach Amerika werden 
auch wiederholte postglaciale angenommen, bei 
denen die neuen Einwanderer den alten nicht 
allzu fern standen. Die Indianer (Tabelle S. 173) 
sind im allgemeinen groB bis mittelgroB, doch 
schwanken die Werte bei den einzelnen Stammen 
ziemlich betrachtlich (Tabelle erganzt nach 
SCHULTZ). Am kleinsten sind die Cuna- und 
Michiganga-, am groBten die Pima- und Sioux
indianer. Die Kopfform ist mesocephal bis brachy
cephal, die Stirn breit und niedrig, die Joch
bogen laden weit aus. Die Nase springt stark vor 

Cuna ... 
.M:ichiganga 
Choco .. 
Sumu .. 
Quichua. 
Otomi 
Aztec .. 
Tarasco . 
Cora .. 
Rama 
Apachen 
Choctow 
Pima .. 
Sioux .. 

KorpergroBe 
cm 

154,9 
15,'),9 
156,4 
158,2 
158,4 
158,4 
161,0 
163,1 
164,1 
166,1 
169,7 
171,4 
171,8 
175,6 

und ist groB, mittelbreit, mit leicht konvexem 
Rlicken, der sich oft zur Adlernase steigert. Die 
Hautfarbe ist braungelb bis rotlichgelb, der Mon
golenfleck findet sich haufig. Die Augenfarbe ist 
braun, eine Mongolenfalte kommt ziemlich haufig 
vor (bei Schinguindianern [Uruguay] angeblich 
in etwa 40% der FaIle). Der Gesamtkorperbau 
ist kraftig und etwas untersetzt (Abb.89). Be
sonders auffallig ist das fast vollige Fehlen der 
Blutgruppe B bei reinen Nordindianern (SNYDER), 
was so gedeutet wird, daB mongolische Stamme 
des Nordens von den B-Mutationen frei blieben, 

wahrend die Hauptausbildung der B-Gruppe in Nordasien und Mittelasien 
erfolgte, sowohl mongolische wie nichtmongolische Bestandteile erfassend. Die 
Indianer wanderten daml liber die BehringstraBe nach Amerika ab vor einer 
groBeren Verbreitung der B-Gruppe (und eines groBeren Prozentsatzes an 
Mongolenfaltenl. Auch A ist bei den Indianern sehr selten, den Haupt
bestandteil (> 90%) macht die Blutgruppe 0 aus. Das Haar der Indianer 
ist schwarz, gerade, lang, und macht einen dicken Eindruck. Bartbildung fehlt. 
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Die mittel- und sudamerikanischen Indianer unterscheiden sich abgesehen von 
Schwankungen bei den einzelnen Stammen und der erwahnten Komplikation der 
Verhaltnisse durch die mogliche Einmischung pygmoider und australoider Formen 
nicht wesentlich von den Nordamerikanern. 

Bei den J apanern, die den N ordmongolen naher zu stellen sind und die naeh 
Verdrangung der Ainos zu Herrsehern der japanisehen Inseln wurden, betragt 
die mittlere KorpergroBe mannlieh um 159 em, weiblieh um 146-147 em. Naeh 
den Rekrutenuntersuehungen hat die KorpergroBe in den letzten Jahren wie bei 

1920 1921 1922 I 1923 1924 

Durehschnittliche KorpergrOBe der 
Dienstpflichtigen . . 158,8 158,8 159,1 159,1 159,4 

manehen europaisehen Volkern eine Erhohung erfahren (Tabelle). Der Langen
breitenindex des Kopfes wird fur japanisehe Studenten auf 80,8 ± 0,03 im 
Mittel angegeben (MATSUMURA), doeh verhalten sieh die einzelnen Gebiete 
versehieden. Die Mittelwerte sehwanken von 76,6 ± 0,23 auf Oki (kleine Insel
gruppe der japanischen See) bis 83,34 ± 0,38 
in Jamashiro. Nach den Indexklassen beurteiIt 
(Tabelle), kommen aIle mogliehen Kopfformen 

Langenbreitenindex des Kopfes 

Hyperdolichocephal 
Dolichocephal 
Mesocephal 
Brachycephal 
Hyperbrachycephal 
Ultrabrachycephal . 
Extrem brachycephal 

01 
10 

0,08 
4,78 

37,25 
45,83 
10,97 

1,00 
0,08 

unter den Japanern vor. Die Hautfarbe der 
Japaner ist gelblich. In der SteiBgegend kommt 
bei Neugeborenen in fast 100% der FaIle der 
Mongolenfleek, eine blaulich durchscheinende 
Ablagerung braunen Pigmentes vor; mit zu
nehmendem Alter versehwindet der Fleek all

Abb. 90. Schema eines europajschen 
und japanischen Lidapparates im 
SagittaJschnitt und in der Ansicht 
von vorn. (Modifiziert nach BALZ 

aus MARTIN.) 

mahlieh (Tabelle naeh KATO). Die Haarfarbe ist dunkel, die Haarform gerade. 
Bartwuchs und Korperbehaarung sind auffallend sparlich. Die Nasenwurzel ist 
flach. Die Baekenknochen sind meist stark ausladend und betont, die Augen 

Mongolenfleck Ofo Mongolenfleck Ofo 

1m 1. Lebensjahr 99,5 1m 7. Lebensjahr 29 
2. 98 8. 15 
3. 96 9. 10 

" 
4. 86 

" 
10. 6 

" 
5. 62 11. 5 

" 
6. 43 

" 
13. 3 

mehr oder weniger sehief und die Augenlider in etwa 75% der Falle mit der 
Deckfalte des Oberlides behaftet (Abb. 90), welehe als Mongolenfalte bezeiehnet 
wird. Die Rumpflange der Japaner ist betrachtlich und die Extremitatenlangen 
sind relativ gering, auch die relative Spannweite ist klein (vgl. Tabelle S. 168). 
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Auffallend gering ist die Greifkraft der Rand (Muskelkraft) bei den Japanern 
im Vergleich mit weil3en Amerikanern und Philippinern (Tabelle nach NARASAKI). 

Innerhalb des japanischen Volkes werden zwei Typen unterschieden (BALZ); 

Muskelkraft in kg 

Amerikaner 
Philippiner 
Japaner. 

45,1 
43,5 
37,1 

32,0 
30,6 
21,6 

neben kraftigen, oft athletischen Gestalten bei Ackerbauern, Randwerkern, 
Lasttragern und Schiffern kommen in nicht ganz kleiner Zahl auch andere 
vor, die das Gegenteil darstellen, schlechtgebaute, muskelarme Menschen mit 
zartem Knochengeriist und schlechter Raltung, hauptsachlich in den sozial 
gehobeneren Standen. 

Der in den hiiheren Sehiehten hiiufige Typus, der ChosiutYPU8 (Abb. 91 reehts), ist 
korperlieh wenig kraftig, aber fein, er zeichnet sieh aus dureh sehlanken eleganten, 

Abb. 91. Satsuma-Typus und Choslu-Typus bel Japanerinnen. (Nach BALZ.) 

oft fast zu zierliehen Wuehs, dureh relative Langkopfigkeit, sehmales langes Gesieht, 
sehiefe Augen, eine feine konvexe Nase und einen kleinen Mund. Dieser Typus ist 
das Kennzeiehen der hohl'ren Klassen aueh liberall in China. 

Der andere, grobe Typus, der Satsumatypus (Abb. 91 links), ist der im Volk ge
wohnliehe, mit untersetzter, derber Gestalt, klirzerem Sehadel, breitem, diekem 
Gesicht, stark vorspringenden Backenknoehen, weniger sehiefen Augen, platter Nase 
und grofiem Mund_ 

Die beiden Typen konnten rassisch versehieden beeinfluBt sein. N eben den Aino 
kommen noeh zwei mongolisehe Komponenten fUr die Bildung des japanischen 
Volkes in Betraeht, eine erste, die den besseren Klassen der Chines en und Koreaner 
ahnlich vom Festland liber Korea einwanderte und sieh im slidwestlichen Teil der 
Hauptinsel niederliefi, urn sieh von da aus weiter liber die Insel auszubreiten. Eine 
zweite Komponente ist deutlich malaienahnlich, sie hat sieh zuerst im Sliden auf 
den Kiushiuinseln niedergelassen und von da aus, auf die Hauptinsel libersetzend, 
diese allmahlieh erobert. Dieser zweite Typus ist der Zahl nach im ganzen Volk liber
wiegend und sitzt am reinsten noeh in Satsuma, er hat dem japanisehen Volk sein 
Herrseherhaus gegeben. Moglicherweise sind die Besonderheiten der Japaner so 
zu erklaren, dafi sieh die Eroberer Japans von ihren ursprlingliehen Stammes
genossen trennten, ehe diese auf ihrem Zug vom Norden, wo ihr Entstehungsgebiet 
angenommen wird, naeh Sliden bis zum malaiisehen Arehipel und zur Ausbildung 
der Malaien gelangten. 
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Jedenfalls ist sic her (NAGAI), dal3 der heutige Japaner nicht eine reine, ein
fach zusammengesetzte Rasse darstellt, sondern dal3 er durch Mischung seiner 
Vorfahren mit den Urbewohnern Japans wie den Ainos, Kumaso, Hayato u. a . 
sowie mit eingewanderten Koreanern, Chinesen, Malaien usw. entstanden ist. 

Abb. 92. Buriate. (Nach MONTANDON.) 

Die M ongolen Zentralasiens zerfallen in zahlreiche Gruppen, von denen die 
wichtigsten die eigentlichen Mongolen der inneren Mongolei (Tabelle nach 
BUXTON), die Buriaten (vgl. Tabelle S. 168, Abb. 92) und die Kalmucken sind. 
Die meisten Merkmale unterliegen in dem grol3en Gebiet der Mongolen 

Mongolen der inneren Mongold. 

M±m v 

KorpergrOBe . . . . . 164,0 ± 0,67 4,34 
Spannweite der Arme. 166,8 ± 0,67 4,20 
Stammlange . . . . 88,5 ± 0,42 5,00 
Handlange links . . 178,2 ± 0,82 4,78 
Handbreite links . . 82,4 ± 0,35 4,42 

Relative Spannweite 101,6 ± 0,20 2,04 
Handindex 46,3 ± 0,23 5,08 
- --------------_ ._-- -----------------
Kopflange . . . . . 188,3 ± 0,71 
Kopfbreite. . . . . . . . 154,6 ± 0,57 
Morphologische Gesichtshohe 120,7 ± 0,62 
ObergesichtshOhe. . . 68,1 ± 0,53 
Jochbogenbreite . . . 146,0 ± 0,46 
Kleinste Stirnbreite . 112,3 ± 0,57 
Unterkieferwinkelbreite 113,7 ± 0,54 
NasenhOhe. . . . . . 51,3 ± 0,37 
Nasenbreite . . . . . 36,8 ± 0,37 
Kopfindex. . . . . . . . . . 81,7 ± 0,30 
Morpho~ogis~her Gesichtsindex . 82,7 ± 0,47 
Obergeslchtsmdex . . . . . . 46,4 ± 0,36 
Nasenindex . . . . . . . 71,7 ± 0,73 

A It {gerade . . . 54,0 
ugenspa e schiefgestellt. 46,0 

~---------

Mongolenf lte f deutlich. . 33,0 
a l undeutlich 67,0 

Saller, Anthropologie. 

4,00 
3,93 
5,45 
8,36 
3,39 
5,43 
5,05 
7,73 
7,76 
3,90 
6,12 
8,28 

10,73 

12 
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erhebliehen Sehwankungen. Die KorpergroBe (vgl. Abb. 116) ist am geringsten 
. im Zentrum, etwas groBer in den Grenzgebieten. Fiir ganz Nordehina wird 
das KorpergroBenmittel auf 169,2 em angegeben (STEVENSON), fiir die Provinz 
Sehantung sogar auf 173 em, fiir Honan auf 174 em, bei den benaehbarten 
Stammen sollen sieh aueh groBe Gestalten von 180-190 em Lange finden. Nord
china wird als die eigentliehe Heimat der Chinesen angesproehen. In Mittelehina 
ist die durehsehnittliehe KorpergroBe 165,1 em und in Siidehina 163,0 em 
(Tabelle). Aueh der Langenbreitenindex unterliegt (vgl. Abb. 116) erhebliehen 

Korpergrof3e erwachsener Manner. 

{ 
168,0 .. . . . HAGEN 
167,6 (Soldaten) KOGANEI 
167,5 (Arbeiter) JANKA 

Nordchina 

f 
163,0 ......... WEISBACH 
165,8 . BRETON 
161,5 .. . . . . . . . GIRARD 

1161,4 .. . . . . . . .} HAGEN 
162,1 ........ . 
161.7 (Formosa-Chinesen). TANIGUCHI 
162,0 " " KOGANEI 

Siidchina 

Schwankungen; ein Zentrum besonders starker Kurzkopfigkeit scheint sich 
im Siiden zu finden, gleich neben einem Gebiet von Langkopfen gegen indisches 
Gebiet zu. Allen Mongolen gemeinsam sind die typischen Proportionen des 
gelben Hauptstammes mit bedeutender Rumpflange und geringer Liinge der 
Extremitaten. Fiir Siidchinesen, welche unter den Mongolen die meisten 
Mongolenfalten am Auge aufweisen (etwa 100/00), werden zwei Typen beschrieben 
(HAGEN), ein hochgewachsener mittellangschadeliger und schmalgesichtiger, 
der als rein chinesische Form angesprochen wird, und ein kleinerer, stark brachy
cephaler, breitgesichtiger Typus mit vermutlich malaiischer Blutbeimischung. 

Fiir Nordchina sind einige prahistorische Funde (Skeletreste von 65 Individuen) 
aus einer eneolithischen Hohle von Sha Kuo T'un und bei einer systematischen 
Grabung bei Yang Shao T'sun geborgen worden (BLACK). Sie zeigen einen Typus, 
welcher dem der heutigen Nordchinesen vollig gleicht. Ferner wurden in Nordwest
china (Kansu) und Tibet aus eneolithischen bis friihhistorischen Zeiten (etwa 3500 
bis 1700 v. Chr.) und verschiedenen Kulturschichten, deren zweite die reich ent
wickelte Yang Shaokultur darstellt, Uberreste von mehr am 120 Individuen geborgen, 
von denen die meisten Erwachsenen angehorten. Eine vorlaufige Untersuchung 
dieser Reste ergab, daB die protochinesischen Yang-Shao- und Sha-Kuo-T'un
Volker der Mehrzahl der prahistorischen Kansuformen ahnlich sehen, sie nahern 
sieh aIle weitgehend dem Typus des Nordchinesen oder des "Homo asiaticus pro
prius". Zwei Schadel bilden jedoch eine Ausnahme, einer von Chu Chia Chai 
aus der zweiten Periode und einer von Ma Chang aus der dritten Periode. Sie zeigen 
in gemaBigtem Grade gewisse Gesichtsmerkmale, die bei den modernen Vo1kern 
unter den westlichen Rassen ihre hochste Entwicklung erreicht haben. Diese Schadel 
vom "Typus X" wurden bisher nur in der alteren vormetallischen Periode beoba~p.tet, 
nichtaber in den jiingeren Schichten. Es handelt sich bei ihnen vieIleicht urn Uber
reste von Formen, von denen der protochinesische Typus abstammt, und nicht urn 
Beimischung westlicher Formen. 

In diluvialen Zeiten war China offenbar von pithecanthropusahnlichen Formen 
besiedelt (s. Sinanthropus S. 142). 

Die Turkotataren, vertreten durch VOlkersehaften im russischen Altai, 
besonders die Telengeten (vgl. Tabelle S. 179), und dureh die Kirgisen (Tabelle 
S. 180 fiir Stamme von Pamir und aUs dem Amu-Dariabecken in Zentralasien nach 
JOYCE) und Kalmiicken, zeigen eine Reihe mongolischer Ziige neben anderen, 
von denen der Mongolen starker abweichenden Merkmalen. Die Nasenwurzel 
ist flach und eingedriickt mit breitem N asenriicken, Mongolenfalte ist haufig, 
Kopf und Gesicht sind breit mit stark vorspringenden Backenknochen, die 
Haut ist gelb wie bei den Chinesen. Die Haare sind schwarz und straff. 
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Stiimme von Pamir und aU8 dem Amu-Dariabecken. 

Kirgisen Roshani Wakhi 
~- ~--

M ± m I v M ± m I v M±m I v 

Korpergrof.\e 165,7 ± 0,48 3,17 165,3 ± 0,49 3,32 165,7 ± 0,56 3,72 
Spannweite . 168,3 ± 0,57 3,72 170,7 ± 0,62 4,07 169,8 ± 0,72 4,65 
Relative Spannweite . 101,6 ± 0,23 2,48 103,1 ± 0,46 5,14 102,4± 0,54 5,76 

Kopflange . ... . 184,0 ± 0,631 3,73 180,6 ± 0,56 3,49 176,7 ± 0,52 3,13 
Kopfbreite . . . . 154,6 ± 0,64 4,48 150,0 ± 0,49 3,72 153,5 ± 0,47 3,34 
Kopfindex 84,0 ± 0,41 5,33 83,3 ± 0,34 4,55 86,9 ± 0,33 4,12 
Morph. Gesichtshohe 116,9 ± 0,60 5,61 114,2 ± 0,55 4,88 117,3 ± 0,54 5,07 
ObergesiehtshOhe 72,0 ± 0,42 6,39 70,0 ± 0,34 5,40 72,7 ± 0,39 5,97 
Joehbogenbreite . . 131,4 ± 0,71 5,91 127,1 ± 0,66 5,84 122,9 ± 0,53 4,71 
Morph. Gesich tsindex 89,4 ± 0,67 8,29 90,3 ± 0,52 6,47 95,7 ± 0,60 6,92 
o bergesich tsinde x 55,1 ± 0,43 8,64 55,1 ± 0,32 6,61 59,6 ± 0,42 7,80 
N asenlange . 45,0 ± 0,37 9,15 46,8 ± 0,33 8,06 49,8 ± 0,32 7,07 
Nasenbreite. . . 34,2 ± 0,31 9,97 27,9 ± 0,25 10,26 28,4 ± 0,23 8,91 
Nasenindex . 77,1 ± 1,05 14,92 60,0 ± 0,68 11,12 57,4 ± 0,60 11,45 

Uber die Bewohner Hinterindiens liegen sic here anthropologische Daten 
noch nicht vor. 

Von den Malaien wurden die Protomalaien als mutmaJ3liche Angehorige einer 
niederen Rassenschicht bereits oben (S. 169) beschrieben. Die Deuteromalaien 
(Abb.93), welche sich als jringster Stamm riber das Volkergemisch des malai
ischen Archipels hinweggeschoben und ihrerseits zu einer weiteren Komplikation 

Abb. 93. Deuteromalaie (Makassare) . (Nach SARASIN. ) 

der dortigen Rassenverhaltnisse beigetragen haben, sind aus verschiedenen 
Kristen- und Inlandstammen zusammengesetzt, die vor ihrer Verbreitung 
auf dem Archipel unter indischem und arabischem EinfluB eine hohe Kultur 
entwickelt, allerdings auch Beimischungen von Indern und Chinesen usw. 
erfahren haben. Nach ihrer Herkunft hangen die Malaien zweifellos mit dem 
mongolischen Hauptstamm zusammen, doch ist ihr Bild recht uneinheitlich, 
was bei der verwirrten Lage der Rassenverhaltnisse im malaiischen Archipel 
nicht weiter verwunderlich ist. Sie sind teils klein, die Minangkabaumalaien 
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mit 1,57 m (KLEIWEG DE ZWAAN), oder mittelgroB, von hauptsachlich brachy
oder auch mesocephaler Kopfform, mit mittellangem Gesicht und betonten 
JochbOgen, oft Schiefaugen und typischer Mongolenfalte (bei den Delimalaien 
etwa 80%, bei den Javanern um 50%), welche den Protomalaien meist fehlt. 
Die Nase ist breit und flach, aber mit weniger geblahten Nustern als bei den 
Protomalaien, die Lippen sind dick, manchmal besteht Alveolarprognathie. 
Die Hautfarbe ist gelblich, doch von helleren 
zu dunkleren Tonen variierend, der Mongolen
fleck ist seltener als beim Hauptstamm der 
Mongolen. Die Augenfarbe ist braun, das Haar 
schwarzbraun, gerade, die Korperbehaarung ist 
schwach, Bart fehlt fast immer oder ist sparlich. 
Der Rumpf ist lang, die untere Extremitat kurz 
wie bei den Mongolen. 

AufHillig gering ist das Schilddrusengewicht bei 
Malaien; bei einem mittleren Korpergewicht von 
42,5 kg (138 mannliche Leichen) betragt das mittlere 
Schilddrusengewicht 11,9 g (MULLER), wahrend fUr 
Gottingen bei 65 kg Korpergewicht 34 g Schild
druse (GIERKE), also prozentual erheblich mehr 
Schilddruse ermittelt wurde. Das Hypophysen
gewicht ist im Gegensatz zum Schilddrusengewicht 
(78 mannliche Leichen) betrachtlicher als bei Euro
paern, trotz des geringen Korpergewichtes der 
Malaien; es betragt im Mittel 0,78 g gegen 0,5 bis 
0,6 g bei Europaern. 

Die Polynesier und Mikronesier (Tabelle nach 
SCHLAGINHAUFEN und HASEBE) werden als mit 
den Malaien (Protomalaien) zusammenhangend 

Abb. 94. Mikrooesier von den 
Greenwich·lnseln. 

(Nach SCHLAGINHAUFF.N.) 

beschrieben und sind wahrscheinlich von Nord nach Sud in die polynesische 
Inselwelt eingewandert. Sie sind mittelgroB bis groB, brachycephal mit Neigung 
zu Mesocephalie (Abb.94). Das Gesicht ist ziemlich oval, orthognath, die 
Backenknochen sind nicht vorstehend, die Nase ist maBig breit, haufig stumpf, 
mit geradem Rucken. Die Augen sind selten etwas schief. Die Lippen sind nicht 
besonders dick. Die Hautfarbe variiert von Gelb bis Braun. Die Augenfarbe 

Melanesier Mikronesier 
Jakumul I - -----

Insel 
I 

(N ordostkiiste Insel Lir Insel Palau Neo-Gruneas) Kapingamarangi (HASEBE) (SCHLAGIN- (SCHLAGINHAUFEN) (SCHLAGI~'HAUFEN) I 
HAUFEN) I 

M"- I-v- M ± m I v M±m I v 0' I 'i2 

KorpergroBe . . . . 158,2 3,7 1157,8 ± 0,5414,2 171,1 ± 0,9013,0 1160,9 142,5 
Relative Spannweite. 106,9 2,2 105,3 ± 0,291 2,3 106,3 ± 0,35 1,9 - -

I 
GroBte Kopflange 190,7 2,7 185,9 ± 0,78' 3,1 195,4 ± 1,00

1 

2,9 185,4
1 

175,0 
GroBte Kopfbreite 141,2 3,4 147,2 ± 0,65 3,3 153,3 ± 0,50 1,9 149,6 144,2 
Langenbreitenindex . 73,4 3,9 79,2 ± 0,36 3,3 78,5 ± 0,45 3,3 80,9 82,5 
Ohrhohe des Kopfes - - - -

144,6 ± 0,60 1 2~4 124,91 120,0 
Jochbogenbreite . . 137,6 3,2 137,3± 0,77 4,2 141,2 135,1 
Morph. Gesichtshohe. 112,2 5,5 - - 117,3 ± 0,91 14,5 123,0 116,8 
Morph. Gesichtsindex 80,8 5,5 - - 81,1 ± 0,68 4,8 87,2 88,8 
Nasenhohe ..... 50,6 7,0 47,2± 0,34 5,3 52,6 ± 0,42

1 

4,6 - -

Nasenbreite 44,0 6,9 43,6± 0,40 6,7 45,0 ± 0,45 5,7 - -
Sagitt.N asofacialindex 44,6

1

4,9 - - 44,9 ± 0,34, 4,3 - -
Nasenindex 8~,8 . ~9 ! 

92,3 ± 1,02 8,2 85,7 :J= 0,93 j ~2 76,3! 72,1 
Uuterkieferwinkelbreite , - - , 101,91 96,2 
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ist braun, das Haar schwarzbraun, gerade oder leicht gewellt, die Korper
behaarung gering. Zwischen Mikronesiern und Polynesiern ist eine scharfe 
Grenze nicht zu ziehen. 

Fur die Besiedlung der mikronesischen lnseln wird die Ubereinanderschichtung 
mehrerer Formen angenommen (HASEBE). Ein iiJtester Stamm ist klein, aber nicht 
zwerghaft, mit brauner oder dunkelbrauner Hautfarbe, kymatotrich, langkopfig, 
mit kleinem, eckigem, breitem Gesicht und breiter Nase. Er steht vielleicht den 
Toala von Celebes nahe. Spater uberschichtete ein anderer Stamm die UrbevOlkerung, 
er ist mittelgroI3, stattlich, langkopfig, langgesichtig mit schmaler Nase, hellerer 
Hautfarbe und lockigem Haar. Dies ware der eigentliche Typus der Mikronesier. 
Als weiterer Eindringling hatte ein hellbrauner Stamm, fast kurzkopfig, breit
gesichtig mit mittelbreiter Nase und von kleiner Gestalt die lnsel Jap in Besitz 
genommen. Endlich ubernahm ein vierter Stamm die lnsel Palau (Tabelle S. 181), 
ebenfalls kurzkopfig, aber mit dunkelbrauner Hautfarbe, mit vorwiegend lockigem 
und gewelltem Haar und weniger ausgesprochen breitgesichtig. Die vier Stamme 
vermischten sich vielfach. ·Woher sie kamen ist nicht sicher auszumachen. 

Ob endlich die Ugrier noch zu dem gelben Hauptstamm zu rechnen sind, 
muB fraglich erscheinen; vielleicht stehen sie dem weiBen Hauptstamm naher. 
Sie sind in Einschlagen vorhanden bei gewissen Altaistammen, den Tubalaren und 
Lebedinern (Tabelle S. 179 nach HILDEN), und noch starker wohl bei Wogulen 
und Ostjaken. Dabei erweisen sie sich als ziemlich schmalkopfig (Index der 
Tubalaren 82,7, der Lebediner 80,1, der Ostjaken 79,2 und der Wogulen 78,3), 
schmalgesichtig und hellaugig. Die Nasenwurzel liegt hoher, der Nasenriicken 
tritt starker hervor als bei den turkotatarischen Stammen, mit denen sie 
zusammenleben, eine Mongolenfalte kommt sehr selten vor. Vielleicht entsprechen 
die Ugrier den blonden Volkern, welche in altchinesischen Schriften als auBer
halb der chinesischen Mauer sitzend und als von mittlerem, oft hohem Korper
wuchs, langlichem Gesicht, heller Haut, raten Wangen, blondem und straffem 
oder oft gelocktem Haar, mit hoher und gerader, oft auch Adlernase und hellen 
Augen beschrieben werden. Vielleicht hat es auch zwischen den Altaibergen 
im Siiden und dem Meer im Norden ein groBes Isolationsgebiet gegeben (BRYN), 
in dem die blonden VOlkerschaften Europas entstanden sein konnten. Spater 
wurden sie aus ihrem Entstehungsgebiet durch kriegerische Kirgisenstamme 
vertrieben und zu einer Westwanderung veranIaBt, durch welche Nord- und 
Westeuropa besiedelt wurden. Dabei wurde ein kleiner Zweig der Ausgangs
gruppe isoliert von den anderen im Norden, vermischte sich mit einzelnen 
mongolischen Stammen und bildet heute den Grundstock innerhalb der sog. 
finnischen VOlker, der Ostjaken, Wogulen usw. (vgl. S. 195). 

v. Der weiJ3e Hauptstamm. 
Der weiBe Hauptstamm macht etwa die Halfte der heutigen Menschheit 

aus. Seine Heimat ist Europa, in der neueren Zeit hat er sich aber auch Amerika, 
Australien und Teile der anderen Erdteile angeeignet. Einige asiatische und 
afrikanische Gruppen stehen ihm urspriinglich offenbar nahe. Nach den Blut
gruppenuntersuchungen findet sich bei dem weiBen Hauptstamm die A-Gruppe 
gehiiuft (in Westeuropa etwa 39% 0,43% A und 12% B), die A-Haufung nimmt 
von West nach Ost ab und B nimmt dementsprechend zu. Der weiBe Haupt
stamm laBt sich in eine asiatische Gruppe, eine afrikanische Gruppe, eine 
europaische Gruppe (einschlieBlich der Amerikaner) und die Juden einteilen. 

a) Die asiatische Gruppe des weiBen Hauptstammes. 
In der asiatischen Gruppe des weiBen Hauptstammes kann man folgende 

vier Unterabteilungen unterscheiden: 
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1. Die vorderasiatische Rasse, 
2. die iranisch-skythisehe Gruppe, 
3. die Indoafghanen, 
4. die Semiten. 
Die vorderasiatische Rasse wird gekennzeiehnet (WENINGER) als von mittel

hohem Korperwuehs (166-169 em), kurz- und hoehkopfig mit leicht gewolbtem 
oder £lachem Hinterhaupt (Abb. 95). Das Gesicht ist langlich und maBig breit 
mit besonders ausgepragter Nase. Diese Nase hat eine mittelschmale Wurzel 
und ist im Profil konvex oder gerade, die Nasen
spitze ist meist stark oder miWig stark gekriimmt, 
die Nasenfliigel sind hoch, anliegend oder leicht 
gewolbt, die Nasenscheidewand ist nach vorn unten 
gerichtet oder horizontal. Die NasenlOcher sind 
schmal und langlich. Am Auge ist eine Deckfalte 
des Oberlides gering, manchmal nur angedeutet, 
oft fehlend. Die Komplexion, d. h. Augen- und 
Haarfarbe, ist dunkel, die Haarform ist schlicht, 
die Korper-, Gesichts- und Kopfbehaarung ist 
stark. Vorgeschichtlich war die vorderasiatisehe 
Rasse vornehmlich bei den Hettitern vertreten, 
heute weisen ihre Merkmale die Armenier (Tabelle 
nach ANSEROW) noch am deutlichsten auf. Zu
sammenhangend mit dem armenischen Hochland 
sitzt in breiter Masse die vorderasiatische Rasse 
in ihrer Heimat und bildet eine starke Schicht 
zu beiden Seiten des Gebirgszuges. Auch unter 

Abb. 95. Al'menier . 
(Nach WENINGER.) 

den Juden finden sich deutlich vorderasiatische Elemente. Die vorderasiatische 
Rasse solI sich weit bis nach Europa hinein verbreitet haben, bei den Serben, 
in der Schweiz, in Tirol, Bayern, Baden und Wiirttemberg soIl sie festzustellen 
sein, iiber Kreta, Sizilien und Sardinien bis nach Nordafrika, Tunis und Algier 

Armenier von Nachitschewon am Don (~). 
KorpergroBe . . . . 
Relative Stammlange 

Kopflange ..... 
Kopfbreite . . . . . 
Langenbreitenindex . 
Ohrhohe des Kopfes 
Langenhohenindex 
Breitenhohenindex . . . 
Morphologische GesichtshOhe 
Jochbogenbreite 
Gesichtsindex 
Nasenindex 

Dunkle Augen 
Dunkles Haar 
Konvexe Nasen 

165,5 
52,9 

179 
154 
85,2 

125 
70,2 
81,2 

124 
139 

88,2 
61,5 

62% 
85% 
61% 

n = etwa 114 

sich verbreitet haben; auch unter den Agyptern solI sich vorderasiatische 
Beimengung finden. Doch ist die Annahme einer so wei ten Verbreitung der 
vorderasiatischen Rasse nicht gesichert. 

Die iranisch-skythische Gruppe ist heute bis auf geringe Reste verschwunden. 
Sie war urspriinglich hochgewachsen und anscheinend ziemlich hell pigmentiert. 
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Es handelte sich bei ihr wohl um Verwandte der nordischen Rassengruppe 
Europas, welche in fruhgeschichtlicher Zeit in Zentralasien und Vorder
asien eine groBe Rolle gespielt haben. Vielleicht standen sie den Obugriern 
nahe, moglicherweise hingen sie auch irgendwie mit den Aino zusammen 
(MONTANDON). 

Die Indoajghanen (ajghanische Rasse) (Abb. 96) zeichnen sich durch den 
groBten Wuchs von allen in Asien entwickelten Rassen aus. Sie haben einen 
sehr Hinglichen Kopf (Index 75), ein langliches Gesicht, eine hohe hervortretende 
und sehr schmale Nase, schwarzes, aber weiches Haar, das oft leicht gewellt ist, 

Abb.96. 
Inder aus Konst a ntinopel. 

(Nach HAUSCHILD.) 

Abb.97. 
Araboider Typus. ( Nach FISCHER.) 

und eine "sonnenverbrannte" Hautfarbe. Die Augen sind dunkel. Die Indo
afghanen sind Einwanderer, die im Jahr 2000-1000 vor Christus aus dem 
Norden nach Indien kamen, aber kaum mit den eigentlich nordischen Rassen 
Europas zusammenhangen, da unter den heutigen Indern blondes Haar und 
bla.ue Augen, abgesehen von den rezentesten Europaern, nicht vorkommen. 
Durch das ausgepragte Kastensystem in Indien haben sie sich bis auf den heutigen 
Tag relativ unvermengt erhalten, so daB sie dort bis zu einem gewissen Grad 
auf Grund eines einzigen Merkmales, namlich der Nasenform, von der Urbevolke
rung weggekannt werden konnen. 

Die Semiten (semitische, araboide, auch orientalische Rasse) sind ganz ahnlich 
der afghanischen Rasse hochgewachsen, dolichocephal mit langlichem Gesicht 
und gerader Nase, hellohgelber Haut, mit welligem, braunem Haar und dunklen 
Augen (Abb.97). Sie stehen den afrikanischen Zweigen des wei Ben Haupt
stammes nahe und sind vielleicht auch aus Afrika hergekommen. 

p) Die afrikanische Gruppe des weiBen Hauptstammes. 

Als die typischen Vertreter des wei Ben Hauptstammes in Afrika werden 
die Hamiten angesprochen, die nach Osten einen kontinuierlichen Typen
ubergang zu den Semiten, nach Westen einen solchen zu den mediterranen 
Typen der europaischen Gruppe, nach Suden zu den N egern zeigen. Die Hamiten 
werden ebenso wie die semitischen Berber Nordafrikas (Kabylen) als mittelhoch
bis hochgewachsen geschildert, dolichocephal mit meist niedrigem, eckigem 
Gesicht, gerader oder konvexer Nase, hellohgelber Haut, welligem, dunklem 
Haar und mit dunklen Augen. Fur die Kabylen (Abb. 98) wird jedoch ab
weichend davon die Nase als klein, gerade oder schwach konkav, angeblich niemaIs 
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gebogen, beschrieben und eine 10-20% starke Einmischung hellerer Komplexion 
behauptet, was auf fruhere nordrassische Einmengung deuten solI. 

Die afrikanische Gruppe des wei Ben Hauptstammes zerfallt in verschiedene 
Rassen, die jedoch durch Ubergange verbunden und daher nicht scharf von
einander abzutrennen sind. Als die extremsten Vertreter erscheinen die hami
tischen Wanderhirten Ostafrikas wie etwa die Massais. Die Hamiten sind in 
groBer Zahl aus Norden und Nordosten nach Afrika gelangt und haben sich 
dort mit den rundgesichtigen und rundschadeligen Negern vermischt. Umge
kehrt ist auch ein EinfluB negrider oder diesen nahestehender Elemente auf 
die Agypter anzunehmen; die grobknochigen Schadel fruherer agyptischer 
Perioden sollen negriden Ele-
menten angehoren. Auch eine 
wesentliche Einmischung vorder
asiatischer Elemente wird ange
geben, eine Einmischung nord
rassischer Formen vermutet. Viel
leicht hangt die Besiedlung Euro
pas durch den rezenten Menschen 
ebenfalls mit dem hamitischen 
Kreis zusammen. Man denkt 
daran, daB eine Einwanderung 
langschadeliger hamitischer For
men (die ausgesprochenen Lang
schadelrassen des Jungpalaolithi
cums) unter Verlust der Pigmen
tierung und unter teilweiser Um
wandlung der KorpergroBe zur 

Abb. 98. Blonder Kabyle. (Bildarchiv Freiburg.) 

Entstehung des mediterranen und nordischen Menschen Europas beitrug, 
wah rend Asien mit kurzkopfigen Formen (alpine und dinarische Rasse) an 
der Besiedlung Europas beteiligt war. 

y) Die europaische Gruppe des weiflell Hauptstammes. 

1. Vorgeschichte. Die heutige Rassengliederung Europas und ihre Ableitung 
von den jungpalaolithischen Formen ist unter der Erwagung zu verstehen, daB 
wahrend des Palaolithicums weite Gebiete vergletschert und unbewohnbar 
waren, so z. B. ganz Nordeuropa. Ais Ausgangslander fUr die Besiedlung Europas 
sind daher die Gebiete anzusprechen, welche eisfrei waren, d. h . der Osten, 
Mitteleuropa und der Sudwesten. Aus diesen Landern wanderten die Neu
besiedler Nordeuropas dem abschmelzenden Eis nach, von den Rassen dieser 
Gebiete leiten sie sich abo 1m AnschluB daran ist fUr die Ausgangslander der 
europaischen Besiedlung eine groBere Veranderlichkeit der Rassenverhaltnisse 
anzunehmen, da sich in ihnen Wanderungen vollzogen haben mussen und die 
Moglichkeit eines Einstromens neuer Formen (aus Sudwesten oder Osten) 
gegeben ist. Tatsachlich liegen die Rassenverhaltnisse in dem spater besiedelten 
Skandinavien dementsprechend zunachst einfacher als in den zentraleuropaischen 
Gebieten. 

Die vorgeschichtliche, nachpalaolithische Zeit wird nach ihren Kulturen 
in die groBen Abschnitte der jungeren Steinzeit (Neolithicum), der Bronze
zeit, der alteren Eisenzeit (Hallstattperiode) und der jungeren Eisenzeit (La 
nme-Periode) eingeteilt. 

Fur den Ubergang des Palaolithicums ins Neolithicum gilt folgende Tabelle 
(HORNES): 
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West· und Mitteleuropa Skandinavien 

MagiMUnienperiode. Kalte Steppenzeit. 
M esolithicum. Weniger kalt. 

Friihneolithicum. 'Veiter erwarrnt. 

Vollneolithicum. Gegenwiirtiges Klima. 

Yoldiazeit. Keine bekannte Kultur. 
Jincyluszeit. Landhebung. Gegen Ende 

Maglemosekultur. Ostsee als Binnen
see. 

I Litorina- Tapeszeit. Warmer als gegen
wartig. Landsenkung. Kjokkenmod-

, dingkultur. Ostsee als l\Ieer. 
1"11egalithische Perioden. Gegenwartiges 

Klima. 

Der Norden wurde eisfrei, unterlag versehiedentlichen Klimaschwankungen und 
brachte zuletzt mit dem Beginn des N eolithicums die Megalithkultur zur Ausbildung. 
Neben der Megalithkultur, die sieh in Slmndinavien entwickelte, sind wahrend 
des Vollneolithieums in ~litt(\leuropa vorwipg(\nd die Kulturen der Spiralmaander
keramik, der Bandkemmik, £ler Pfahlbauteil, der Schnurkeramik und zuletzt der 
Glockenbeeher zu untersehei£len. Die H(\imat der Spiralmdanderkeramik lag an 
der mittleren Donau und im Norden der Balkanllalbinsel, von dort brpitete sich diese 
Kultur bis liber den lUlein und die Karpathen aus. Die Bandkeram1:k findet sieh 
in jungerer Zeit weiter nordwestlich, sic war tiber einen groJ.\en Teil Europas ver
breitet und umfaBte das ganze Donaugebiet, das mittlere Rlwinlan£l und Belgien, 
auBerdem Bohmen und l\Iahren, Schlesien, das sudliche Brandenburg und Sachsen
Thuringen bis in die Breite von Magdeburg. Die erste Pfahlbaukultur des Bodensee
gebietes fallt etwa in die Zeit der Bandkeramik, die Pfahlbaukultur hat sich jedoch 
bis in die }letallzeiten hinein fortgesetzt. Dpr jlingere Kreis der Schnurkeramik zeigt 
seine hoehste Entwieklung in Thuring(\n, wo sieh die neue Kultur unverrnittelt 
uber di(\ Bandkemmik hiitwpgsehob. \Vahrseheinlich ist die Sehnurkeramik sud
russisehen Ursprunges und wanderte nordwestlieh. Die Glockenbecherkultur endlich, 
nordfranzosisehen Ursprunges, ist in Einzelgrabern, offenbar von einem Wan£lervolk 
getragen, in rnehreren Gebieten des ostliehen ':\litteleuropa und dm ostlichen N achbar
gebiete heimisch. 

Wiihrend des ganzen Neolithicums war Europa von einer vorwiegend lang
bis mittellangschiideligen Bevolkerung besiedelt (Tabelle). 

Hyperdo- Dolicho- Mesokran I Brachy-
lichokran kran 

0/0 ' 
kran 

% 0/ % /0 
75,0-79,91 x-69,9 70,0-74,9 80,0-x 

Bandkeramiker (n = 58) 18,9 I 44,8 
I 

34,5 1,8 
Schnurkeramiker (47) 46,8 I 42,6 10,6 -

Schweden (69) 11,6 42,0 
, 

37,7 8,7 , 
--- - -- ---" 

Danemark (190) 4,7 25,9 46,8 22,6 
Schweiz (Pfahlbau) (SCHLAGIN-

I HAUFEN) (39) 5,1 35,9 20,5 38,5 

Frankreich (HERVE) 47 34 18 
Iberische Halbinsel (114) 3,5 

I 
33,3 45,6 17,6 

Besonders langschadelige Gruppen (mit mehr als 50% Langschiideln) sind 
die Band- und Schnurkeramiker Siidostmitteleuropas und die neolithischen 
Schweden. Bei einer genaueren Analyse ergibt sich jedoch innerhalb dieser 
drei Gruppen ein groBerer rassischer Unterschied: In der Gruppe der Schnur
keramiker iiberwiegen die extrem langschiideligen Formen des jiingeren Palii
olithicums (fast 50% Hyperdolichokrane!), die Briinnrasse, die Chancelade
rasse (Abb. 99 zeigt fiir einige Beispiele die Abweichungskurven) und die Barma
Granderasse (Abb.99). Einschliige der Cromagnonrasse dagegen sind bei den 
Schnurkeramikern schwach, und wenn sie vorkommen, gehoren sie vorwiegend 
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zur dritten Abteilung der Cromagnonrasse, welche an sich den Langschiidel
formen nahesteht. Bei den Bandkeramikern und den Schweden dagegen uber
wiegt der Einschlag der Cromagnonrasse (erhohter Prozentsatz Mesokraner!) 
und die extrem langschiideligen Formen sind in der Minderzahl. Die Besiedlung 
der skandinavischen Halbinsel erfolgte also zunachst vorwiegend durch die 
Cromagnonrasse, die sich auch in Zentraleuropa als Triigerin der Bandkeramik 
weit verbreitete. Es bestehen Anhaltspunkte dafiir, daB diese Erstbesiedler 
Skandinaviens noch nicht Indogermanen waren und daB die Indogermani
sierung des Nordens erst zu Ende der Steinzeit erfolgte durch Formen, welche 
denjenigen des schnurkeramischen Kulturkreises iihnlich waren und dem
entsprechend in den nordischen Metallzeiten hiiufiger auftreten. 

il 
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~ .~ ~ 
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~ ~ ~ 
~ <0; ~ 
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A B 
. 99. Die Langschadelformen unter den Neolithikern Siidosteuropas. A Chanccladerasse. B Barma-Granderasse . 

Eine mehr rundkopfige Bevolkerung, bei der die Verteilung der Liingenbreiten
indices in den einzelnen Gebieten ziemlich gleichartig war, wiesen wiihrend 
des Neolithicums Diinemark, die Schweiz, Frankreich und die Iberische Halb
insel auf. Der Prozentsatz an Brachykranen ist in diesen Liindern groBer als 
bei den Schweden, Band- und Schnurkeramikern. Besonders auffallig ist dies 
im Vergleich mit Schweden fur Diinemark, wo die kurzkopfigen, mit der Cromag
nonrasse (Abb.lOO) in Zusammenhang stehenden :Formen nach ihrem haupt
siichlichsten Fundort als Borrebytypus bezeichnet werden, denn Diinemark 
muB die DurchgangsstraBe fur die Besiedlung Schwedens gebildet haben. 
Vielleicht ist dies durch eine zufiillige Vermehrung von Kurzkopfen, welche 
mit der Cromagnonrasse kamen, auf diinischem Gebiet oder dadurch zu erkliiren, 
daB den ursprunglich langkopfigeren Gruppen, welche nach Schweden ab
wanderten, mehr solche mit Kurzkopfen nach Diinemark folgten. Den hochsten 
Prozentsatz an Rundkopfen weisen die Schweizer Pfahlbauten auf, den niedrig
sten die Spanier. Zwischen den Langkopfen der iberischen und der skandi
navischen Halbinsel, welche beide in ihren Hauptkomponenten cromagnon
iihnlich waren, bestand bereits im Neolithicum der Unterschied, daB die ersteren 
von ziemlich kleiner, die letzteren mit den neolithischen Danen ebenso wie 
die paliiolithische Cromagnonrasse von betriichtlicher KorpergroBe waren. 
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Teilweise ausgesprochene Rundk6pfe, welche in der Bronze- und Eisenzeit 
und bis in die erste HiiJfte des christlichen Mittelalters hinein in Mittel
europa fast vollig fehlen, waren zu Ende des Neolithicums die Glockenbecher
leute. Doch kamen auch bei ihnen teilweise mehr langformige Kopfe vor. 
Die Glockenbecherleute tauchen ebenso unvermittelt in Mitteleuropa auf wie 
sie wieder verschwinden. 

Die Metallkulturen sind im Suden :,tlteren Datums als im Norden. Die Bronze
kultur ging in Agypten derjenigen von Kreta, dort der festlandisch-griechischen 
Kulturentfaltung zeitlich voraus; von Italien wurden Formen und Einflusse dem 
Westen ubermittelt, nach Osten kamen sie uber Ungarn. Die Bronzezeit N ordeuropas 
endlich faUt wesentlich spater als diejenige Mitteleuropas. Die erste Eisenzeit (Hall-

stattperiode) begann um die Mitte 
" ~ " . des 2. vorchristlichen Jahrtausends 

~ ~ ~ ~ ~ ~ {i in Altagypten, im ostlichen Mittel-
.~ ~] ~~ ~~ ~ meerbecken dauerte sie etwa von 
~ ~~ :l:: ~ M ~ ~ '" 1100 - 900 v. Chr., in Italien be-
l ~t ~~ ~.~ ~ ~ ~ gannsieurn etwa 1l00. Dereigent-
:;; ~ R ~ ~~ t '§ ~ lich hallstattische Kulturkreis war 
~ ~~ <:!l ~ ~ -'l ~ :.i ein zentraleuropaischer. Er reichte 
JJ II} J)J III J7Ja 'lf2 r~1 yom Nordrand der lombardisch-

80 6S flO 81 'IJ(J 5) venetischen Tiefebene bis nach 

55 
85 5Z 

8J 

60 60 78 80 57 60 JJ 

Abb. 100. Cromagnonformen unter den danischen 
N eolithikern. 

Posen und in das norddeutsche 
Tiefland , andererseits von del' 
Mitte del' Balkanhalbinsel bis nach 
Ostfrankreich. In dies em weiten 
Gebiet kann man vier Gruppen 
unterscheiden: Eine sudostliche 
odeI' adriatische, eine mittlere odeI' 
donaulandische, eine nordostliche 
odeI' Elbe-Odergruppe und eine 
westliche odeI' Rhein - Rhone
gruppe. Die erste Gruppe gehorte 
vorzugsweise illyrischen Stammen 
an. Sie reichte von der Adria bis 
zum Drautal und umfa13te Bosnien 
und die Herzegowina, Kroatien 
und Slavonien, die Kustenlander 
Osterreichs, Krain und die sud
lichen Teile Karntens und del' 
Steiermark. Die zentrale Gruppe 

umschlo13 den nordlichen Teil der Ostalpenlander und Westungarn. Mahren und 
Bohmen gehorten mit ihren sudlichen Teilen diesel' Gruppe, mit ihren nordlichen 
Teilen der nordostlichen Gruppe an. Die nordostliche Gruppe umfa13te aufierdem 
die Oberpfalz, Schlesien und Posen, damals wohl gro13tenteils schon das Wohngebiet 
germanischer Stamme. Fiir keltisch kann man dagegen, wenigstens vermutungs
weise, den Bezirk del' westlichen Gruppe halten, del' sich aus Sud- und West
deutschland, del' N ordschweiz und Ostfrankreich zusammensetzt. Die ztceite Eisenzeit 
(La T.~ne-Periode) war im Suden Europas schon rein geschichtliche Zeit, in del' Mittel
zone Ubergangsstufe und nur im Norden noch rein vorgeschichtlich. Die Trager del' 
La Tenekultur waren Kelten. Die keltische Fursten- und Kriegerzeit begann im 
Westen, am Rhein schon urns Jahr 500, fruher als im Osten. Die Fruhstufe del' 
La Tenezeit an vielen Orten West- und Mitteleuropas ist die Heldenzeit der ersten 
gro13en Ausbreitung keltischer Macht. In del' Mittelstufe verloren die Kelten Ober
italien und Kleinasien und gewannen dafUr die Alpenlander, die bis dahin der 
Hallstattkultur angehorten. In der Spatzeit erfuhr die keltische Macht fortgesetzt 
weitere Einbufien durch Romer und Germanen, bis sie endlich auch in ihrer Heimat 
Gallien von den RomeI'll niedergeworfen wurde. Mit den Ziigen dm' Romer und der 
Germanen in del' Volkerwanderungszeit beginnt auch fUr den Norden bereits die 
Geschichte. 

Die gro13en, zuletzt schon historischen Wanderziige der MetaHzeiten haben 
zu einer wesentlichen Verwirrung der schon anfanglich nicht einfach gelagerten 
Rassenverhaltnisse Europas beigetragen. Vor aHem scheint eine starke Ein
sickerung (gro13ere Wanderziige sind nicht bekannt) ausgesprochen langkopfiger 
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Schweden Danemark 
-

Dolicho· IMeso~~ane I Brachy· Dolicho- I~Ieso~ane I Brachy· 
krane krane krane krane 

% (Yo (~~ % 

Steinzeit 51 40 
I 

9 30 46 24 
Altere }E· ·t 61 36 3 1 82 16 2 J iingere lSenzel. 71 22 7 
Mittelalter 45 48 I 7 - - -

! 
Gegenwart 30 57 13 12 55 33 

Formen nach dem Norden stattgefunden zu haben (Tabelle fur Schweden nach 
FURST, fur Diinemark nach NIELSEN und HANSEN). In Schweden, noch viel 
mehr aber in Diinemark nehmen in den Metallzeiten die Prozentsiitze an Lang
schiideln in hohem MaBe zu, so daB um diese Zeit die Bevolkerung beider Ge
biete vorwiegend dolichokran erscheint. Es trat eine Vermischung der Cro
magnonrasse, welche dort ursprunglich Boden faBte, mit den ausgesprochen 
langschiideligen Formen der Steinzeit ein und der Schwerpunkt fur die Lang
schiidelrassen, welcher in der Periode der Schnurkeramiker noch im Sud
osten Europas lag, wurde nach dem Norden verlegt. Der Norden wurde nunmehr 
zur Heimat der ausgesprochenen Langschiidelformen, welche dann mit den 
Germanenzugen, allerdings durch beigemengte andersartige Formen weitgehend 
uberdeckt, uber ganz Europa verstreut wurden. 

Der Begriff der Germanen bedeutet rassisch keine Einheit. Ihr Aussehen 
war in den verschiedenen Gebieten ein ganz verschiedenes (Tabelle). Die 

Dolicho- Meso- Brachy-
krane krane krane Autor 

% % % 

Schweiz: Bronzepfahlbauten. 39 48 13 SCHLAGINHAUFEN 
Alamannische Periode 29 47 23 SCHWERZ 

Frankreich: Merowinger 44 41 15 N ach MARTIN 
Deutschland: 

Reihengra ber von Anderten bei 
Hannover (Merowingerzeit) 

Germanische Reihengraber in 
63 25 12 HAUSCHILD 

Baden 23 46 31 ECKER 
N ordwestdeutschland (9. bis 

14. Jahrhundert) . 34 49 15 GILDEMEISTER 

Germanen etwa aus den Reihengriibern von Anderten bei Hannover wiesen 
mehr als doppelt so viel Langkopfe und dane ben weniger als die Hiilfte der 
Kurzkopfe auf als sich unter den Germanen Badens und bei den Alamannen 
der Schweiz fanden, um nur den Liingenbreitenindex des Schiidels zum Ver
gleich zu berucksichtigen. 

1m Lauf der Geschichte scheint die Zahl der Langschiidelformen auf euro
piiischen Boden immer mehr geschwunden zu sein. Besonders deutlich liiBt sich 
dies fur bayerische Verhiiltnisse (Tabelle nach RANKES Messungen) aufzeigen. 
Der Prozentsatz an Langschiideln wurde zur Zeit der Volkerwanderung in den 
Reihengriibern verdoppelt gegenuber dem Prozentsatz an Dolichokranen, die 
sich in den Griibern der romischen Provinzialen von Regensburg fanden. Schon im 
fruhen Mittelalter aber ging der Prozentsatz an Langkopfen immer mehr zuruck 
und der Prozentsatz an Rundkopfen nahm immer mehr zu, so daB er sich bis 
zur Gegenwart auf etwa 80-900f0 steigerte (freilich mit nicht unbetriichtlichen 
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Dolicho-

I 

Mesokrane Brachy-
krane krane 
% % % 

Romerzeit (Regensburg) 2.-4. Jahrhundert 23 
I 

42 35 
Volkerwanderungszeit (8iidbayrische Reihen-

graber) . 42 
I 

44 14 
Friihes Mittelalter (Lindau im Bodensee) 32 36 32 

Spates :\Iittelalter (Siidbayern) 50 50 
N euzeit (Altbayern) . 1 

I 

16 83 
(Schwaben) . 0 9 91 

Schwankungen in den einzelnen Gebieten). Genau dieselbe Erscheinung eines 
Rilckganges der Langschadelzahlen auf die Gegenwart zu machte sich wie in 
Bayern auch im Norden (Skandinavien und Danemark), in Nordwestdeutschland 
(Provinz Hannover), bei den Slaven (Tabelle) und in Griechenland (S. 211/212) 
bemerkbar, wohl die meisten europaischen Lander haben, wenn auch in ver
schieden starkem MaBe diesen VerkiirzungsprozeB der Schadelform durchgemacht. 

, 

Dolicho-I Meso- I Brachy-
krane krane krane Autor 

% 01 % 10 

Altslavt'n des 6.-12. Jahr-
hunderts n. Chr. 39 52,5 8,5 TOLDT 

N euslavcn 1 13,5 85,5 MATIEGKA 

Nur vielleicht einige mediterrane Gebiete sind von dem Vorgang verschont ge
blieben. W orauf er beruhte, ist noch ungeklart. 

1m ganzen waren die Germanen der Reihengraberzeit durchschnittlich wohl 
etwa 5 Einheiten langkopfiger als die heutigen Deutschen. Ebenso langkopfig 
waren die alten Slaven. Ausgesprochen kurzkopfige Stamme wie heutzutage 
im groBten Teil Mitteleuropas waren damals nicht nachweisbar, auch die 
Keltoromanen und die alten PreuBen-Litauer waren hochstens urn 2-3 Einheiten 
weniger langkopfig als die Germanen. Die Vorstellung, daB die Germanen viel 
blonder und hellaugiger gewesen seien als etwa die heutigen Deutschen, laBt 
sich nicht beweisen, nur fUr die suddeutschen Stamme ist sie wahrscheinlich. 

KorpergroHe I n 
I cJ I n 

I ~ Autor 

Neolithiker in Frankreich u. B<>lgien 
Round barrows der Jahre 0 bis 100 

127 162,5 53 I 151,4 PEARSON U. RAHON 

n. Chr. in England 27 1 iI,l 2 160,2 PEARSON u.W ARREN 
Siidbayrische Reihengraber 103 168,3 38 155,4 LEHMANN -NITSCHE 
Alamannen der Schweiz. . 750 168,5 455 157,5 SCHWERZ 
Mittelalterliche Franzosen 

(St. Marcel) 294 165,7 101 155,5 RAHON 
Vorhistorische Guanchen 87 166,7 90 154,6 PEARSON U. RAHON 

Die Germanen hatten auch keinen hoheren Wuchs als die Deutschen, die alten 
Slaven waren eben so groB wie die Germanen, die Keltoromanen wohl etwas 
kleiner. Die KorpergroBenmittel schwanken in den verschiedenen Zeiten und 
Gebieten ziemlich (Tabelle). Wie der Schadel war wohl auch die Gesichtsform 
zur damaligen Zeit etwas schmaler als gegenwartig. Sichere regelmiWige Unter
schiede zwischen der germanischen, keltoromanischen und slavischen Welt zur 
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und nach der Reihengraberzeit lassen sich jedoch nicht feststellen (KRUSE), 
vielfach ist dazu auch das (sehr wohl vorhandene) Material noch nicht kritisch 
genug bearbeitet. 

2. Gegenwart. Fur die gegenwartigen Verhaltnisse Europas (vgl. dazu 
Abb. 114) kann man (ein von DENIKER 1899 erstmals gegebenes Schema aus
bauend) folgende schematische Einteilung treffen: 

1. Nordische Gruppe: a) Nordiscbe Rasse, 
b) Cromagnonrasse, 
c) Subnordische (ostbaltische) Rasse; 

2. Kurzkopfgruppe: a) Dinarische Rasse, 
b) Alpine Rasse, 
c) Ost- (praslavische) Rasse; 

3. Mediterrane Gruppe: a) Atlantomediterrane Rasse, 
b) Iberoinsulare Rasse; 

4. Ostliche Langkopfformen: a) Kurganrasse, 
b) Rjasantypus. 

Es ist dies jedoch lediglich ein Schema, das vielfach gewaltsam Ordnung 
schafft, wo in der Natur keinerlei Ordnung herrscht. Vor allem ist zu beruck
sichtigen, daB die angefiihrten Typen, soweit sie sich uberhaupt in. den ver
schiedenen Gebieten als solche isoliert haben, uberall durch flieBende Ubergange 
miteinander verbunden sind. Sie stellen nur besonders sinniallige Extreme 
dar, zwischen denen als Rassen durchaus gleichwertige, nur vielfach unschein
barere Ubergangsformen vermitteln. 

Die Formen der nordischen Gruppe haben heute ihr Hauptverbreitungs
gebiet auf England, in den Landern der skandinavischen Halbinsel (Tabelle 
S. 192(193) und in den Kustenlandern der Nord- und Ostsee yom Baltikum 
(Tabelle S. 196) bis nach Holland. Starkere Einschlage reichen auch nach Suden. 

Die KorpergroBe der Briten betragt um die J ahrhundertwende bei 170 cm, 
fUr Englander wird sie mit 170,8 cm, fUr Schotten mit 17l,0 cm, fiir Irlander mit 
169,7 cm angegeben (TOPINARD). Gegenwartig iibertreffen die Schotten die Skandi
navier noch an KorpergroBe. Die Kopfform schwankt in den einzelnen Gebieten, 
bleibt aber durchschnittlich im Bereich der Mesocephalie (Tabelle). 

Langenbreitenindex in GrofJbritannien nach BEDDOE. 
Kerry 
Munster .... 
Ubriges Irland. 
Ganz Irland . 
Siidwales ... 

77,8 
77,3 
76,0 
77,3 
78,0-79,1 

Cornwall .. 
Devon ... 
Ostengland . 
N ordengland 
Hochlander . 

77,9 
78,2 
78,6 
77,8 
76,3 

Die Gesichtsform ist mittellang, mittelbreit und langformig (Index bei 89,6). 
Die Augenfarbe ist zu etwa 61 % hell, zu 39% mehr oder weniger braun. Fiir die 
Haarfarbe werden etwa 23% Blonde, 45% Hellbraune, 25% Dunkelbraune, 4% 
Schwarze und 3,6% Rote angegeben. Die Komplexion ist also auffallig durch ilire 
Verbindung von vielen hellen Augen mit ausnehmend vielen dunklen Haaren. Das 
heutige Erscheinungsbild der Briten ist historisch zu verstehen, wenn man bedenkt, 
daB ihre Einwanderung auf die britischen Inseln von der jiitischen Halbinsel aus 
zu einer Zeit erfolgte, in der die jiitische Halbinsel von vorwiegend langschadeligen 
Formen besetzt war (Ende der Eisenzeit). Durch die Abwanderung der Angel
sachsen aus Schleswig-Holstein wurden die Langschadelformen, welche dort urspriing
lich ansassig waren, nach England gebracht, so daB England heute ein Zentrum 
nordischer Formen darstellt, wahrend sich in Schleswig-Holstein andere Typen 
ausbreiteten. Spater kamen noch die N ormannen dazu. Gelegentlich sind auch 
mediterrane und alpine Einschlage besonders fiir den Westen behauptet worden, 
da die Haarfarbe von Ost nach West dunkler wird. Doch werden solche Angaben 
mit starken Griinden bestritten. 

Die BevOlkerung Islands (Tabelle S. 192) schlieBt sich rassisch an diejeuige der 
skandinavischen Halbinsel und Englands an. 
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Nordische 
Gruppen 

Islander 
(HANNESSON 

1925) 

Rassenkuude. 

N orweger Schweden 
(SOHREINER (LUNDBORG U. 

U. BRYN 1929) LINDERS 1926) 

Runoschweden 
(HILDEN 1926) 

- ---- - -- --- -1------- - -------- ---~~--~ 

Erwachsene Rekruten 
1920 

Rekruten 
1922-24 

Erwachsene 

d' I ~ 
:M±m I v M±m I v :M±m i v :M±m I v I :M±m 1 

Kiirpergrii13e. 173,6-170,913,30 172,4±0,05 3,41172,2±0,03 3,44 174,1±0,7113,60!159,7±0,671:J 
RelativeStammlange 52,8 - 53,2±0,0l 2,59 53,4 - I - - I 

Kopflange. 197,3±0,1413,08 i~,;±0,06 3,39193,8±0,03 3,20 195,7±0,61

1

2,75185,5±0,63\; 
Kop£breite. 154,1±0,12 3,38 152,1±0,05 3,75150,4+0,02 3,39 156,1±0,60 3,42 150,1±0,6113 
Langenbreitenindex. 78,1 ±0,06 3,69 79,0±0,034,36 77,7 ±0,0l 4,04 79,8±0,30 3,33 81,1 ±0,3313 
LangenhOhenindex. 63,9±0,074,50 65,8±0,035,08 63,5±0,44 6,03 62,1±0,431

1

5 
Breitenhiihenindex 81,8 - 83,4±0,04;4,98 79,6±0,5516,05 76,7±0,616 
:Morph. Gesichtshiihe 130,1 5,21122,2±0,06 5,33 126,6±0,03 5,46 123,1 ±0,66'14,81 111,7 ±0,85 6 
Jochbogenbreite 140,6±0,14 4,27 137,3±0,05 4,02 136,0±0,02 3,56 143,3±0,523,22 133,9±0,5213 
Morph.Gesichtsindex 92,7 ±0,13 5,93 89,1±0,055,88 93,1±0,03 6,02 86,0±0,47\4,49 83,5±0,616 
Jugomandibul..Index - -- 77,3±0,03 4,70 (76,0±0,04) (4,36) - - -
Sag.Nasofacialindex. 45,2 - - - - - 45,6 I - 45,8 I 
Nasenindex . . .. 60,2 - -- - - - 66,1±0,65 - 66,3±0,64 
---- -- -----------1--1----1-

Nasen-I Konvex.. 2,9 I - - - 17,4 I -- lI-
n Gerade-

p~/ 1 wellenfiirm. 63,4 - - - 55,1 - - I-I 
o Konkav.. 33,7 - - -- 27,5 -- - -

--~ ----- - ---- -~--------
Augen- f Blau . . 73,7 - 63,7 - (86,9) - 67,1 
farbe :Meliert. 21,9 - 29,3 -- (8,1) - 30,3 

0/0 Braun. 4,4 - 7,0 - (5,0) - 2,6 

I 

------

Haar-f Blond .. 52,9 - 82,0 I - 94,5 - 79,0 
farbe Braunschwarz 44,1 - 16,5 - 2,2 - 21,0 

% Rot .... 2,8 
I 

- 1,4 
I 

- 3,3 - ? 
I 

In Schweden (Tabelle) sitzt die groBtgewachseneBevolkerung im mittleren Landes
teil und in Stockholm. Nach Siidwesten zu, noch starker aber nach Nordosten, wird 
die Korpergro13e geringer. Auch der Langenbreitenindex des Kopfes ist in :Mittel-, 
dazu in Siidostschweden am niedrigsten; in einzelnen Kiistengebieten, besonders 
aber gegen Nordosten nimmt er hohere Werte an. Der morphologische Gesichts
index, dessen Bestimmung in den verschiedenen nordischen Landern nicht nach 
ganz einheitlicher Technik erfolgte, hat sein Maximum in 'Vestschwcden (93,7), 
am niedrigsten ist er in Siidschweden (92,7). Die Haarfarbe zeigt den gro13ten 
Prozentsatz braunschwarzer !Carben in ~ ordschwcden, wo auch die braunen Augen 
mit 7,4% am haufigsten sind. In Westschweden finden sieh nur 4% brauner Augen. 
Auffallig ist, daB in Stockholm bei erheblieher Korpergro13e und betrachtlicher 
Langschadeligkeit die Komplexion ungemein dunkel ist. Die Rassenverhaltnisse 
Schwedens erklaren sich durch die Annahme von Einsehlagen der Cromagnonrasse, 
welehe durch die spatere nordische Rasse weitgehend verdrangt wurde, der ost
baltischen, mehr rundkopfigen Formen und im Norden durch das Hinzukommen 
von lappischer Bevolkerung (LUNDBORG und LINDERS). 

Auch in Norwegen (Tabelle) sitzt die groBtgewachsene Bevolkerung im mittleren 
Landesteil, au13erdem im Siidwesten, wahrcnd nach Norden zu die Korpergro13e teil
weise erheblich abnimmt. Der Langenbreitenindex zeigt die niedrigsten Werte im Siiden 
an der Grenze gegen Schweden; in den norwegischen Kiistenlandern und besonderR 
im hohen Norden Norwegens nimmt die Zahl der kurzkopfigen Formen erheblich 
zu. In etwa demselben Gebiet, welches die langste Kopfform aufweist, ist aueh die 
Gesieh tsform am langsten. In N ordnorwegen sind die Gesich ter breiter, am 
breitesten jedoch sind sie in den siidwestlichen Kiistengebieten. Dunkle Haare 
und dunkle Augen finden sieh am scltensten in Mittelnorwegen, haufiger sind sie in 
den siidwestliehen Kiistenlandern, am haufigsten im Norden Norwegens. Die 
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Bornholm Farordiinen Fano 
(RIBBING 1926) (JORGENSEN 1902) (RIBBING 1926) 

- ---

Erwachsene Erwachsene Erwachsene 
----

I ~ 1 ~ i ~ ~ ~ I ~ 1 

l\'[±m 
I 

V I M±m I V l\'[ 
I M M±m I V I M±m I 

V 

9,5±0,23 3,53\159,5±O,'" 3,74 169,4 160,2 167,1±0,55 3~1 I 
158,4±0,61 3,40 

52,1 - 53,5 - - - 52,5 53,6 -
----

13,6±0,2 3,08 . 185,4±0,4 2,91 194,9 186,3 190,1±0,5 3,19 1 183,8±O,7 3,29 
4,7±0,2 3,63 I 149,2±0,3 3,21 155,6 150,3 1 56,3±0,5 3,57 150,1±0,5 3,25 
~0,0±0,12 3,85 80,6±0,22 3,88 79,7 80,5 82,2±0,27 3,71 81,9±0,32 3,54 

- - ! - - - - -- - - -
- - - - - - - - -- -

:3,0±0,3 5,39 112,7±0,45 5,59 121,3 112,7 119,7±0,6 5,47 109,2±0,7 5,54 
J,1±0,2 4,08 133,0±0,4 3,92 146,0 136,2 140,5±0,5 4,07 132,1±0,5 3,71 

87,2 - 84,7 - 83,1 83,4 85,1 - 82,7 -

- - - - 78,5 76,5 - - - --
- - 1 - - 46,1 45,5 - - -- -
-- _. - --. 67,6 65,2 - - - -

------ ---
I 

-- -
I -- - - - - - - -
1 

- - -- - - _. - -- - -

I 
- -- - - - - - - - --

------ - - --- -------

- - I - - 20,2 12,2 - - -

I 

--
- -

I 
-- - 75,6 75,9 - -- - -

- - - - 5,3 11,9 - -- _.- -
1--1 I-=--

-----.- --_. 

I 1------ - - 63,4 56,0 - - --
-- - - i -- 36,3 43,7 - _. 

I 
-- --

-_. - -- -- 0,3 0,3 -- - I -
i 

-
I 

Lappen ! Kwanen Nordlander N ordnorwegen 

I 

(Finnen) 

n= 255 105 2754 

KorpergroBe 162,4 I 167,3 I 172,0 
------- -

I I Langenbreitenindex des Kopfes 85,0 82,3 80,2 
Langenhohenindex 66,8 1 66,5 

1 

"66,7 
Breitenhohenindex 78,7 ! 80,8 83,3 
Frontoparietalindex 66,9 68,3 68,8 
Gesichtsindex 81,9 

I 85,0 I 87,7 
J ugofrontalindex . . 75,5 I 76,2 I 76,0 
J ugomandibularindex 77,5 

I 
78,1 

I 

77,1 
Kraniofacialindex . . 89,4 89,9 90,8 
Nasenindex 65,5 63,7 61,0 

-------~---- - -_. -------

Augen- {Bra~n (MARTIN Nr. 1- 6) 30,7 14,6 9,2 
farbe Mehert (7 -12). . . . . 50,0 41,7 32,2 

% Blau (13-16) . . . . . 19,3 43,7 
1 

58,6 
-- - -----

I 

Haarfarbe { Schwarzbraun . 74,4 50,5 
I 

41,0 
0/ Blond .... 25,2 49,5 .'57,9 

o Rot ..... 0,4 
1 

0 1,1 

Saller, Anthropoiogie. 13 
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Rassenverhaltnisse Norwegens werden durch dieselben Einschlage erklart wie 
diejenigen Schwedens. Doch werden speziell zur Deutung der auffiilligen Befunde 
in manchen Kustengebieten (dunkle Haare und Rundkopfe) auch alpine Ein
misehungen angenommen (BRYN und SCHREINER). 

Besonders interessant liegen die Verhaltnisse fUr Nordnorwegen, wo drei ver
schiedene V olksstamme a ufeinander trafen: N ordlander (A b b. 101 A), K wanen (Finnen) 

A 

B 

c 

Abb. 101. Nordnorweger. A Nordisch. B Kwiinisch. C Lappisch. (Nach A. SCHREI~ER.) 

(Abb. IOIB) und Lappen (Abb. 101 C) (Tabelle S. 193 nach A. SCHREINER). Korper
groEe, Kopfform, Gesichtsform und Farbmerkmale geben eine kontinuierliche Reihe 
von den Nordlandern uber die Kwanen zu den Lappen. Die Nordlander sind die 
grollten, haben die schmalsten Kopfe und die schmiilsten Gesichter zugleich in Ver
bindung mit den hellsten Haaren und Augen. Die Lapplander stehen mit kleinem 
'Vuchs, runder Kopf- und Gesichtsform und dunkler Komplexion dem als das 
andere Extrem gegenuber, die Kwanen nehmen zwischen den beiden Extremen die 
Mitte ein und leiten uber. 
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Die Bevolkerung Finnlands ist recht wenig einheitlich. Zwischen der schwedisch 
und der finnisch sprechenden Bevolkerung besteht ein ahnlicher Unterschied wie 
zwischen den Nordlandern und den Kwanen Nordnorwegens (Tabelle nach Unter
suchungen an Wehrpflichtigen von WESTERLUND [1885-1892]). Nach den letzten 
Messungen (1922) betragt die KorpergroBe bei dem finnisch sprechenden mannlichen 

I Korper-i Langenbreiten
groBe index des Kopfes 

Finnen mit schwedischer Muttersprache . . . . . . 168-170 79,6 
Bewohner Westfinnlands mit finnischer Muttersprache 

(eigentliches Finnland und Satakunta) 169 79,9 
Tavasten (die meisten Bewohner Finnlands) . . .. 168 80,5 
Karelier. • • • • • • • • . • . • . . . • . . .. 165 82,0 

Volkselement im Alter von 25-44 Jahren 170,9 em bei dem schwedisch sprechenden 
173,0 cm. Urspriinglich sind die Finnen aus zwei verschiedenen Elementen entstanden 
(BUNAK), einem dunklen, mesocephalen uralischen (vielleicht protomongoloiden) 
Stamm und einem hellen, brachycephalen baltischen Element, dem auch die Slaven, 
Letten, Litauer u. a. Einschlage verdanken. Dazu mogen speziell im heutigen Gebiet 

Finnen 
Erwachsene Manner 

KorpergroBe ... 
Relative Stammlange 

Kopflange 
Kopfbreite . . . . . 
OhrhOhe des Kopfes. 
Langenbreitenindex 
Langenhohenindex 
Breitenhohenindex 
Morphologische Gesich tshohe 
Joehbogenbreite. . . . . . . 
Morphologischer Gesich tsindex 
Nasenindex 

Dunkler Farbentypus 
Sehwacher Bartwuchs 
Mongolenfalte 
Konkave Nase 

n= 

Tschernissen 
(Geb. Mari) 

450 

163,7 
53,0 

187 
150 
130 

80,1 
69,8 
86,7 

123 
140 

87,9 
71,4 

% 
69,0 
76,7 
45,5 
38,9 

I Mordwinen Russen 
I (Gem. Pensa, (Gem. Pensa, 

I
Kr. Gorodisische) Kr. Gorodisische) 

350 450 

166,4 
52,8 

187 
152 
134 

81,4 
71,6 
88,2 

124 
141 

87,9 
65,4 

% 
50,3 
63,8 
34,0 
18,2 

165,4 
53,0 

187 
152 
132 

81,6 
70,8 
86,8 

123 
138 

89,5 
64,3 

% 
36,2 
34,3 
21,5 
12,0 

Finnlands noch nordische, lappische und andere Einschlage gekommen sein. Durch 
den verschiedenen Mischungsgrad ihrer rassischen Hauptelemente erklaren sich die 
anthropologischen Unterschiede im Typus der verschiedenen finnisch sprechenden 
Volkersehaften (TabeUe nach BUNAK). 

Die Letten und Liven (Tabelle S. 196) sind teilweise noch hOher gewaehsen als 
andere nordische Gruppen. Dabei ist jedoch Kopf und Gesicht mehr rund als 
das der skandinavischen Lander. Die Farben sind kaum dunkler, die Nasenform 
ist vorwiegend gerade. Das Baltikum wird als Hauptsitz der ostbaltischen Rasse 
betrachtet. 

In Danemark ist naeh Messungen an Soldaten bei AusschluB der Untauglichen 
die KorpergroBe (1907) wohl etwas geringer als in anderen nordisehen Landern 
(Tabelle S. 196). Nach Westen zu und an der Kiiste der Nordsee finden sich hoher
gewachsene Gruppen, im Osten ist die Bevolkerung der Insel Bornholm (Tabelle 
S. 193) relativ groBgewachsen. Die Kopfform stimmt etwa mit derjenigen der ost
baltischen Lander iiberein, sie ist runder als diejenige der skandinavischen Halb
insel und Englands. Auch die Gesichtsform ist bei den Danen offenbar breiter als 

13* 
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Liven Letten 
(VILDE 1924) (BACKMANN 

<5 ~ 1924) 
----- ~------

l\I±m I 
v M±m I v M 

KorpergrOf.\e 174,2 ± 0,58 3,34 1161,2 ± 0,60 3,73 171,3 
Relative Schulterbreite 21,8 

- I 21,5 - -
--- -

Kopflange .... 193,3 ± 0,61 3,13 181,7 ± 0,59 3,29 193 
Relative Kopflange II,1 - II,3 - -

Kopfbreite . . . . 155,1 ± 0,53 3,43 1148,7 ± 0,60 4,03 157 
Langenbreitenindex . . 80,2 ± 0,33 4,12. 81,9 ± 0,39 4,85 81,3 
Morphologische GesichtshOhe 122,5 ± 0,60 4,94 i II2,6 ± 0,64 5,70 122 
J och bogenbreite 145,8 ± 0,46 3,15 134,9 ± 0,47 3,38 137 
Morpholog. Gesichtsindex 84,1 ± 0,41 4,88 83,5 ± 0,51 6,20 89,1 
Kephalofacialindex 94,0 - I 90,7_ - 87,3 

---- --------

Nasen- {KOnVeX .. ' .. ' . 8 - 2 - -
profil Gerade-wellenform. 87 - 87 - -

Konkav ..... 5 -
I II - -

---~ ------ --

I Augen- I Bra~n. . 8 - II - -

farbe 1 Mehert. . 15 -- 13 - -

Graublau 77 -! 76 - -
-- -----1 ------

Haar- {BlOnd ... 65 -
I 

79 - -

farbe Braunschwarz 33 -
I 

20 - -

Rot .... 2 
I 

- I - -
I 

bei den N ordlandern. Blonde Haare und helle Aug~p. sind zu etwa 60% vertreten. 
1m ganzen scheinen die heutigen Danen mehr Ubereinstimmung mit den ost
baltischen als mit den nordischen Stammen zu zeigen, wenn auch freilich nordische 
und Cromagnonbeimischungen vorkommen. Seit den Metallzeiten hat sich damit eine 
erhebliche Verschiebung der Rassenverhaltnisse auf der jiitischen Halbinsel vollzogen. 

Danemark <5 ~ 

Korpergrofie 169,5 159,2 
Kopflange 193,6 184,1 
Kopfbreite 156,0 149,9 
Index 80,7 81,5 

In Holland betragt die mittlere Korpergrof.\e (1921) 170,8 cm, sie ist am be
trachtlichsten bei den hollandischen (West-)Friesen, am geringsten in Nordbrabant 
(Tabelle fUr 19jahrige Rekruten im Jahr 1907 nach BOLK). Der Langenbreitenindex 

Korpergrof.\e Ofo bis 150 IbiS 155 bis 160 bis 170 bis 180 I dariiber cm 

I [ 
Ganz Holland 0,7 i 1,8 6,6 48,8 37,8 4,0 
Westfriesland 0,8 I 1,4 4,9 43,4 43,8 

I 
5,8 

Brabant. 1,0 
I 

2,6 10,0 56,6 28,0 1,8 

des Kopfes bewegt sich zwischen 79 und 82, ist also im Mittel ahnlich demjenigen 
der Danen und hoher als in den Landern des Nordens. Auch Haar- und Augen
farben und die Gesichtsform sind wohl ahnlich denjenigen der Danen. 1m allgemeinen 
wird Holland von Formen besiedelt sein, die der ostbaltischen Rasse am nachsten 
stehen, daneben von Einschlagen der Cromagnonrasse und der nordischen Rasse, 
in Brabant wohl auch von starkeren alpinen Beimischungen. 

Die nordische Basse (vgl. Abb. lOlA u. I02A) ist nach den Untersuchungen 
der nordeuropaischen Lander zu kennzeichnen als hochgewachsen, mittellang- bis 
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langschadelig, schmalgesichtig mit schmaler Nase von geradem bis welligem 
oder schwach konvexem Nasenprofil, mit hellen Haaren, hellen Augen und 
heller Haut. Ihr Hauptverbreitungsgebiet diirfte heute England sein. Auch in 
Skandinavien sind wohl noch wesentliche Reste dieser Form anzutreffen, 

A B 
Abb. 102. A Nordischer Typus. (Nach BRYN.) B Cromagnontypus. (Nach RIPLEY.) 

Beide Formen Korweger. 

neben betrachtlichen Einschlagen allerdings der Cromagnon- und der ost
baltischen Rasse. Vielleicht sind zwei Schlage zu unterscheiden (SCHEIDT), 
ein binnenskandinavi~cher, hellhaal'iger, mehr rundkopfiger und etwa'l kleinerel' 
Schlag in Schweden, Zentral- und Ostnorwegen, und ein dunkelhaariger, lang
schadeliger, groBgewachsener Schlag vol'wiegend in Mittel- und Nordnorwegen, 
auf Island und auf den britischen 
Imeln. Die Cromagnonrasse (Ab
bildung 102B) ist ebenfalls hoch
gewachsen, dabei stammig, wie 
schon im Palaolithicum mittel
lang- und mehr rundschadelig, 
mit ziemlich breitem Gesicht, 
ziemlich langer N ase , tiefer 
Nasenwurzel und hellen Augen, 
in den meisten Gebieten wohl auch 
hellen Haaren. Doch kommen in 
einzelnen Gegenden (vielleicht 
England, in Norwegen und wahr
scheinlich auch auf der jiitischen 
Halbinsel) auch mehr dunkle 
Haare vor. Es scheint als ob 
diese Rasse, welche urspriinglich Abb. 103. Ostbaltischer Typus. Schwede. 
in der Steinzeit zuerst den Norden (Nach LUNDBORG Ilud LINDERS.) 
besiedelte und dann von den 
ausgesprochenen nordischen, aus dem Siidosten Europas stammenden Lang
schadelformen verdrangt worden war, heute auf der skandinavischen Halb
insel wieder mehr in den Vordergrund tritt. Auch in Holland, auf der jiitischen 
Halbinsel und vielleicht auch im Baltikum stellt sie wohl wesentliche Einschlage. 
Ebenso wie Cromagnonrasse und nordische Rasse heute nur noch durch einen 
kiinstlichen Strich voneinander zu scheiden sind, so grenzt sich auch die ost
baltische Rasse von diesen beiden Gruppen nicht scharf ab (Abb. 103). Sie 
ist etwa ebenso groB wie die beschriebenen beiden anderen Rassen del' nordischen 
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Gruppe. In einzelnen Gebieten allerdings zeigt sie wohl einen kleineren Wuchs 
(jiitische Halbinsel, bei den Finnen). Ihre Kopfform ist etwas runder als die 
der Nordlander, maBig kurzkopfig, mit ziemlich breitem, knochigem Gesicht, 
vorwiegend gerader, manchmal auch mehr stumpfer Nase, mit flacher Nasen
wurzel, hellem Haar und grauen oder weiBblauen Augen. Die ostbaltische 
Rasse hat ihr Hauptverbreitungsgebiet im Baltikum und tragt daher ihren 
Namen, Einschlage von ihr reichen jedoch weit nach Westen. Moglicherweise 
handelt es sich bei der ostbaItischen Rasse urn eine mehr kurzkopfige Abwandlung 
der Cromagnonrasse und die Kurzkopfformen, welche im Neolithicum als 
Borrebytypus auf danischem Boden in stetigem Zusammenhang mit der Cro
magnonrasse auftreten, sind vielleicht als erste Auspragung der ostbaltischen 
Rasse anzusprechen. 1m hohen Norden, bei den Finnen und Lappen werden 
die Rassenverhaltnisse dadurch komplizierter, daB hier vielleicht Einschlage 
protomongoloider Formen (am starksten bei den Lappen) hereinspielen. Doch 
laBt sich offenbar durch Zwischenschaltung der Finnen auch von den Nord
landern zu den Lappen eine kontinuierliche Reihe aufstellen und Finnen sowohl 
wie Lappen haben in den verschiedenen Gebieten ein ganz verschiedenes Aus
sehen. 

Eine eigentiimliche, allen Nordlandern (aber nicht nur diesen) gemeinsame 
Erscheinung ist eine Steigerung der Korpergro[3e in den letzten Jahrzehnten (Tabelle), 
so daB Vergleiche in diesem MaB fiir die verschiedenen nicht gleichzeitig untersuchten 
nordischen Gebiete erschwert werden und nur unter Beisetzung der jeweiligen 
J ahrzahlen vorzunehmen sind. Man erklart dieses GroBerwerden als durch auBere 
Einfliisse bedingt folgendermaBen (BOLK): Jede Rasse hat eine erblich bedingte 

Jahrgang 

" 

1880 
1890 
1904 
1922 

Holland 

165,2 
166,4 
168,6 
170,8 

Norwegen Schweden 

168,8 
169,3 169,2 
170,8 170,8 
171,8 171,9 

Durchschnittslange. Giinstige auBere Bedingungen sind notwendig fiir das Er
reich en dieser Lange, aber diese Umstande sind niemals imstande, das erbliche Durch
schnittsmaB zu heben, sie konnen nur dazu fiihren, daB die Rassentrager, welche 
unter solchen giinstigen Umstanden leben, ihr OptimummaB erreichen. So ware 
durch die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Kulturlandern der Gegen:wart 
(auch Japan ware hierher zu rechnen) die KorpergroBe in den verschiedenen Gebwten 
ihrem OptimalmaB nahe gekommen. Vielleicht erklaren sich auf ahnliche Weise 
auch manche .Abweichungen, welche Stadter (z. B. Stockholm) von der Land
bevolkerung aufweisen und die Domestikationsform des Menschen, welche teil
weise die Stadte bevolkert, ist nichts anderes als die besondere .Auspragung desselben 
Rassentypus wie er auch dem Land zukommt, nur hervorgerufen durch eine Lebens· 
weise, die vollig verschieden ist von derjenigen des Landbewohners. 

Das Verbreitungsgebiet der K urzkoptgruppe legt sich wie ein Giirtel iiber 
Mitteleuropa zwischen die Gebiete der nordischen und der mediterranen Rassen. 
Es erstreckt sich in der Hauptsache von Frankreich iiber Deutschland und 
Polen hinweg bis nach dem Balkan und weit nach RuBland hinein. Seine -ober
gange in die Gruppen des Nordens und Siidens sind jedoch flieBend, auch finden 
sich Gruppen mehr nordischer und mediterraner Zugehorigkeit verschiedentlich 
eingestreut. 

Fiir Frankreich wird die KorpergroBe der 21jahrigen Rekrutenjahrgange 1~30 
bis 1865 auf 165,5 cm, fiir 1861-1862 auf 165,4 cm angegeben. Der durchs?hmtt
liche Langenbreitenindex betragt 83,6 (COLLIGNON), seine Schwankungen lU den 
einzelnen Gebieten sind jedoch betrachtlich (Tabelle S. 199 fiir die niedrigsten und 
hochsten Durchschnittswerte der einzelnen Departements), am niedrigsten ist er in 
Corsica und den ostlichen Pyrenaen, wohl als .Ausdruck mediterraner Einschlage, am 
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hochsten in den Departements Jura und Lozere. Die Haarfarbe ist im Norden 
Frankreichs am hellsten, sie vertieft sich naeh Siiden fortschreitend und ist am 
dunkelsten in den ostlichen Pyrenaen, auf Corsica und im Departement Var. 

Frankreich 

Corsica ..... . 
Ostliche Pyrenaen . 
Dordogne 
Haute Vienne 
Charente . . . 
Pas de Calais. 
Aisne 

Frankreich (Gesamt) 

Langenbreiten
index 

76,9 
78,2 
79,2 
79,7 
80,9 
80,4 
80,9 

8:3,6 
--------------------------------------- ----------- ---
Saone et Loire 
Savoyen .. 
Haute Loire 
Lozere 
Jura .... 

87,1 
87,4 
87,5 
87,9 
88,2 

llothaarige scheinen im Norden haufiger zu sein als im Siiden (Tabelle). Auch die 
Augenfarbe vertieft sich von Norden nach Sliden fortschreitend wie die Haarfarbe, 
der Prozentsatz braunschwarzer Augen ist in Siidfrankreich mindestens fiinfmal 
so groLl wie in den nordeuropaischen Landern (ungefahr 36%). 

Haarfarbe in den Departements 

Manche, Seine inferieure und Calvados 
Ostpyrenaen, Corse und Var . . . . 

Dunkel 

31,4 
61,9 

Mittel 

43,1 
31,1 

Blond 

22,8 
6,5 

Rot 

2,6 
0,6 

Belgien leitet in seiner Merkmalsverbindung im allgemeinen zwischen N ord
frankreich und Holland iiber. Der Langenbreitenindex des Kopfes nimmt von Norden 
naeh Siiden im Durchschnitt zu (HouzE), im nordlichen Flachland betragt er 78,9 
bis 80,5, im Hinterland 80,7-82,3, in Luxemburg 83,4. 

In Deutschland betrug die durchschnittliche KorpergroLle des Rekrutenjahr
ganges 1906 (EVERT) 167,7 em, war also etwa geringer als diejenige der nordischen 
Populationen desselben Jahrganges. Teilte man die Gemeinden nach ihrer GroLle 
ein, so ergab sieh, daLl in den groLleren Stadten die KorpergroLle eine betrachtliehere 
war als in den kleinen Gemeinden (Tabelle). - 1m selben Sinn ging der Unterschied 
zwisehen Einjahrigen (171,6 em) und den iibrigen Mannschaften (167,5 em, Unteroffi
ziere 168,6 cm), wobei neb en sozialen Einfliissen zum Teil allerdings das hohere Alter 

Gemeinden bis 2 000 
" 5000 
" 20000 
" 100000 . . . . 
mehr Einwohner . 

KorpergroLle 
(cm) 
167,7 
167,6 
167,6 
168,1 
168,2 

der Einjahrigen mitspielen mag. Nach ihrer geographischen Verteilung (Abb. 104A) 
unterliegt die KorpergroLle in Deutschland ziemlich betrachtlichen Sehwankungen 
(Tabelle S. 201). Die groLltgewachsenen Gebiete sind das ehemalige GroLlherzogtum 
Oldenburg und die Provinz Schleswig-Holstein; sie leiten zu den Befunden, wie 
sie bei nordisehen Populationen erhoben wurden, iiber. Am kleinsten gewachsen 
zeigt sich die Bevolkerung in Sachsen und Bayern. Doch finden sich auch in den 
einzelnen Landern wieder Schwankungen, so beispielsweise in Bayern, wo die nord
liehen und die siidlichen (Alpen- ) Gebiete einen betrachtlieheren Korperwuehs auf
weisen als das Mittelland (RANKE). Nach dem Langenbreitenindex des Kopfes 
finden sich in ganz DeutschlaI)..d etwa 4,3% Langkopfe, 33,8% Mittellangkopfe, 
46,6% Kurzkopfe und 15,3% Uberkurzkopfe (KRUSE). Aueh in diesem Merkmal 
verhalten sich jedoch die verschiedenen Gebiete Deutschlands ziemlich versehieden 
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(Abb.l04B). Am niedrigsten ist der Index wohl im Norden, besonders anscheinend 
bei den deutschen Friesen, und im Nordwesten (Westfalen), am hochsten im Osten 
und Siidosten, speziell schlesischen und bayerischen Gebieten (Tabelle S. 203, 204 
und 205 nach Untersuchungen an alteingesessener deutscher Landbevolkerung). 
In keinem deutschen Gebiet wird jedoch die Hohe des Index erreicht wie in 
manchen franzosischen Gebieten. Die Gesichtsform scheint auf deutschen Gebiet 
geringeren Schwankungen zu unterliegen (Abb. 104 C), sie ist iiberall ziemlich 

Korpergro(Je der deutschen Rekruten aus dem Jahre 1906 (EVERT). 

GroBherzogtum Oldenburg 
Provinz Schleswig-Holstein 
GroBherzogtum Mecklenburg -S trelitz 
Hansastadt Bremen . . . . . . . 

" Liibeck......... 
GroBherzogtum Mecklenburg- Schwerin 
Provinz Westfalen . . 

" Hannover.. 
Hansastadt Hamburg. 
Provinz Pommern .. 
Fiirstentum Waldeck . . 
Herzogtum Braunschweig 
Provinz Rheinland . . . 
Hohenzollern ......... . 
Fiirstentum Schaumburg-Lippe . . 

" Schwarzburg-Rudolstadt 
Provinz OstpreuBen . 

" WestpreuBen. 
Stadtkreis Berlin. . . 
Fiirstentum Lippe . . 
Provinz Hessen-Nassau 
Fiirstentum Schwarzburg-Sondershausen 
GroBherzogtum Sachsen-Weimar .... 
Reichsland ElsaB-Lothringen 
Provinz Brandenburg ..... 
Herzogtum Hessen . . . . . . 
Provinz Posen . . . . . . . . 
Herzogtum Sachsen-Meiningen . 
GroBherzogtum Baden . . . . . 
Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha 

" Anhalt ... 
Konigreich Wiirttemberg 
Provinz Sachsen . . . 
Fiirstentum ReuB j. L. 
Pfalz ....... . 
Fiirstentum ReuB a. L. 
Siidbayern. . . . . . 
Nordbayern ....... . 
Herzogtum Sachsen-Altenburg 
Provinz Schlesien 
Konigreich Sachsen 

cm 
169,78 
169,67 
169,67 
169,50 
169,43 
169,31 
168,99 
168,95 
168,93 
168,75 
168,65 
168,40 
168,33 
168,26 
168,23 
168,21 
168,21 
168,19 
168,18 
168,07 
168,05 
167,85 
167,83 
167,78 
167,62 
167,60 
167,43 
167,40 
167,40 
167,31 
167,27 
167,26 
167,24 
167,19 
167,07 
166,95 
166,85 
166,71 
166,64 
166,61 
166,39 

breit, erheblich breiter als bei den nordischen Gruppen. 1m Siidosten sind die Ge
sichter wohl etwas runder als im Norden. Die Komplexion (Abb. 104D) nimmt im 
allgemeinen von Nord nach Siid an Dunkelheit zu. Die hellsten Gebiete Deutsch
lands sind OstpreuBen und der Nordwesten (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, 
Westfalen), ziemlich dunkel sind die Bayern, am dunkelsten die ElsaB-Lothringer. 
Ais Blutgruppendurchschnitt werden fiir Deutschland angegeben 39,0% 0, 43,2% A, 
12,5% B und 5,3% AB (KRUSE). 

TypenmaBig betrachtet kommen wohl in dem ganzen groBen Gebiet Deutsch
lands aIle Rassenformen in mehr oder weniger starken Einschlagen vor. Bei den Nord
friesen (Abb. 105 u. 106) finden sich betrachtlichere Beimengungen von nordischen 
und Cromagnonformen, bei den Niedersachsen (Abb. 107) wohl mehr solche von 
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Abb.105. Nordfriese. 

Abb.l06. Nordfricse. 

Abb.l07. Siiderdithmarseher. 
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Nordwestdeutschland Schleswig-Holstein 

1 ~ I'~ 1 Nord-:; IZ~ .8'g 
Ostholstein 0: :S.~CtI "",;:::I Slider- friesland ..:;!~ _Q;) ,or-! Q) 
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Mdnnlich. 
172,51172,9 

[ 

172,6±O, .. I.,291170 .. 1l7O,' 173,01 173,6±0,36 )rpergroBe 167,5 1171,5 3,50 
~lative Stammlange - 51,3 - - 51,4±!.I,10 2,74 51,5 51,0 51,5 51,9±0,O9 2,81 
~lative Armlange . - 44,8 - - 45,3±0,14 4,30 44,7 45,4 44,8 44,9±0,1l 4,03 
)pflange .. __ 193,9 198,3 191,7 192,0 195,5±0,47 3,26 194,7 195,1 193,1 193,5±0,38 3,37 
lpfbreite . 154,6 158,8 159,8 160,1 159,6±0,42 3,60 158,7 158,5 160,7 161,8±0,35 3,70 
,ngenbreitenindex 79,6 80,1 83,5 82,1 81,6±0,22 3,69 81,5 81,3 83,2 83,6±0,19 3,98 
,ngenhOhenindex. - 61,1 62,7 65,7 64, l± 0,25 5,37 63,4 64,1 65,6 66,8±0,23 5,76 
eitenhOhenindex. - 76,3 75,3 80,4 78,6±0,33 5,67 77,8 78,9 78,9 79,9±0,27 5,71 
ans.Frontoparietalindex - 67,9 - - 68,0±0,20 3,891 68,6 70,4 68,9 68,7±0,18 4,46 
lrpholog. GesichtshOhe . 130,6 124,0 128,5 127,1 120,9±0,51 5,75'123,6 119,2 119,5 122,0±0,45 6,25 
chbogenbreite . . . . 139,9 144,2 141,0 143,8 142,6±0,46 4,35 142,4 143,1 145,2 145,0±0,33 3,89 
lrpholog. Gesichtsindex. 93,5 86,0 91,2 89,9 84,8±0,4O 6,39 86,7 83,3 82,3 84,1±0,32 6,55 
gittaler Nasofacialindex - 48,0 - - 49,0±O,17 6,43 46,4 47,2 48,8 46,3±0,19 7,09 
.senindex - 59,0 59,9 58,4 59,7±0,49 11,09 59,6 60,3 60,4 62,4±0,40 10,99 -- ---- ----

.sen-{KOnkav ..... - 8,6 - - 12,7 - 16,3 20,2 16,2 19,1 -
Irm Gerade-wellenfor. - 50,9 - - 46,1 - 48,2 50,5 51,7 49,5 -
I/O Konvex .... - 40,5 - - 41,2 - 35,5 29,3 32,0 31,4 -

-------- ------

,ar-{Blond. . . . 83,4 54,1 67,4 84,5 64,7 -1 63,6 40,1 56,1 46,3 -
be Braunschwarz 9,5 40,0 32,6 15,5 34,6 - 34,7 57,5 41,6 53,7 
10 Rot. __ .. 7,1 5,9 ? ? 0,7 -I~ 2,3 2,3 

------ ----
gen- {BraUn . _ (8,5) 5,2 (11,8) (4,7) 4,9 - I 3,5 4,3 7,0 2,8 -
,rbe Meliert. _I (5,0) 21,51 (59,1) (32,3) 26,8 -1 17,7 15,5 15,1 19,0 

1 

-

'/0 Blau .. · (86,5) 73,3 (29,1) (63,0) 68,3 - 78,8 80,2 77,9 78,2 -

Weiblich. 
/161,5 I I I 1 'rpergroBe . . . _ - 156,9 163,6 160,3±0,41 3,40 159,9 159,4,159,9 162,3±0,29 3,25 

lative Stammlange - 52,3 - - 52,5±0,13 3,20 52,8 52,31 52,8 52,7±0,12 4,14 
lative Armlange . - [ 44,3 - - 44,7±0,11 3,20 43,9 44,6 44,5 44,1±0,11 4,45 
pflange _ .. _ 184,91188,1 184,5 183,0 183,9±0,41 3,01 186,0 185,5 183,6 183,0±0,34 3,33 
'pfbreite .•.. 148,8 152,9 154,4 155,3 152,8±0,40 3,52 153,0 151,7 153,9 155,3±0,31 3,55 
rrgenbreitenindex 80,5 81,3 83,7 84,2 83,1±0,23 3,73 82,3 81,7 83,8 84,9±0,15 3,16 
rrgenhohenindex. - 62,3 62,5 67,4 66,5±0,26 5,19 64,6 64,9 67,8 68,8±0,19 5,22 
3itenhOhenindex. - 76,6 75,0 79,2 80,0±0,33 5,45 78,5 79,4 80,9 81,0±0,24 5,41 
ms.Frontoparietalindex - 69,0 - - 68,8±0,22 4,29 69,2 71,2 69,5 69,0±0,17 4,35 
rpholog. GesichtshOhe . - 114,6 120,0 118,1 109,2±0,52 6,34 111,6 107,4 108,6 111,3±0,38 6,11 
lhbogenbreite .... - 136,9 132,6 133,3 134,3±0,37i 3,67 134,1 133,1 135,6 136,7±0,29 3,89 
rpholog. Gesichtsindex. 91,21 83,7 90,6 88,8 81,4±0,42 6,92 83,2 80,7 80,1 81,4±0,28 6,29 
~ittaler Nasofacialindex - 47,7 - - 49,9±0,25i 6,78 47,9 47,3 49,4 46,9±0,19 7,10 
senindex - 59,5 60,1 56,1 57,9±0,50 11,56 59,8 61,2 59,8 61,8±0,35 10,05 

---- -----1-- ----
sen- r Konkav ..... - 27,1 - - 32,6 

I 
- 34,7 39,2 30,4 52,3 -

rm l Gerade-wellenfor. - 62,5 - - 51,7 - 54,3 39,2 55,7 31,5 -
'/0 Konvex .... - 10,4 - - 15,7 i - 11,0 21,6 13,9 16,2 -

------ [------------
ar-t Blond .... 86,4' 62,7 66,6 75,3 65,0 I - 54,0 53,8 61,5 48,6 
be Braunschwarz · 11,4 32,7 33,4 24,7 31,2 - 39,4 40,7 35,8 51,4 
o Rot. - - .. · 2,2 4,6? ? 3,9 - 6,6 5,61 3,5 -

· (4,5)1~ (14,7) I (4,7) --1--gen- t Braun - 13,7 - 9,9 5,9 9,7 7,1 
r be Meliert_ .1 (12,5) 44,4 \ (57,0), (32,3) 28,6 -132,1 20,8127,1 34,0 -
10 Blau .. · (83,0)! 47,9 (28,3) I (63,0) 57,7 - 58,0 73,3 63,21 58,9 -
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Mannlich. 
KorpergroBe . . . . 
Relative Stammlange 
Relative Armlange 
Kop£Iange 
Kopfbreite . 
Langenbreitenindex 
LangenhOhenindex. 
Breitenhohenindex. 
Transv. Frontoparietalind. 
Morpholog. GesichtsbOhe . 
Jochbogenbreite 
Morpholog. Gesichtsindex. 
Sagittaler N asofacialindex 
Nasenindex 

Rassenkunde. 

Bayern 8' 
0-< ~ 

-~ ~ -Oi ~ Miesbach (Oberbayern) (RIED 1930) I 
g z ~ ~ 0-< ~ Erwachsene 
~ M.d "p:.d l _____ ---; _____ -, _____ ---;--

~ ~ ~ ~ ~ ~ Schlierach- und I 
~ ~ ~ ~ ~ ~ Westen Leitzachtal Mangfalltal I 

01'" t>'" 
e:. e. I-M-±-m-;-I-v M ± m I v M ± m I v I 

171,4168,1168,3±0,55 3,23169,3±0,46 3,69170,5±0,42 3,64 
- - 51,9 - 52,0 - 51,5 -
45,6 - 45,2±0,15 3,30 45,4±0,1l 3,24 45,4±0,OS 2,75 

195 190 187 ±0,62 3,29 187 ±0,5O 3,66 188 ±0,42 3,36 
161 160 159 ±0,55 3,39 159 ±0,44 3,80160 ±0,39 3,64 
83,2 84,0 85,1±0,33 3,90 85,3±0,26 4,25 85,2±0,20 3,56 
61,4 65,8 65,3±0,39 5,85 64,7±O,29 6,28 66,0±0,31 7,12 
75,3 78,2 76,8±0,45 5,79 75,8±0,35 6,31 77,5±0,35 6,77 
67,4 - 68,9±0,27 3,88 69,0±0,22i 4,41 69,3±0,20 4,44 

134 126,9 121 ±0,57 4,62 122 ±0,52 5,85 123 ±0,49 6,02 
142 142 142 ±O,50 3,50142 ±O,42i 4,05143 ±0,36 3,80 
93,3 89,4 85,5±O,46 5,33 86,1±0,40 6,37 86,1±0,36 6,21 
~1 - 44~ - 44$ - 43~ -/ 
61,7 - 68,4±O,7110,1l 67,7±0,5611,36 69,5±O,46 9,87 

-N-a-Se--n--{-K-Onk-a-v-.-. -.-. -1--- _ ------------I 
form Gerade-wellenf. := - I' I 

0/0 Konvex . . . - I 
Haar-{ Blond. . .. -=- --- 31,9 - 1 

farbe Braunschwarz 672 - - I 0',8 % Rot ..... 

A-t-~-!-.~--{-~-~-~-:-~-: ----- := := ----1--1 ~H --1------I 
Weiblich. 

KorpergroBe . . . . 
Relative Stammlange 
Relative Armlange 
Kop£Iange 
Kopfbreite 
Langenbreitenindex 
Langenhohenindex. 
Breitenhohenindex. 
Transv. Frontoparietalindex 
Morpholog. GesichtshOhe . 
J ochbogenbreite 
Morpholog. Gesichtsindex. 
Sagittaler N asofacialindex 
Nasenindex . 

156,2 159,6±0,60 3,60 158,3±0,37 3,37 159,2±O,33 3,28 
- 52,4 - 52,7 - 52,8 -
- 44,9±0,15 3,31 44,8±0,09 3,02 44,6±0,08 3,04 

181 178 ±0,60 3,22 178 ±0,42 3,44 178 ±0,37 3,29 
150 152 ±0,56 3,51 152 ±0,32 3,II 153 ±0,31 3,23 
83,4 85,2±0,37 4,16 85,7±0,23 3,87 86,0±0,22 4,01 
64,7 65,8±0,47 6,86 66,9±0,29 6,44 67,5±0,28 6,50 
77,6 77,1±0,47 5,79 78,0±0,31 5,75 78,6±0,30 6,09 
- 69,6±0,30 4,15 70,0±0,21 4,50 69,7 ±0,18 4,07 

116,3110 ±0,69 5,95 112 ±0,39 5,15 112 ±0,45 6,27 
134 135 ±0,52 3,67134 ±0,34 3,78134 ±0,32 3,78 
86,8 81,3±0,56 6,46 83,6±0,33 5,84 83,6±0,36 6,73 
- 44,6 - 44,6 - 43,7 -
- 69,1±0,8111,10i_ 67,2±0,45

j
_9,74 69,7±O,451O,08 

, 1 

~~~:-{~~~~~eite~6r~ig := '- I I 

% Konvex ..... - I I 
Haar-{BlOnd. . . . - I~~----I 
farbe Braunschwarz - 61,6 

% Rot..... - 'I 0,8 
------1----- 1--
~~~b~- {~:t~~ := 1/ I fN I II 

% Blau. - I 26,7 I 
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Bayern Mitteldeutschland 



206 Rassenkunde. 

ostbaltischer und Cromagnonform, in Ost·Mitteldeutschland (Abb. 108 aus Ost
thiiringen) vielleicht mehr Typen praslavischer, bei den Bayeru (Abb. 109 u. no 
aus der mittelfrankischen Keuperbucht) alpiner und dinarischer Form, letztere 

Abb.108. Ostthiiringcr. 

Abb.109. Aus der mittelfrankischen Keuperbucht. 

Abb. no. Aus der mittelfrankischen Keuperbucht. 

besonders in den Gebirgslanderu. 1m iibrigen zeigt aber gerade eine genauere rassen
kundliche Untersuchung Deutschlands, daB zwischen den schema tisch unterschiedenen 
Rassentypen ein klare~. Trennungsstrich nirgends zu ziehen ist, alle Extremformen 
sind durch flieBende Ubergange stetig verbunden und nirgends bestehen scharfe 
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Gegensatze. Man konnte streng genom men fUr alle kleineren Gebiete besondere 
Rassen aufstelIen, die an Bedeutung den ausgesonderten Extremformen vollig gleich. 
wertig waren. 

In der Schweiz ist eine Landeserhebung gerade im Gang (SCHLAGINHAUFEN), 
fUr welche Ergebnisse noch nicht vorliegen. 

In Osterreich sind, wie schon in den bayerischen Alpenlandern, einzelne Gebiete 
offenbar deutlich groBer gewachsen als in Deutschland (Tabelle). Dabei ist jedoch 

Karntner 
Steiermarker . . 
N iederosterreich 
Salzburg .... 
Oberosterreich . 
Tiroler. . . . . . 
Bosnien.Herzegowina 
Slowenen ..... 

KorpergroJ3e 
(1890-1900) 

169,1 
168,3 
167,8 
167,6 
166,7 

etwa 169,0 

Langenbreitenindex nach 

WEISBACH I KRusE·FISCHER 

81,7 
82,9 
82,2 
82,7 
82,7 

85,7 
84,3 

82,3 
82,6 
82,1 
82,7 
82,3 
83,3 

der Langenbreitenindex des Kopfes in den meisten Gebieten niedriger als in Sud· 
deutschland, nur in Bosnien·Herzegowina und bei den Slowenen werden hohere 
Werte erreicht. 

In Polen (Tabelie S. 208) liegt die durchschnittliche KorpergroJ3e (1925) zwischen 
165 und 166 cm; der kleine Wuchs, welcher sich in Deutschland in schlesischen 
Gebieten fand, wird also von den Polen offenbar noch unterboten. Die kleinst· 
gewachsenen Gebiete sind Lodz, Kieleck und Stanis· 
lawow, die groBten Pomorsk und Poznansk, also die 
ehedem deutschen Gebiete. Der Langenbreitenindex 
des Kopfes ist in den nordlichen Kreisen durchschnitt· 
lich geringer als in den sudlichen, er schwankt im 
Mittel zwischen 81,6 und 84,8. Der morphologische 
Gesichtsindex zeigt die meisten Schmalgesichter im 
Westen (Pommern und Posen) und i~. Sudosten, im 
Mittel zeigt er Breitgesichtigkeit an. Uber die Farb· 
merkmale liegen Angaben noch nicht vor. Die durch· 
schnittliche Blutgruppenverteilung zeigt 32,5% 0, 
37,5% A, 20,8% B und 9,1 % AB. 

In Ungarn sind vor aliem mongolische Bei· 
mengungen bemerkenswert. Den Mongolen nahe· 
stehende Formen erschienen dort geschichtlich erst· 
mals mit den Hunnen, dann, schon weitgehend mit 
europaischem Blut vermischt, mit den Avaren, und 
endlich mit den Ungarn, mit diesen jedoch schon 
vollig vermischt und weitgehend europaisiert. Immer· 
hin £alit noch heute bei den Ungarn eine an asiatische 
VerhaItnisse erinnernde Blutgruppenverteilung auf Abb. Ill. Dinarischer Typus. 
(31,0% 0, 38,0% A, 18,8% B und 12,2% AB nach (Nach FISCHER.) 

VERZAR.WESZECZKY) mit einer Steigerung desProzent· 
satzes an B ·Blut, wie sie ungefahr derjenigen bei den Polen entspricht. Die mittlere 
KorpergroJ3e wird auf 167,6 cm, der mittlere Index auf 84 angegeben. 

In der Ukraine (Tabelle S. 208 und 209) liegt die KorpergroJ3e bei den ver· 
schiedenen Stammen zwischen 165 und 168 cm. Der Langenbreitenindex schwankt 
zwischen 82 und 83, der m6rphologische Gesichtsindex entspricht etwa demjenigen 
der Polen. Die Nasenform ist in der Regel gerade, in dem einen Gebiet mit mehr 
konvexem, im anderen mit mehr konkavem Einschlag. Nach der Haarfarbe fehlen 
Blonde, nach der Augenfarbe Hellaugige nicht vollig, die uberwiegende Komplexion 
ist jedoch dunkel. In einzelnen Wolhyniergruppen finden sich wohl auch schon 
starkere mongolide Einschlage, so daJ3 fUr sie ein helier Ostrassentypus als aus· 
gesprochen mongolid (H. POCH) bezeichnet werden konnte. 

Auf dem Balkan ist eine teilweise sehr hochgewachsene Bevolkerung ansassig. 
Fur Serben (vgl. auch Tabelle S. 209) wird eine KorpergroJ3e von 167 -172 cm im 
}1ittel angegeben. Der Langenbreitenindex des Kopfes scheint in einzelnen Gebieten 
ahnlich hohe Werte zu erreichen wie in den rundkopfigeren Gegenden Frankreichs 



P
ol

en
. 

W
eh

rp
fl

ic
ht

ig
e 

na
.c

h 
M

 Y
D

J"
A

RS
K

J 
(1

92
5)

 

K
or

pe
rg

ro
ll

e 
K

op
fl

ii
ng

e 
K

op
fb

re
it

e 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
L

an
ge

n 
b

re
it

en
in

d
ex

 
. 

. 
M

or
ph

ol
og

. 
G

es
ic

ht
si

nd
ex

 
N

a.
se

ni
nd

ex
 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

~
 

.~
 

~
 

Q
 

~
 

• .
...

! 
il
) 

Co
) 

~
 

...
...

 
...

...
 

q,
) 

...
...

 
C
o
)
.
~
 

~
 

Co
) 

• .
...

! 
:.g

 
; 

~
 

~
 

'0
 

~
 

'1
""

1 
,..t

::s
::: 

.~
 

r'd
 

....
.. 

~
 

w
 

0 
....

... 
is 

.-
~ 

.;J
 

eL
i 

~
 

0 
~
 

Z1 
'I'

: 
i" 

0 
t;

 
~ 

0 
0:

; 
;;:

 
~ 

~ 
] 

g 
~ 

~ 
g-

o 
Q

;) 
~
 

.0
 

0 
0 

bJ
J 

0 
..

 
'"

 
w

 
~ 

....
.. 

.~
 

'"
 

p 
~
 

H
 

;;:
 

p.
. 

0 
0 

'2
 

'" 
. ~
 

~
 

~
 

H
 

H
O

p
.
.
 

p.
. 

~ 
~
 

~
 

Z
 

~
 

16
6,

1!
 1

65
,0

 
16

6,
0 

16
5,

8 
1

6
5

,6
1

1
6

4
,8

 
16

5,
6 

16~
,1 

~66
~91

166
,9 

16
4,

0 
. 1

65
,5

 
18

8,
3 

i 
18

6,
9 

18
5,

0 
18

6,
3 

18
5,

8 
18

7,
5 

18
8,

5 
18

5,
6 

18
9,

0 
' 1

88
,4

 1
83

,8
 

18
6,

1 
1

5
5

,2
' 

15
7,

0 
15

7,
6 

15
6.

8 
15

6,
5 

15
6,

5 
15

5,
9 

15
5,

8 
15

5,
2 

15
6,

3 
15

4,
8 

15
5,

7 
8

1
,9

. 
83

,5
 

84
,8

 
83

,7
 

83
,8

 
82

,8
1 

81
,9

 
83

,1
5 

81
,7

 
82

,6
 

83
,8

 
83

,2
 

8
4

,9
' 

84
,6

 
84

,6
1 

84
,8

1 
85

,2
 

85
,2

1 
84

,9
 

84
,7

 
85

,7
 

85
,6

 
86

,4
 

85
,6

1 
66

,6
 

67
,7

 
67

,2
 

66
,9

 
67

,5
 

6
6

,1
, 

66
,3

; 
66

,8
 

63
,4

 
63

,9
 

6
6

,0
' 

67
,4

 

Q
;) ~
 ~ '" '" eLi ... ~ 

16
5,

4 
18

9,
0 

15
5,

9 
82

,0
 

85
,2

 
70

,8
 

Q
;) ea
 

:0
 

~
 

Q
;) 

'.
-0

 
J, -<
;:
:~
 

"<
5

Q
;)

 

~
 

Q
;) 

N
 a

.s
en

pr
of

il
 %

 
H

a.
a.

rf
a.

rb
e 

%
 

~ e :0
 

~
 

~.
a 

~
~
 

:
~
~
 

H
'$

 
~
 

'[
jj

~ 
Q
;
)
.
~
 

o 

.-
0 ~
 

';3
 

Q
;) ~ Z
 

~ " ~ o ~
 

Q
;) 

.-0
 
~
 '" o 

" ~ 11 o 
i 
~
 

-
-
-
-
-
-
-
-

.....
. 

;:::
; 

Q
;) 
~
 

Q
;) 

I 
::::

 
:r1

 
~
 

I 

.....
. 

Q
;) 11 

i i 

p ~
 

S
ii

dw
es

t·
 u

n
d

 Z
en

tr
a.

lw
ol

hy
ni

en
 (

SS
A

C
H

A
R

O
W

) 
. 

16
6,

3 
82

,1
 

69
,3

 
66

,5
 

64
,8

 
71

,4
 

6,
6 

17
 

60
,9

 
32

,4
 

3,
3 

34
,1

 1
6

2
,5

 
W

es
tw

ol
hy

ni
en

 (
H

. 
PO

C
H

) 
.
.
.
.
.
.
.
.
 

. 
G

a.
li

z.
-W

ol
hy

ni
en

 
(Z

ol
ki

ew
) 

(P
A

ST
O

ER
N

A
K

) 
.
.
 

G
a.

li
z.

-W
ol

hy
ni

en
 (

B
ro

dy
, 

Z
ba

.f
llz

) 
(R

A
K

O
W

SK
Y

) 

16
4,

6 
82

,2
 

86
,6

 
16

5,
4 

83
,4

 
85

,1
 

16
8,

4 
82

,8
 

59
 

24
 

21
,1

 
69

,2
 

9,
6 

22
 

61
 

17
 

6,
8 

47
,6

1 
45

,6
 

4,
8 

29
,8

 
65

,3
 

Q
;) ~ 'I
':

 
~
 ~ 

Q
;) ~ 'I'
: p.
, 

'0
 

~
 

.
~
 '" .-0 p.
, 

N
 

16
5,

8 
1

6
6

,8
1

1
6

2
,8

 
18

9,
2 

18
5,

9 
18

8,
3 

15
5,

5 
15

4,
1 

15
4,

0 
81

,6
 

82
,4

 
82

,8
 

84
,2

1 
85

,7
 

66
,3

 
66

,2
 

A
ug

en
fa

.r
be

 %
 

I 
I 

.....
. 

.....
. 

Q
;) 

;:::
; 

I 

Q
;) 

I 
~
 

~
 

Q
;) 

~
 

I 
~
 

:r1
 

~ 
p 

I 
I 
~
 

35
,0

 
24

,1
 

I 
40

,7
 

39
 

39
 

I 
22

 
25

,0
 

41
,6

 
! 

22
,4

 
21

,1
 

44
,2

 
. 

34
,6

 

t.:
> ~
 

~
 

Il
' ~ ~ ~ 



Spezielle menschliche Rassenkunde. 209 

Ukrainische Wolhynier (R. POCH) Serbien 

Mannlich 

I 
Weiblich 

(V. LEBZELTER) 
~ 

M±m I v M±m I v M±m I v 

KorpergroBe . . . . . 164,6± 0,53 4,04 155,2± 0,30 3,21 167,0± 0,33 4,04 
Rumpflange in % der 

KorpergroBe . . . . 30,3± 0,11 4,42 31,1 ± 0,11 5,40 29,3 -
Spannweite der Arme . 173,8± 0,56 4,07 162,1 ± 0,34 3,51 - -
Spannweite in % der 

I KorpergroBe 106,2 - 104,4 - -
I 

-
------ -- -- --- -------- ------

Kopflange 184,1 ± 0,38 3,27 176,9± 0,29 3,31 181,9± 0,35 4,03 
Kopfbreite 151,4± 0,33 3,50 145,1 ± 0,261 3,59 154,4± 0,30 3,68 
Ohrhohe des Kopfes . 121,1 ± 0,42 5,53 118,3± 0,34 5,70 - -
Langenbreitenindex . 82,2± 0,22 4,38 81,9± 0,16 4,03 84,6~ 0,201 4,98 
Langenhohenindex. . 65,7 ± 0,25 6,01 66,7 ± 0,19 5,74 

I 
-

Breitenhohenindex. . 80,0± 0,28 5,64 81,5± 0,24 5,89 - -

Morpholog. Gesichtshohe 120,5± 0,44 5,82 109,9± 0,27 4,97 121,5± 0,34 5,80 
Jochbogenbreite. . . . 139,5± 0,34 3,91 132,1± 0,22 3,26 140,9± 0,28 4,12 . 
Morpholog. Gesichtsindex 86,6± 0,34 6,23 83,4 ± 0,221 5,37 86,4± 0,25 5,95 
Breite zwischen den in-

neren Augenwinkeln . 33,5± 0,18 8,51 31,6± 0,12j 7,94 27,2± 0,15 8,65 
Nasenhohe ...... 52,5± 0,28 8,23 47,3± 0,19

1

8,18 50,8± 0,20 8,05 
Sagitt. N asofacialindex . 43,6 - 43,0 - 41,8 -
N asenbreite. . 35,5± 0,19 8,51 31,9 ± 0,13 8,53 31,9± 0,20 10,58 
N asenindex . 66,5± 0,49 11,76 68,0 ± 0,37 10,36 63,8± 0,90 13,36 
Phys. Ohrlange 60,5± 0,56 10,68 56,5± 0,2617,43 - -

Phys. Ohrbreite 35,5± 0,32 10,45 32,6± 0,19 9,57 - -

Ohrindex ... 59,1 ± 0,56 10,80 57,7 ± 0,3810,60 - 1_ 

'-" -----!--------1--
N asen· {KOnkaV . . . 24,8 - 62,0 I - 11,6 -

form Gerade-wellig. 57,2 - 35,0 i - 65,3 -

% Konvex ... 17,6 - 3,0 
I 

- 23,1 -
-- '., 

I 

- ,-

R rf rbe { Blond. . 5 - 12 - 30,5 -
aa o a Braun. 69 - 69 

I 
- } 59,5 -

/0 Schwarz 26 - 19 - -

Augen- I Brnun MARTIN I Nr.I-5 .. 16 - 25 - } 45,3 dunkel -farbe Meliert 6-12 . 33 34 

I 
% 

- -
}48,5 hell 

-

Blau 13-16 . 51 - 41 - -

(PITTARD), so besonders in Bosnien, Montenegro und Albanien. In Serbien, Rumanien 
und Bulgarien (79,7 nach WATEFF) ist er viel niedriger. In denselben Gebieten sind 
auch die Blondhaarigen haufiger als in den fibrigen Balkanlandern. 

Aus den. Erhebungen, welche in dem mitteleuropaischen Streifen zwischen 
nordischer und mediterraner Rasse durchgefiihrt wurden, schalt sich als das 
eines Extremtypus das Bild der dinarischen Rasse (Abb. llI, Anklange auch 
in Abb. llO) heraus. Sie ist hochgewachsen, kurzschadelig; mit steilem, wie abge
hackt wirkendem Hinterhaupt, mit starker konvexer Nase, dunklen Augen 
und dunklen Haaren. Sie findet sich vorwiegend in den Landern der dinari
schen Alpen und tragt daher ihren Namen, auBerdem im deutsch-osterreichischen 
Alpengebiet und vielleicht auch in manchen franzosischen Gegenden. Von 
manchen wird sie gewisser Ahnlichkeiten wegen mit der vorderasiatischen Rasse 
in Verbindung gebracht, von der sie jedoch vorwiegend ihre betrachtliche 
KorpergroBe unterscheidet. 

Ais N ebenrasse wird der dinarischen Rasse eine sog. subadriatische Rasse 
(DENlKER) angegliedert, die weniger groB, weniger rundkopfig und von hellerer 
Komplexion ist. Sie soIl hauptsachlich in Siidmitteleuropa und Rumanien, als 

Saller, Anthropologie. 14 
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"Ontrusrasse" auch bei den karelischen Finnen verbreitet sein und der subnordischen 
(ostbaltischen) Rasse nahestehen. 

Von der dinarischen Rasse nicht scharf zu trennen ist die alpine Rasse 
(Abb.109). Sie steIlt einen kleinen, gedrungenen Typus dar mit rundem Kopf, 
breitem Gesicht, schmaler Nase, die gerade bis konvex, wohl auch konkav ist, 
mit ziemlich dunk len Haaren und dunklen Augen, ohne daB blonde Haare 
und Blauaugige vollig fehlen. Sie kommt in einzelnen Gebieten Frankreichs, 
Bayerns und im Osten gehauft vor. Ob sie, wie vielfach angenommen wird, 
eine mongolide Wurzel hat, ist angesichts des Kurzkopfzentrums in Frankreich 
wohl mehr als fraglich; auch die palaolithischen Kurzkopffunde sprechen vie I 
mehr dafUr, daB die Kurzkopfigkeit einzelner europaischer Rassen auf euro
paischem Boden entstanden ist und nicht ohne weiteres auf ostliche Zu
sammenhange hin weist. Die Ost- ( priislavische ) Rasse (Ab b. 112) ist e benfalls klein, 

Abb.l1~. Dunkelostische Form. (Nach POCH.) 

mit rundem oder maBig rundem Kopf, viereckigem Gesicht und oft Stumpfnase, 
mit mehr blonden oder auch dunklen Haaren und mehr blauen, aber auch 
dunklen Augen. Ihr hauptsachlichstes Verbreitungsgebiet ist WeiBruBland, das 
Sumpfgebiet um Pinsk, Polen, Litauen, in Mischung auch der Norden Zentral
ruBlands, Finnland und OstpreuBen. Zwischen praslavischer und alpiner Rasse 
ist ebenfaIls wieder nur ein kiinstlicher Grenzstrich zu ziehen und aIle ange
fiihrten Formen greifen weit ineinander ein. Sie hangen aber nicht nur unter 
sich zusammen, sondern gehen auch in breiter Front und mit stetigen flieBenden 
Ubergangen in die mehr langkopfigen Formen des Nordens iiber. 

Fur Mitteleuropa Hegen keine so umfassenden Daten vor wic fUr den Norden, 
welche eine VergroBerung der Bcvolkerung in den letzten Jahrzehnten erkennen 
lieBen. Doeh hat eine solche zweifellos auch in Mitteleuropa, wenigstens in einzelnen 
Gebieten Deutschlands, stattgefunden, so in Baden (Tabelle nach SIMON). 

KiirpergriiBe in Baden 

Jahrgang 1840-1864. 
1886-1894. 

1911 

I Kleine 
unter 162 em 

39,0% 
37,6 " 
19,5 " 

GroBe 
liber 170 em 

15,6% 
23,5 " 
31,6 " 

In einzelnen mitteleuropaischen Gebieten (Frankreich, Balkan) maeht sieh 
starkerer mediterraner Einschlag bemerkbar. Das Hauptverbreitungsgebiet 
der mediterranen Rassengruppe stellen die iberische Halbinsel, Italien und teil
weise auch Griechenland sowie die im Suden an das Mittelmeer angrenzenden 
Lander dar. 
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Auf der iberischen Halbinsel betragt die mittlere KorpergroBe in Spanien (1894) 
164 em, in Portugal zur gleiehen Zeit 162,2 em. Bis zur Gegenwart seheint dieser 
Wert etwas gestiegen zu sein (Tabelle naeh THEJlfIDO 1928). Der mittlere Langen
breitenindex der Spanier ist 78,2, der Index sehwankt in den einzelnen Provinzen 

Portugiesen 

KorpergroBe 
Spannweite . 
Langenbreitenindex . 

164,4 ± 0,34 
167,9 ± 0,37 

76,0 ± 0,15 

v 

6,8 
7,4 
3,0 

152,6 ± 0,32 
152,8 ± 0,36 

76,4 ± 0,17 

v 

5,8 
6,5 
3,1 

von 76,7 (Alieante und Castellon) bis 80,9 (Oviedo); der Slidosten seheint im allge
meinen etwas langsehadeliger zu sein als der Norden und Slidwesten. Die Portu
giesen sind wohl noeh etwas langsehadeliger als die Spanier. Die Augenfarbe wird 
flir das ganze Land zu 16,7% als Blau und zu 83,3% als Braun angegeben. Aueh 
diese Prozentzahlen sehwanken; so besitzt Navarra beispielsweise 59,9% Braun
augige, Granada dagegen 86,1 %. J edenfalls ist der Prozentsatz dunkler Farben 
auf der iberisehen Halbinsel ungemein hoeh. 

In Italien betriigt die mittlere KorpergroBe (1859-1863) 164,5 em, im Norden 
ist sie betraehtlieher als im Sliden. Der mittlere Langenbreitenindex des Kopfes 
ist 82,7; der Index nimmt ahnlieh wie die KorpergroBe von Norden naeh Sliden, 
und zwar ziemlieh stark, ab. Wahrend die Alpenlander einen Index urn 85 aufweisen, 
hat Sardinien nur einen solehen von 77 ,5. So langsehadelig wie die Portugiesen 
werden die Italiener aueh der einzelnen Provinzen durehsehnittlieh also nieht. 

Venetien 
Toskana. 
Ligurien. 
Lombardei 
Emilia. 
Piemont. 

Latium 
Umbrien 
Marken 

Campanien 
Apulien 
Sizilien 
Abruzzen 
Kalabrien 
Basilieata 
Sardinien 

Italien. 

166,6: 85,0 
165,6' 82,3 
165,5 82,3 
165,3 84,4 
165,3 85,2 
164,9 85,9 

164,3 81,0 
164,2 84,1 
163,8 84,0 

163,5 82,1 
163,5 79,8 
163,5 79,6 
163,2 81,9 
163,1 78,4 
162,6 80,8 
161,9 77,5 

0,9 
0,7 
0,6 
0,7 
0,6 
0,8 

0,8 
0,5 
0,7 

0,4 
0,4 
0,3 
0,6 
0,1 
0,4 
0,2 

Haarfarbe % 

. 13,8 
10,3 
11,7 
11,2 

7,9 
13,1 

6,8 
10,2 

8,1 

60,3 
63,1 
62,8 
62,2 
60,4 
63,3

1 60,3 
59,5 
62,4 

6,9 57,8 
6,1 57,3 
5,9 54,6 
6,9 62,5 
3,0 52,8 
4,4 59,7 
1,1 , 43,7 

25,0 
25,9 
24,9 
25,9 
31,1 
22,8 

31,7 
29,8 
28,8 

34,9 
36,2 
39,2 
30,0 
44,1 
35,5 
55,0 

16,3 
10,9 
11,2 
14,2 

9,8 
14,1 

8,8 
12,1 
10,5 

8,8 
7,2 
8,0 
8,5 
5,1 
6,3 
3,8 

Augenfarbe % 

24,8 
20,8 
18,7 
22,6 
22,0 
25,9 

18,2 
20,9 
22,0 

17,9 
19,2 
15,6 
19,7 
14,7 
17,0 
10,2 

52,9 
61,2 
61,3 
56,7 
60,5 
54,0 

63,7 
59,8 
60,8 

62,3 
63,0 
63,2 
64,1 
65,4 
67,8 
65,4 

6,0 
7,1 
8,8 
6,5 
7,7 
6,0 

9,3 
7,2 
6,7 

11,0 
10,6 
13,2 
7,7 

14,8 
8,9 

20,6 
-----:-- --1----------- ----

164,5 82,7 0,5 1 8,0 I 59,0 32,5 9,7 19,3 61,3 9,7 

Die Farbmerkmale (Haarfarbe und Augenfarbe) werden von Norden naeh Sliden 
fortsehreitend dunkler, der Norden weist etwa 60%, Sliditalien mehr als 80% braune 
Augen auf (Tabelle naeh Lrvr 1896). Es stellen sieh also in Italien zwei Extrem
typen gegenliber, der eine im Norden ist relativ groBgewaehsen, rundsehadelig, 
hellfarbig, der andere im Sliden ist kleingewaehsen, 1angsehadelig, dunkel. 

Aueh unter den Griechen findet sieh ein groBerer Prozentsatz an Langsehadeln, 
der allerdings bei Rezente~.geringer ist als bei den klassischen Altgrieehen (Tabelle 
S. 212 naeh STEPHANOS). Ahnlieh wie in Grieehen1and hat sieh aueh auf der Insel 
Kreta naeh der Gegenwart zu ein groBeres Anwaehsen der Kurzkopfformen vollzogen 

14* 
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Klassische Altgriechen 
N eugriechen . . . . . 

Rassenkunde. 

I Dolichokran % 1 

31 
25 

Mesokran % 

59 
31 

I Brachykran 0/ 

10 
54 

(Tabelle nach GLOTZ); C8 wird in beiden Gebieten auf ein Anwachsen vorder· 
asiatischer Einschlage zuruckgefUhrt. Jedoch unterIiegen auch in Griechenlan~ 
die VerhaItnisse in den cinzelnen Gebieten Schwankungen. 

I Dolichokran %1 Mesokran % I Brachykran 0/, 

Altminoer . .. 
Mittelminoer 
Kreta N euzeit . 

55 
67 
12 

35 
25 
50 

10 
8 

38 

Sliditalien und Spanien, teilweise wohl aueh Grieehenland, sind hauptsaeh. 
lieh von der iberoinsuliiren Rasse (Abb. 113) besiedelt. Diese Form ist klein· 
gewaehsen mit dunklen, sehwarzbraunen Haaren und braunen Augen, langem 

Abb. 1l3. l\'Iediterraner Typus. (Aus dem Anthrop. Inst. d. Univ. Kiel.) 

und sehmalem Kopf, vorwiegend gerader Nase. Die atlantomediterrane Rasse ist 
als eine andere Unterabteilung der mediterranen Rasse aufzufassen, die mittel
groB (166 em), mesoeephal mit dunkler Haar- und Augenfarbe erseheint. Von 
der iberoinsularen Form sind atlantomediterrane Typen kaum zu trennen. 

Ais Sekundarrasse der atIantomediterranen Rasse soIl sich eine groBgewaehsene, 
mesocephale, mitteldunkle, nordoccidentale Rasse (DENIKER) nach IrIand und Belgien 
verbreitet haben. Die auffiiIlige Komplexion in manchen englischen Gebieten ware 
wohl ihr zuzuschreiben. 

Die Atlantomediterranen werden als Uberreste der palaolithischen ero
magnonrasse angesehen; da von dieser auch ein Teil der nordischen Formen 
abzuleiten ist, ergeben sich hier Zusammenhange zwischen den mesocephalen 
Formen in Nord und Slid. Ein Trennungsstrich ist bei den unterschiedenen 
Rassen auch im Sliden und zwischen dem Sliden und nordlicheren Gebieten 
in keiner Weise zu ziehen. Uberall finden sich Ubergange nach dem Norden, 
in welcher Hinsicht die Rassenverhaltnisse Norditaliens besonders sinnfallig 
wirken. Dort zeigt sich ein groBerer, rundkopfiger und ziemlich hellfarbiger 
Typus, der mit den meditelTanen Formen dureh kontinuierliche Ubergange 
verbunden ist. Ebenso wie die MeditelTanen mit dem Norden zusammenhangen, 
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scheinen von ihnen aus auch nahe Beziehungen zu afrikanischen Zweigen des 
weiBen Hauptstammes (araboide, agyptische, semitische Formen) zu gehen. 

Auch fiir das mediterrane Gebiet liegt eine Angabc vor, welche auf ein betracht
liches Anwachsen der KorpergroBe in den letzten Jahrzehnten schlieBen laHt, sie 
gilt fUr den ligurisehen Kanton St. Marie Vesubie in den Seealpen (Tabelle nach 

Jahrgang 1792-1799 
1800-1810 
1811-1820 
1861-1840 

KorpergroBe 
cm 

155,5 
157,0 
159,0 
159,7 

Jahrgang 1841-1850 
1851-1860 
1861-1872 

KorpergroBe 
em 

162,0 
163,0 
165,0 

HOVELOCQUE). Dort hiitte sich in den Jahren von 1792-1872 die mittlere Korper
groBe urn fast 10 cm erhoht. Es muB dabei jedoch fraglich erscheinen, ob hier
bei nicht auch andere als nur Umwelteinfliisse im Spiele waren und ob die Daten 
fiir die friiheren Jahrgange ganz feststehen. 

In ihrer SteHung zu den iibrigen europaischen Rassen nicht ganz sicher zu 
beurteilen sind die ostlichen Langkopfformen, die Kurganrasse und der Rjasan
typus, deren Hauptverbreitungsgebiet das europaische RuBland darsteHt. 

Die Kurganrasse hat ihren Namen nach den alten russischcn Grabhiigeln (Kur
ganen), in denen sie aufgefunden wurde. Es ergaben sich unter der Bevolkerung, 
die in dies en Grabhiigeln bestattet war, 48% Dolichokrane, 36% Mesokrane und 
16% Brachykrane, also eine Zahl an Lang- und ::\'Iittcllangschadeln, die an manche 
neolithische Gruppen der Cromagnonrasse erinnert. Vielleicht waren die Kurgan
formen auch groBgewachsen. Sie werden mit dcn Altslaven in Zusammenhang 
gebracht oder auch als groBwllchsige Varietat der mediterranen Rasse bezeichnet, 
der die alten Illyrer als Schopfer der Hallstattkultur ebenfalls zuzurechnen sind. Reste 
davon finden sich in den osterreichischen Alpenlandern, Thrakien; Teile Griechen
lands und Kretas wurden zu einem hohen Prozentsatz von Formen bewohnt, welche 
diesem Typus iihnlich sind. 

In Europaisch-Ru/3land wird der Osten (Gouv. Riazan, Tambof und Penza) von 
einer Insel relativ dolichocephaler, dunkelhaariger und dunkelaugiger Menschen 
bewohnt. Der Lii;p.genbreitenindex geht hier nicht iiber 79,9. Der Rjailantypus 
ist vielleicht als Uberrest einer alten Bevolkerung turco-finnischen und teilweise 
slavischen Ursprungs anzusprechen. In den iibrigen Teilen Grol3ruBlands werden 
die Wasserscheiden von einem mehr brachycephalcn und relativ blonden Typus 
besiedelt, der Langenbreitenindex betragt etwa 83 - 84. Dieselbe Bevolkerung 
findet sich noch ausgepragter blond und brachycephal als Besiedler der Siimpfe 
WeiBruBlands entlang den Nebenfliissen des Dnjepr, Pripiet und Berezina. Die 
Bevolkerung KleinruBlands ist ebenfalls brachycephal, jedoch von dunkler Pigmen
tierung. Die GroBrussen der Wasserscheiden sind cine jiingere Einwanderung als 
der Rjasantypus, wahrend die Kleinrussen eine letzte slavische Einwanderung von 
den Karpathen aus waren, welche die Tatarenbevolkerung ersetzte. Die blonden 
Brachycephalen sind wohl baltischen, die dunklen alpinen Ursprungs. In den Talern 
ci-.er Fliisse Njemen und West-Dwina und im Guv. Moghileff sitzen auBerdem noch 
Uberreste nordischer Formen, blond und relativ dolichocephal mit einem Langen
breitenindex von 80-81 (TSCHEPURKOWSKY). Die alten 8laven scheinen ahnlich 
wie die Germanen dolichocephal gewesen zu sein, wie die russischen Kurgane des 
8. -13. Jahrhunderts zeigen; die kurzkopfigen Formen tauchen erst spater auf. 

Vielleicht handelt es sich beim Rjasantypus urn einen Dberrest der alteren 
K urganrasse, die langschadelig war wie die meisten Bevolkerungen Europas 
friiherer Zeiten. 

Fiir die Formen, welche sich als Trager der wei Ben Rasse iiber europafremde 
Erdteile verbreiteten, liegen (abgesehen von den Untersuchungen bei einigen 
Mischlingspopulationen) genauere Angaben nur fiir Amerika vor. 

Die Einwanderung nach Amerika bedeutete zunachst insofern keine rassische 
Auslese, wie vielfach behauptet wird, als sich nicht nachweisen lieB, daB innerhalb 
der Gruppen, welche Auswandererkontingente nach Amerika abgaben, bestimmte 
Rassenformen besonders zur Auswanderung neigten (KRUSE). Dagegen war wohl 
das Kontingent, das von den verschiedenen Landern bei der Einwanderung nach 
Amerika abgegeben wurde und nach den amerikanischen Einwanderungsquoten 
abgegeben werden durfte, ein verschiedenes. Auf Grund dieser Einwanderungs-
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quoten rekrutierte sich die amerikanische Bevolkerung vorwiegend aus nordischeu 
Laudern. Allen Einwanderern, gleichgultig aus welcher Gegeud Europas sie kamen, 
gemeinsam war auf amerikauischeu Boden eine VergroBerung der KorpergroBe 
(Tabelle). Sie ist besonders deutlich bei den Deutschen, bei denen sie zu einer volligen 

WeiBe Altamerikaner. . 
Eingewanderte Schotten 

Englander 
Irlander . 
Deutsche 
Franzosen 
Italiener 
Polen .. 

1 
KorpergroBe 1862 1 KorpergrOBe 1919 

(GOULD U. BAXTER) (DAVENPORTU.LoVE) 

17l,9cm 
170,4 " 
169,1 " 
169,5 " 
169,0 " 
168,3 " 
167,6 ,. 
168,2 " 

172,Ocm 
172,5 " 
172,1 " 
171,4 " 
172,0 " 
168,6 " 
165,2 " 
169,4 " 

Angleichung an die anderen nordischen Populationen fUhrte. Nur bei den Italienern 
machte sich ein Ruckgang der KorpergroBe auf amerikanischem Boden bemerkbar. 
Es spielte sich somit im ganzen in Amerika derselbe ProzeB einer VergroBerung ab 
wie in den verschiedenen Gebieten des europaischen Mutterlandes, nur daB in 
Am erika fUr einzelne Gruppen wie die weiBen Altamerikaner das erreichbare Durch· 
schnittsmaB der KorpergroBe vielleicht schon erreicht ist. Auch die Kopfform 
der amerikanischen Einwanderung erfahrt eine Veranderung. Die Kopfe von Sizi
lianern wurden schon in der ersten Generation nach der Einwanderung kurzer, 
diejenigen von osteuropaischen Juden langer, beide Gruppen naherten sich also 

Langenbreitenindex des Kopfes bei 

Juden {~n Euro~a geboren . . 
III Amenka geboren . 

Sizilianer { ~ Euro~a geboren 
III Amenka geboren 

1
20 und mehrJahre 1118 und mehr Jahre 

alten Mannern alten Frauen 

83,0 
81,4 

77,7 
81,5 

83,6 
82,3 

77,8 
80,3 

einer gemeinsamen Kopfform (Tabelle nach BOAS). Je langer die Eltern auf ameri
kanischem Boden leben, desto mehr entfernt sich die Kopfform der Kinder von 
derjenigen der entsprechenden europaischen Typen und es erfolgt eine Angleichung 
an einen gemeinsamen amerikanischen Mitteltypus. 

Die amerikanischen Befunde zeigen besonders deutlich die Plastizitiit der 
Typen (BOAS), dem Umstand entsprechend, daB auch die Rassenmerkmale 
wie die meisten anderen Merkmale nicht von Anfang an bestimmt fixiert, sondern 
lediglich als Reaktionsnormen vererbt werden, deren Auspragung von der Umwelt 
abhangig ist und mit wechselnder Umwelt bis zu einem gewissen Grad wechseln 
wird. 

FaBt man die Rassenverhdltnisse Europas zusammen, so muB betont werden, 
daB die aufgesteIlten Typen vielfach in keiner Weise urspriingliche Formen 
sind, die heute nur noch in bestimmten Zentren rein vorkommen und die sich 
in den Ubergangsgebieten vielfach vermischt hatten. Offenbar ist es meistens 
gerade umgekehrt so, daB sich die aufgestellten Rassen aus starker variierenden 
Ubergangs- und Zwischenformen in bestimmte Gebiete hinein isoliert haben 
und uns nun dort als mehr oder weniger "beimengungsfreie" Formen gerade 
ihrer extremen Bildung wegen besonders eindrucksvoll entgegentreten. Bereits 
in vorgeschichtlichen Zeiten sehen wir iiberall Ubergange, eine transgressive 
Variabilitat der meisten Merkmale (nur fUr den Neandertaler und sein Verhaltnis 
zum rezenten Menschen sind noch nicht aIle Variationen transgressiv) und 
eine groBe Vielgestaltigkeit, nirgends aber eine so stark begrenzte Extrembildung 
von Merkmalen, wie es die Kennzeichnung der aufgestellten europaischen Rassen 
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vielfach verlangt. Auch fur die rezenten Formen ist die kontinuierliche Varia
bilitat ganz deutlich. 

Fur einzelne dieser Ubergange sind bereits groHere (ursachliche?) Zusammen
hange zu erkennen (Abb. 114). 

So vertiefen sich die Farbmerkmale (Augen- und Haarfarbe) ziemlich gleichmaHig 
von Nord nach Sud, wobei vielleicht klimatische Bedingungen mit im Spiel sind. 
Ausnahmen von dieser ziemlich regelmaHigen Vertiefung der Farben von Nord 
nach Sud sind nur (KRUSE): 

1. 1m auHersten Norden nicht nur die Lappen, sondern auch einzelne schwedisehe, 
norwegische und englische Gruppen, welche dunklere Farben zeigen als ihre sud
lichen Nachbarn; 

2. die Tschechen schcinen in Haar- und Haut-, nicht aber in der Augenfarbe 
dunkler als ihre ganze deutsche Umgebung; 

3. die Italiener unterschieden sich in manchen Grenzgebieten von den Deutschen 
durch eine erhebliche Verdunkelung; 

4. die Wurttemberger sind umgekehrt in Augen und Haaren heller als ihre 
deutsche Umgebung; 

5. auHerdem erscheinen in Sudwestnorwegen, im Schwarzwald und in den Alpen
landern teils zu helle, teils zu dunkle BevOlkerungen in kleinen Kreisen. 

Die Korpergrof3e nimmt im ganzen zwar ahnlich von Norden nach Suden ab, 
wie sich die Farben vertiefen, zeigt dabei aber zahlreichere UnregelmaHigkeiten. 
Besonders im Westen der Balkanhalbinsel findet sich ein Zentrum hochgewachsener 
Menschen, ein Maximum auch im Egerland und der Tseheehei, relative GroHwuchsig
keit im Sudwesten Deutsehlands und im N ordosten Frankreiehs. Bei den Lappen 
im hohen Norden dagegen ist die KorpergrOf~e gering. 

Der La~genbreitenindex des Kopfes verteilt sich unregelmaHiger, jedoeh aueh 
nieht ohne Ubergange zwischen den verschiedenen Formen. Dem durchweg mittel
lang- und kurzkopfigen Festland von Europa sind langkopfigere AuHenwerte in 
Skandinavien, GroHbritannien, der Pyrrhenaenhalbinsel, 8uditalien mit seinen 
lnseln und Nordafrika mit Teilen der griechischen Inseln vorgelagert. Die Kusten
bezirke sind ringsum mit Indiees von 79-81 groHtenteils noeh mittellangkopfig. 
Kleine Landstriehe mit Indices urn 80 finden sich vereinzelt aueh im Inneren des 
Festlandes von Frankreieh, Deutschland, der Schweiz, Welsehtirol und RuHland. 
Deutlich kurzkopfig sind im hohen Norden die Lappen. Besonders auffallig ist ein 
Herd von Kurzkopfen in Frankreich, der kaum ungezwungen mit den asiatisehen 
Kurzkopfen in Beziehung gebracht werden kann. 

Die Gesichtsform verhalt sieh im allgemeinen wie die Kopfform, sie verbreitert 
sich mit zunehmender Verbreiterung des Kopfes. Besonders breitgesichtige Zentren 
finden sieh wieder in Frankreieh, in Ungarn und bei den Lappen. Die Gesiehts
form in Deutsehland seheint wohl im allgemeinen etwas breiter als diejenige der 
nordlichen und sudlichen Lander. 

Angesiehts der uberall flieBenden Ubergange ist es sinnlos, unter dem Ge
siehtswinkel der ausgesonderten Extremtypen Volker und V olkergrenzen be
urteilen zu wollen. V olksgemeinschaft kann Rassengemeinsehaft sein, ist es 
aber in den meisten Fallen nieht. Der Volksbegriff umfaBt dann nur mehr 
oder minder groBe Gebiete flieBender Ubergange von Rassenmerkmalen und 
setzt in diese Ubergange aus spraehliehen, politischen, kulturellen oder anderen 
Grunden Grenzen, wahrend durch die Rassenbegriffe unter naturwissenschaft
lichen, von sprachliehen, politisehen, kulturellen und anderen Grunden zunachst 
unabhangigen Gesichtspunkten in die Vielgestaltigkeit der menschlichen Formen 
Ordnung gebracht wird. Durch Volks- oder auch durch Klassen- oder standische 
Gemeinschaften wird urn Rassenunterschiede ein Band geknupft, das starker ist 
als Rassengemeinschaften. 

Ein Yolk hat so viel Lebensrecht, als es Kultur besitzt und Kultur aus sich 
entstehen zu lassen und anderen zu vermitteln vermag. Die Trager von Kulturen 
sind Volker, nicht Rassen im Sinne von Extremtypen nach naturwissenschaft
lieher Definition. Doch sind die Rassen in versehiedenem Grade an den einzelnen 
Volkern und damit aueh an ihren Kulturen beteiligt. Aufgabe weiterer rassen
kundlieher Forsehungen ist es, festzustellen, inwieweit einzelne Eassen bzw. 
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Abb. 114. Verteilung der Komplexion (a), der Korpergrol3e (b), des Langenbreitenindex des Kopfes (c) 
und des morphologischen Gesichtsindex (d) in Europa. (Nach STRUCK.) 
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rassisch verschieden zusammengesetzte Volker an den verschiedene.n Kulturen 
in besonders hohem MafJ beteiligt sind. 

Was bisher zu diesen Fragen an objektiven Angaben vorliegt, ist noch sehr 
wenig. 

Fur Deutschland wurde in einer diesbezuglichen Zusammenstellung (GERLACH) 
gefunden, daB sich fUr Dichter und Schrijtsteller zuerst in den Jahren 311-1460 
ein Brennpunkt im bajuwarischen und alemannischen Gebiet fand. Bis 1690 blUhte 
der Osten mit Breslau als Zentrum auf, der Norden uber der Elbmundung erwacht, 
die bajuwarische Zunge beginnt zu verstummen. Bis 1750 wird das Gebiet bajuwa
rischer Mundart fast leer, in Thuringen entsteht ein Hauptgebiet, auch Hamburg 
wird Zentrum. Schlesien verarmt, bis 1760 teilt es das Schicksal Bayerns, wahrend 
Schwaben und Sachsenthuringen herrschen. Bis 1815 erscheint die ~lark nebst 
Berlin reich. Der Sehwerpunkt schiebt sich immer hoher zum nordlichen Kusten
land und dem Kustenland und Kulturherd zwischen Kiel und Hamhurg zu. 

Die deutschen Maler stammen bis 1499 vorwiegend aus dem Suden. Bis 1699 
haufen sich Maler in Bayern (Munchen, Augshurg, Niirnherg), am Oberrhein und 
Niederrhein, wahrend der ganze Osten von der Elhe ah leer hleiht. Bis 1830 herrscht 
we iter der Suden, vorwiegend der bajuwarisehe Stamm, wahrend das Gehiet des 
niedersachsischen Stamrrws und der Osten leer hleihen. 

Die deutschen Musiker stammen his 1600 vorwiegend aus Thuringen, Ober
saehsen, Schlesien und Bajuwarien. Bis 1749 sehlieBen sich der Norden uher Hamburg 
und das Land zwischen Elbe und Weser auf. Ris 1799 wachst Wien uhermaBig und 
Bohmen wird reich, Thuringen bleibt aber allezeit Kernland. Ris 1849 gewinnen 
vor allem die GroBstadte, Bayern ist auBer Miinchen unseheinbar geworden. 

An deutsehen Arzten ist im Zeitalter der Reformation das alemannisch
frankisehe Stammesland produktiv. rm 17. J ahrhundert ersehlieBt sich das Weser
land, Jlessen, Friesland, Hamburg, Holstein. 1m Zeitalter der Aufklarung stammen 
viele Arzte aus Holland. Rei der Vorbereitung der neuen Zeit zeichnet sieh hesonders 
der schwabische Stamm aus. Auffallig leer ist in allen Zeiten das Gehiet hajuwa
rischer Zunge. 

Die Mathematiker stammen aus allen Gebieten Deutsehlands, ausgenommen 
Bayern. 

Die deutschen Generale des 19. Jahrhunderts stammen vorwiegend aus den land
lichen Bezirken des Nordens, wahrend Bayern an Strategen unproduktiv ist. 

Fiir Deutschland kann jedenfalls nicht davon die Rede sein, daB eine seiner 
Rassen allein Hauptschopfer und Haupttrager der deutschen Kultur gewesen 
ware. Wohl haben die einzelnen Stamme ihre Eigenheiten, aber ihr Zusammen
spiel hat die Kultur geschaffen. Die deutsche Kultur brannte nicht im Kern
gebiet der "reinen" Rassen auf, sondern entstand zuerst in Ubergangs- oder 
Mischgebieten, wo sich mehrere Rassen iibereinanderschichteten. Dabei zeigte 
sich iiberall die Kulturfreudigkeit nur als ein voriibergehender Zustand, im allge
meinen wanderte das Produktionsgebiet kulturschopferischer Krafte von Siiden 
nach Norden. 

Die Beurteilung all dieser Verhaltnisse erseheint deshalh hesonders schwierig, 
weil das psyehische Erseheinungsbild einer Rasse noch mehr von der Wechsel
wirkung mit Umwelteinflussen und ihrer Gestaltung abhangig zu sein scheint als 
ihr physiseher Habitus. Derartige Einflusse konnen die nieht zu leugnenden 
psychischen Rassenunterschiede offenbar weitgehend modifizieren. 

So hleibt das Intelligenzalter von Landkindern im Durehschnitt hinter dem
jenigen von Stadtkindern zuriiek. Das Intelligenzalter ist aueh ahhangig von der 
sozialen und wirtschaftliehen Lage der Bevolkerungsschieht, weleher die geprUften 
Kinder entstammen. Das Intelligenzalter der Kinder aus Arbeiterkreisen ist im 
Durehsehnitt niedriger als das von Kindern aus dem Mittelstand. Ursachen dafur 
sind verminderte angeborene Anlagen hei den Arbeiterkindern oder eine Wirkung 
ungunstiger Entwieklungsbedingungen bei diesen oder heides. 

In Amerika hat man WeiBe und Neger, Nordeuropaer und Sudeuropaer unter
sueht und betraehtliche Untersehiede gefunden (nach BOAS). Die vor langer Zeit 
eingewanderten assimilierten Individuen wiesen viel bessere Priifungsresultate auf als 
die spater eingewanderten. Die Zunahme der "Intelligenz" folgte genau der Lange 
der seit der Einwanderung verflossenen Zeit und dem zunehmenden Gehrauch der 
Landessprache. Ebenso zeigte sieh ein fundamentaler Gegensatz zwisehen Negern 
aus den landliehen Gebieten im Suden und denen aus den Stadten des Nordens. 
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Die letzteren sind an den Verkehr mit WeiBen und an die Erfordernisse des Stadte
lebens gewohnt und reagieren besser als die abgeschlossenen, im Verkehr mit WeiBen 
furchtsamen Landneger. Bei einem Vergleich zwischen WeiBen, Negern und Indianern 
in Stadten und in abgelegenen Landdistrikten fand sich (KLINEBERG), daB die 
Stadter aller dieser Rassen rasch und ungenau, die Landbewohner langsam, bedachtig 
und genau sind, also eine verschiedene seelische Einstellung, bestimmt von den 
Lebensbedingungen. Bei Untersuchungen an einer Negeruniversitat (HERSKOVITS) 
haben sich keine Unterschiede in den sozial sehr gleichartigen Studentenschaften 
nach dem Grade der Beimischung weiBen Blutes ergeben. Die dunkelsten Neger 
und hellsten Mulatten zeigten die gleichen durchschnittlichen Reaktionen. 

DaB Bassenunterschiede in psychischen Eigenschaften ebenso wie in korper
lichen bestehen, ist nicht zu bezweifeln. 

So erwiesen sich etwa auf Jamaika bei der PrUiung geistiger Eigenschaften 
im einzelnen (musikalisches und rhythmisches Empfinden, sinnliches Unterschcidungs
vermogen) die Neger den WeiBen, im einzelnen (organisatorisches Denken) die 
WeiBen den Negern uberlegen (DAVENPORT). Fur Amerika liegen Angaben vor, daB 
das Intelligenzalter von Kindern der weiBen Rasse dem von Neger- und Indianer
kindern, trotzdem sich alle drei Gruppen unter denselben schulischen Bedingungen 
entwickeln konnten, im Durchschnitt uberlegen ist. 

Aber die dogmatische Annahme, daB seelische Verschiedenheit von Rassen 
oder noch mehr von Menschenschlagen ausschlieBlich oder auch nur vorwiegend 
und engbegrenzt organisch bedingt sei, muB zuruckgewiesen werden nicht nur 
wegen der nachgewiesenen Mitbedingtheit durch die Umgebung, sondern auch 
wegen der mangelnden durchgreifenden Verschiedenheit des Erbgutes, urn so 
mehr, je naher die Gruppen einander stehen (BOAS). 

Fur Kultur, Yolk und Basse ergibt sich daraus, daB es die jeweilige gunstige 
Kombination verschiedener Rasseneigentumlichkeiten in einem Yolk sein wird, 
welche der betreffenden Kultur das Gesicht gegeben hat. Kulturtrager entstehen 
durch die Kombination kulturschopferischer Anlagen, die von vielen Seiten 
stammen und erst durch sie. SolI daher eine Kultur erhalten oder weiter
entwickelt werden, so ist die Aufgabe, entweder die Kombinationen zu erhalten, 
welche sich einmal als gunstig erwiesen haben, also bewahrte Formen zu fordern, 
oder aber, wenn dies nicht moglich ist, in ausreichendem MaB immer wieder 
Gelegenheit zur Entstehung derartiger giinstiger Kombinationen zu schaffen. 

Ein gutes Volle mug uber zahlreiche Kombinationsmoglichkeiten, deren Erb
material durch verschiedene Rassenformen geliefert wird, verfugen und diese Formen 
mu.;;sen miteinander entsprechend in Reaktion treten konncn. Nur ein harmo
nisches Bastardgemisch ist hinreichend gegen Wechselfalle gepuffert und gibt einem 
Yolk die notwendige Breite seiner Volkheit; spezialisierte Hochzuchten erleiden 
samt und sonders Fiasko, wenn sie das Areal uberschreiten sollen, auf das sie speziali
siert sind - beim Menschen ebenso wie in der Tier- oder Pflanzenzucht (MERKEN
SCHT"AGER). 

Die Aufgabe gipfelt dann letzten Endes darin, nicht Rassen zu fordern, 
denn im Schwankungsbereich einer jeden Rasse konnen immer mehr oder weniger 
gute Anlagen vorkommen, sondern bewiihrte Individuen und bewahrte Erb
linien zu begunstigen, welche durch die Schaffung entsprechender Umwelt
bedingungen ermittelt werden konnen. 

~) Die europ1iischen Juden. 

Den Juden kommt eine Sonderstellung unter den europaischen Volkern zu; 
sie folgt daraus, daB die J uden rassenmaBig aus anderen Komponenten zusammen
gesetzt sind als die Wirtsvolker, unter denen sie leben. Bei den Juden handelt 
es sich also ebenso urn eine uneinheitliche Gruppe wie bei den europaischen 
Volkern, doch wird bei ihnen in Europa die Uneinheitlichkeit noch dadurch 
gesteigert, daB sie besonders neuerdings und in den westlichen Landern vielfache 
Mischungen mit ihren europaischen Wirtsvolkern eingehen. 
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Man unterscheidet unter den europaischen Juden, in denen im allgemeinen 
vorderasiatisch-dinarische, orientalisch-mediterrane, nordische und negride 
Komponenten vermutet werden, zwei groBe, durch besondere somatische Eigen
tumlichkeiten ausgezeichnete Gruppen, einmal die spaniolischen Juden oder 
Sephardim, und zweitens die mittel- und osteuropaischen Juden oder die 
Aschkenasim. 

Bei dem judischen Urtyp handelt es sich wahrscheinlich urn von Anfang 
an semitisch und schwach nordisch durchsetzte Vorderasiaten (WAGENSEIL); 

Abb. 115. Sephardischer .Tude aus Sa loniki. 
(Xach PASSARGE.) 

die spaniolischen Juden haben 
sich von diesem Urtyp aus 
mehr nach der orientalisch 
mediterranen Seite entwickelt. 
Sie sind kurzwiichsig und von 
dunkier Komplexion mit langcr 
oder mittellanger Schadelform. 
Das Gesicht ist oval und fein, 
die N ase dunn und oft sehr 
ebenmaBig gebogen (Abb.1l5). 

Die Aschkenasim sind im 
Gegensatz zu den Sephardim 
mehr hellfarbig (FISHBERG), 
der Kopf ist kurz, oft hyper
brachycephal, das Gesicht rund 
mit ziemlich vorstehenden 

Backenknochen, mittelgroBer und breiter, oft an der Wurzel eingedruckter 
Nase (12-14% Adlernase), mit schwerem Kinn, groBem Mund und dick en 
Lippen. Sie entwiekelten sieh vom judisehen Urtyp weg mchr nach der vorder
asiatiseh-mongolid-alpin-nordischen Seite hin und wurden dadureh von den 
Sephardim versehieden. Die Sephardim machen etwa 80% der europaischen 
Juden aus. 

In beiden judisehen Gruppen ist jedoch infolge eines untersehiedliehen 
Misehungsverhii1tnisses der am Judentum beteiligten Rassen der Typus nieht 
in allen Untersuehungsgruppen der gleiehe. 

d) Die Verwandtschaft der 11lenschenrassen. 
Die Feststellung der Verwandtschaft der Menschenrassen ist bei dem heutigen 

Stand rassenkundlicher Forsehungsergebnisse noch mehr das Ziel als die Er
rungensehaft der Anthropologie. Der gegebene Dbcrblick zeigt, daB die 
Verhaltnisse vielfaeh noch unubersichtlich liegen und uberall Lucken klaffen. 

Nur das seheint festzustehen, daB Rassen beim Mensehen nicht als etwas 
starres definiert werden konnen . Sie sind nieht fest, sondern losen einander ab ; 
uberall verbinden sie sieh durch flieBende Dbergange. Dies gilt fur die gegen
wartige Verbreitung des Menschen sowohl wie fur seine fruhere Entwieklung. 
Neue Rassen entstehen und vergehen, sei es, daB sie sieh durch Mutationen 
fortentwickeln, sei es, daB sich durch Mischungen und neuentstehende Gemein
schaften Gruppen herausbilden, welche zu Rassen werden. Die Rassenforsehung 
muB mit diesen Verhaltnissen rechnen und darf sich nicht auf starre Formeln 
festlegen. Sie muB sich dem Material anpassen und darf nicht das Material in 
ein Schema zwangen. 

Eine Annahme, welche sich unter solchen V oraussetzungen den bisher 
ermittelten Tatsachen am besten anpaBt, scheint folgende (vgl. dazu auch die 
Dbersichten in Abb. 116): 
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Die A usbreitung des M enschen oder seiner V orfahren erfolgte im friihen 
Quartar oder vielleicht schon im Tertiar. Um diese Zeit fand die erste, langsam 
fortschreitende Differenzierung der Menschheit in ihre Hauptstamme statt. 
Die Isolationsmoglichkeiten waren dabei fUr kleinere Gruppen bei dem vielen 
verfUgbaren Raum Eehr groG; es kam daher zur Bildung von scharfer iso
lierten, vielleicht auch scharfer differenzierten Rassen. Von inneren und auGeren 
Ursachen veranlaGte Wanderungen der Volker und Stamme fiihrten dann in 
pra- und protohistorischer Zeit zu Sekundarrassen und zur Bildung von Misch
formen. Die Wanderungen, Auswanderungen und Kolonisationen der Geschichte 
und der Gegenwart verwischten alte Rassenunterschiede weiter und fiihrten 
zur Bildung neuer Formen neben seGhafteren Gruppen, bei denen eine gewisse 
Stagnation eintrat. 

Die ersten Menschen sind wahrscheinlich ziemlich kleingewachsen, dunkel
hautig, dunkelhaarig und lissotrich gewesen. Sehr fruh und noch im Stadium der 
Artwerdung nahmen sie eine verschiedene Entwicklungsrichtung nach den 
spateren Hauptstammen der Menschheit hin. 

Die ersten, wohl dem spateren schwarz en Hauptstamm nahestehenden Ab
spaltungen vom Menschenstamm.stellen die Pygmaenstiimme und ihnen ahnliche 
Formen (Papua) dar. Sie waren wohl weitverbreitet (Siidasien, Tibet, malayische 
Inselwelt, Afrika) und nahmen in ihren einzelnen Gruppen wieder eine ver
schiedene Entwicklungsrichtung, an deren einstweiligem Ende wir sie augen
blicklich beobachten. Der menschlichen Ausgangsform gegeniiber hat sich bis 
heute vor aHem die Haarform der Pygmaen geandert. 

Der schwarze Hauptstamm nahm eine selbstandige Entwicklung auf afrika
nischem Boden vielleicht von pygmoiden Formen aus. Er schob sich dort iiber 
neandertaloide und australoide Vorstufen hinweg. Der menschlichen Aus
gangsform gegeniiber gewann er eine betrachtlichere KorpergroGe, die gerade 
Haarform wurde in krause umgewandelt, vielleicht haben sich auch seine Farben 
etwas vertieft. Fraglich ist, ob der schwarze Hauptstamm bei seiner Sonder
entwicklung im weiten Afrika die kontinuierliche Verbindung mit gelbem und 
wei Gem Hauptstamm im Nordosten jemals verloren hat. 

Den Pygmaen stehen in verschiedenen Merkmalen an Altertiimlichkeit die 
Stamme der niederen Rassenschicht nahe. Die Austromelanesier stehen dem 
schwarzenHauptstamm wohl naher als den beiden anderen Hauptstammen. Sie 
sind heute noch ausgezeichnet durch eine groGe Variabilitat insbesondere del' Haar
form von Gerade bis Kraus, wie sie bei der Auspragung der verschiedenen mensch
lichen Stamme iiberhaupt eine groGe Rolle gespielt haben muG. Die Wedda 
stellen primitive Stamme mehr an der Wurzel des weiGgelben Hauptstammes 
dar, ihre Farbe ist etwas heller als bei den Pygmaenstammen und ihre Haarform 
ist wellig, damit der mutmal3lichen Ausgangsform naherstehend als der schwarze 
Hauptstamm und die Pygmaen. Protomalaien, Polynesier und Mikronesier 
stehen ihnen in manchem nahe. Die Palaasiaten haben sich von der gemein
samen Wurzel aus bereits mehr nach der Seite des gelben, die Aino mehr nach 
derjenigen des weiGen Hauptstammes entwickelt. 

Gelber und weifJer Hauptstamm nahmen zunachst in ihrer Hauptmasse wohl 
zeitweise einen gemeinsamen Entwicklungsgang. Diesem Stadium stehen auGer 
den primitiveren Weddas, den Protomalaien, den Polynesiern und den Mikro
nesiern mehr auf der Seite der Mongolen die Indianer, mehr auf Seiten des 
weiGen Stammes die Ugrier nahe. Die urspriinglich dunklen Farben wurden 
beim gelben Hauptstamm und seinen Verwandten mehr erhalten als beim 
weiGen Stamm; beiden gemeinsam blieb jedoch die urspriinglich gerade Haar
form. Afrikanische Formen der weiGen Gruppe hielten vielleicht stets die 
Verbindung mit dem schwarzen Hauptstamm aufrecht. 
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In einzelne .Aste sich spaltend, nahm der gelbe Hauptstamm eine selbstandigere 
Entwicklung in den Japanern, den Mongolen, den Chinesen und den Malaien 
auf einem Boden, der amcheinend zunachst von pithecanthropusahnlichen 

_ "t"I.'lm ~ 1.ll·tI7m Il§j l,6!.l,72m 

o 1,.S· tllm 1,\8·1,62 m ED ,b" 1.72 0\ 

m 1.6l·t67m 

Abb.116a. 

Abb. 116b. 

Formen besiedelt war. Als allen Gruppen gemeinsame Ziige wurden dabei 
jedoch gewahrt VOl' allem die gerade dunkle Haarform, die in geringerem 
oder starkerem Prozentsatz ausgepragte Mongolenfalte, die flache Nasenwurzel, 
die gelbbraune Hautfarbe, gewisse kindliche K6rperproportionen. Auch fUr den 
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gelben Hauptstamm ist es fraglich, ob er bei seiner zentral selbstandigen Ent
wicklung in den Randgebieten jemals den kontinuierlichen Zusammenhang mit 
weiBem und schwarz em Hauptstamm verloren hat. 
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Abb. 116 c . 

.A bb. 116 d. 

Abb. 116. Verbreitung von KorpergroLle. Kopftndex, Hautfarbe und Haarform auf der Erde. 
(N ach STRUCK.) 

Fur Europa kennen wir wie fUr Afrika eine vorgeschichtliche menschliche Be
siedlung, welche anders geartet war als die rezente, durch die Neandertalrasse. Der 
Neandertaler mag ursprunglich Formen, wie sie heute ahnlich noch in der Schicht 
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der niederen Rasse vertreten sind, nahegestanden haben; er isolierte sich friih
zeitig nach Afrika und nach Europa und nahm dort eine selbstandige Entwicklung, 
die schlie13lich zum Rassentod fUhrte. Uber die Neandertalschicht hinweg 
und ohne sich nach unseren bisherigen Kenntnissen wesentlich mit ihr zu ver
mischen, schob sich die rezente Menschheit nach Europa. Die rezenten Europaer 
standen mutma13lich irgendwo im Siidosten mit dem gelben Hauptstamm in 
Verbindung auf einer Entwicklungsstufe, wie sie ahnlich ebenfaHs noch heute 
unter den niederen Rassen vertreten sein mag. Den Zusammenhang mit dem 
gel ben und auch dem schwarzenHauptstamm hat die europaischeMenschheit viel
leicht nie verloren, wenn sie sich auch auf dem Boden ihrer neuen Heimat zu 
Sonderformen entwickelte. Besonders fUr nordische, mediterrane, araboide 
und hamitische Starn me wird dabei eine vorgeschichtliche gemeinsame Ab
stammung angenommen. Noch heute sind gemeinsame Merkmale dieser Rassen 
ihr schlanker Korperwuchs, ihre Langschadeligkeit und Schmalgesichtigkeit, 
ihre schmale Nase und ihr weiches Haar. Ein besonderes Problem steHen die 
europaischen Kurzkopfformen dar; es ist wahrscheinlich, daB sie autochthon 
auf europaischem Boden entstanden und vielleicht noch entstehen. Direkte 
Zusammenhange mit dem asiatischen Kurzkopfherde scheinen jedenfalls nur 
fiir einen Teil von ihnen wahrscheinlich. In den nordlichen Bezirken, friiher 
vielleicht auch weiter im Siiden an den Grenzen des damals weit verbreiteten 
Eises verlor ein Teil der europaischen Formen seine Pigmentierung und 
wurde blond, blauaugig und hellhautig, wahrend bei den mongoloiden Lappen 
bei einer ahnlichen Ausbreitung nach Norden derselbe Pigmentverlust nicht 
eintrat. Auch unter den europaischen Sonderformen blieben jedoch vorgeschicht
lich wie rezent flieBende Ubergange iiberall erhalten. 

In der neuesten Zeit endlich haben europaische Gruppen, zu neuen Stammen 
verschmelzend, auBereuropaische Erdteile, vornehmlich Amerika und Australien, 
in Besitz genommen und drohen den dortigen alten Rassen dasselbe Schicksal 
zu bereiten, wie es der Neandertaler in Europa fand. Auch der schwarze Haupt
stamm ist in der Neuzeit iiber seinen Erdteil hinausgewachsen und nach dem 
Festland Alteuropas drangen aus Osten die Massen des gelben Hauptstammes 
an, die gelbe Gefahr. 

So stellt sich die menschliche Rassengeschichte als ein groBartiger Wechsel 
von Werden und Vergehen dar, welcher immer neue Bilder bietet und der 
Forschung immer neue Fragen aufgibt. W ohl nur eines ist stets unverandert 
in dem Wechsel des menschlichen Werdeganges erhalten geblieben, die Zugehorig
keit aller Menschen zur selben Art, der Art Mensch. Es ergeben sich bisher auch 
keine Anhaltspunkte dafUr, daB unter den Zweigen der heutigen Menschheit 
einer eine Fortentwicklung nimmt, von der als Endziel ein neuer Arttypus zu 
erwarten ware. Der Mensch war bisher und blieb als Art eine Einheit und wo 
eine Form eine Entwicklungsrichtung einschlug, welche von dieser Einheit 
abwich (wie vieHeicht der Neanderta10r), war sie schlie13lich dem Tod verfallen. 
Immerhin ist zuzugeben, daB auch unter der heutigen Menschheit einzelne 
Rassen noch mehr Entwicklungsmoglichkeiten in sich trag en mogen als andere 
(BOLK). Worin diese jedoch im einzelnen bestehen und wie sie durch das Zufalls
spiel der Natur oder andere Ursachen werden ausgeli:ist werden, das laBt sich 
einstweilen kaum mit Sicherheit beurteilen. 

Damit ist zugleich gesagt, daB wir iiber die letzte Ursache der Rassenentstehung, 
namlich die Ursachen von Mutationen, nichts Bestimmtes wissen. Man kann 
sich jedoch, urn den einzelnen Formauspragungen in ihren Verschiedenheiten 
bei den verschiedenen Rassen ein gewisses Verstandnis a bzugewinnen, die V or
steHung machen (BOLK), daB hier dieselben Prinzipien, Retardation und 
Fetalisation, im Spiele sind wie bei der Artwerdung. Rassenbildung bedeutet 
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ja beginnende Artwerdung und sie muB daher ihren Ausgang nehmen von noch 
umwandlungsfahigen, d. h. jugendlichen Formen. So wird das langere Bestehen
bleiben der Thymusdriise bei Chinesen als ein Retardationsmerkmal gedeutet. 
Eine kiirzere Lebensdauer der Schwarzen, welche mit einem schnelleren Lebens
ablauf einhergeht, der friihere Eintritt der Dentition bei Negern, dann bei ameri
kanischen Indianern und zuletzt bei WeiBen, die helle Hautfarbe der Europaer 
und ihre phylogenetisch spatere Aufhellung der Haare und Augen zeigen unter 
dem Gesichtspunkt der menschlichen Ontogenese eine starke Retardation und 
ein starkeres Erhaltenbleiben fetaler Ziige bei den WeiBen. 1m mongolischen 
Komplex, der aus Mongolenfalte, flacher Nasenwurzel und leichtem Exophthal
mus besteht, sind die Asiaten starker retardiert als die Europaer. Auf dem afrika
nischen Kontinent sind gelegentlich ahnliche mongolide Bildungen anzutreffen. 
Fiir die Kopfform ist eine Retardation und ein Erhaltenbleiben friiher fetaler 
Formen bei Rundkopfen festzustellen, wahrend die lange Schadelform phylo
genetisch alter und bei primitiven Rassen anzutreffen ist. Doch muB auch bei 
solchen Annahmen das Problem ungelOst bleiben, wie und aus welchen GrUnden 
es zu der Auswahl der verschiedenen retardierten Merkmale bei den ver
schiedenen Rassen kam. Dieses Problem ist ebenso ungelOst wie die Frage, 
warum im Werdegang der Menschheit eine Fortentwicklung (also unter Umstanden 
auch starkste Retardation und Fetalisation) letzten Endes den Rassentod und 
unter Umstanden auch das Aussterben der Art bedeuten kann, wie es fiir die 
Menschheit im ganzen die Fortentwicklung speziell der Placentation als SchluB 
nahe legte (GROSSER). 

D. Konstitutions- und Erblichkeitslehre. 
1. Grnndlagen und Ordnungen del' menschlichen 

Konstitutionen. 
Die letzte Einheit, welche das menschliche Leben tragt, ist das Individuum. 

Art, Rasse und die kleineren Kategorien der Systematik bauen sich auf aus 
Individuen. Das Individuum ist nicht weiter teilbar. Der Begriff des Einzel
individuums wird durch den Begriff der Konstitution erfaBt. 

Unter Konstitution wird verstanden die der Rasse, dem Geschlecht und 
dem Alter gemaBe, zeitlich und individuell differente Korperverfassung, welche 
sich in der Gesamtheit der Organisationsverhaltnisse und in der besonderen 
Reaktionsweise der Einzelpersonen auBert und die als Grundlage eine ererbte, 
arteigene Kmnbination von Anlagen, den Genotypus besitzt (BIEDL). Der 
Begriff der Konstitution entspricht in dieser Fassung also dem Begriff Phano
typus der Erblichkeitslehre. 

Die Grundlagen der Konstitution werden erblich iibertragen. Durch die 
Vereinigung zweier Keimzellen, der miitterlichen und der vaterlichen, wird 
das Individuum konstituiert. Durch die Erbmasse wird das neuentstehende 
Individuum in den Zusammenhang mit friiheren Generationen und in den 
Ablauf des gesamten biologischen Geschehens gestellt. Die Art und Weise, in 
der dies geschieht, unterliegt den RegelmaBigkeiten, welche zunachst von 
MENDEL formuliert und dann im hoheren Mendelismus ausgebaut wurden. Diese 
RegelmitBigkeiten liegen beim Menschen sehr kompliziert. Vernachlassigt man 
das Plasma und sucht man allein in den 23 und einem Heterochromosomen
paaren des Menschen die Trager der Vererbung, so wird durch die Austausch
moglichkeit der ganzen Chromosomen und weiter noch der Chromosomen-

Saller, Anthropologie. 15 
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teilstiicke (Chromomeren) die genetische Variationsmoglichkeit der individuellen 
Konstitutionen offenbar eine ungeheure. Noch komplizierter werden die Ver
haltnisse angesichts der Wahrscheinlichkeit einer plasmatischen Vererbung 
oder einer Mitwirkung des Plasmas beim VerwirklichungsprozeB der Erbfaktoren. 
Es wird daher kaum zwei Individuen geben, welche auf genetischer Grundlage 
einander vollig gleichen und die gleiche Genkonstitution besitzen, mit Aus
nahme eineiiger Zwillinge, deren Erbmasse vielleicht die gleiche ist. 

Vererbt werden nicht bestimmte, von Anfang an festgelegte Eigenschaften, 
sondern Anlagen und Moglichkeiten, auf bestimmte Reize in bestimmter Weise 
und in bestimmten Grenzen zu reagieren, also Reaktionsnormen. Ob und inwie
weit diese im Verlauf der individuellen Entwicklung einzeln ausgelOst werden, 
hangt von weiteren Faktoren ab, die teils innerhalb, teils auBerhalb des sich 
bildenden Individuums gelegen sind. Ein besonders sinnfalliges Beispiel fiir die 
innere Abhiingigkeit einzelner Organe voneinander im System des heranwachsen
den und erwachsenen Individuums sind die Korrelationen der innersekretorischen 
Organe und die Abhangigkeiten der Korpergewebe von dies en Korrelationen. 
Auch iiber diesen inneren Faktoren steht die Vererbung, d. h. ihre Anlage wird 
erblich iibertragen. Ebenso miissen die Art der Entwicklung und der Verlauf 
des Entwicklungsganges, der Zeitpunkt, in dem die einzelnen Faktoren wirksam 
werden, das Entwicklungstempo, erblich iibertragen werden. Nicht nur das 
Wirksamwerden der Hormone zu einem bestimmten Zeitpunkt, auch die recht
zeitige Ausbildung einer Hormonbereitschaft des Korpergewebes werden ver
erbt. Durch diese inneren Faktoren und ihre unlosbaren Zusammenhange wird 
das menschliche Individuum und mit ihm die Konstitution zu einer Einheit, 
dem erblich iibertragenen Genotypus, unabhangig davon, daB die erblichen 
Grundlagen der Konstitution uneinheitlich und in ihrem Erbgang zunachst 
vielfach nicht miteinander korreliert erscheinen. 

Man muLl dabei zwischen dem Genotypus unterscheiden, der durch die Keirn· 
bahn von Generation zu Generation weitergegeben wird, .und der, abgesehen von 
voriibergehenden Nackwirkungen, duroh die Umwelt nach unseren bisherigen 
Kenntnissen nicht beeinfluLlt werden kann, und zwisohen dem Genotypus, der als 
grundlegende Erbmasse in jedem Einzelindividuum enthalten ist und der durch 
die Entwicklung entfaltet wird. Dieser letztere unterliegt in hohem MaLle Umwelt· 
einfliissen und seine Entwicklung ist ohne Umweltreize iiberhaupt undenkbar, 
durch Verschiedenheiten der Umweltreize kann sie in verschiedene Bahnen gelenkt 
werden. Dieser Genotypus ist unlosbar und zum Phanotypus verarbeitet im Indi· 
viduum enthalten und auch die phanotypischen Merkmale des Individuums (gewisse 
rein ex ogene Krankheiten ausgenommen) miissen in diesem Sinn bis zu einem ge
wissen Grad als erbbedingt, d. h. in der Grundlage erblich bedingt bezeichnet 
werden. 

Die Entwicklung des Genotypus und des Individuums erfolgt in Wechsel
wirkung mit seiner Umwelt, den iiufJeren Faktoren. Mit der Umwelt tritt der 
Genotypus in Reaktion und die Umwelt lOst einen Teil der genotypischen 
Reaktionsnormen aus, sie formt den Genotypus zu dem Bild, in dem das Indivi
duum endgiiltig erscheint, zum Phanotypus. Er bedeutet die Manifestierung 
genotypischer Moglichkeiten unter gegebenen wechselnden Bedingungen, die 
einzige Form, in der uns der Genotypus entgegentritt und faBbar wird. 

Ein geeignetes Material, die Weite der Reaktionsnormen der einzelnen mensch
lichen Merkmale festzustel1en, bieten die eineiigen Zwillinge. Sie entstehen durch 
die Befruchtung eines einzigen Eies, das sich im Blastomerenstadium in zwei 
totipotente, selbstandig sich weiter entwickelnde Half ten teilt, und besitzen meist 
gemeinsame Eihaute und eine gemeinsame Placenta. Wahrscheinlich sind sie erb
gleich. Wenn daher bei eineiigen Zwillingen, welche ~p.ter verschiedenen Umwelt· 
bedingungen leben, in einem Merkmal regelmaLlig groLle Ubereinstimmungen bestehen, 
so ist das ein Beweis dafiir, daLl die Reaktionsbreite des betreffenden Merkmales 
mit der Umwelt nur eine geringe, die fragliche Reaktionsnorm also eng begrenzt 
ist. Variieren dagegen die Geschwister eines eineiigen Zwillingspaares in einem 
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Merkmal stark, so zeigt dies, daB dem betreffenden Merkmal eine breite Reaktions
norm zugrunde liegt. Die Fragestellung, welche man fruher vielfach an eineiigen 
Zwillingen prlifte - wieweit ein Merkmal erblich, wieweit es nichterblich sei ~ ist 
durch die neueren Auffassungen uber das Wesen der Vererbung durch ReaktlOns
norm en - von der Frage nach der Herkunft bestimmter Krankheiten abgesehen -
hinfaIlig geworden. Erblich sind, ausgenommen Verstummelungen und andere 
ex ogene Krankheiten, die Grundlagen aZZer Merkmale, welche der normale Mensch 
zeigt. Durch die Umwelt werden dem Korper im allgemeinen nicht neue nicht· 
erbliche Merkmale hinzugefligt, sondern nur bereits vorhandene Eigenschaften in 
verschiedenen Formen ausgepragt. Der Phanotypus bedeutet keine Vermehrung 
des Genotypus durch auBere Einflusse, sondern lediglich die Auspragung des Geno
typus. Der weitere Begriff ist der Genotypus mit seinen vielen Reaktionsmoglich
keiten, der engere und untergeordnete Begriff ist der Phanotypus, welcher nur die 
Auslosung eines Teiles genotypischer Moglichkeiten darstellt. Doch kann die eine 
Reaktionsnorm nur in engen, die andere dagegen in weiteren Grenzen ausgelOst 
werden, die Reaktionsfahigkeit der einen Eigenschaft erstarrt fruher, die einer 
anderen in einem spateren Zeitpunkt der Entwicklung. 

Zweieiige Zwillinge verhalten sich wie gewohnliche Geschwister. Sie entstehen 
durch die gleichzeitige Befruchtung zweier verschiedener Eier durch zwei verschiedene 
Spermien und besitzen in der Regel jeder flir sich eine Placenta und eigene Eihaute. 

Die genotypischen Grundlagen der Konstitution werden nur in seltenen 
Fallen fUr zwei Individuen gleich gegeben werden; die UmweItbedingungen, 
unter denen sich die Genotypen zum Phanotypus auspragen, werden niemals 
bei zwei Individuen genau die gleichen sein. Daher ist jedes Individuum und 
jede Konstitution etwas Einmaliges, in derselben Pragung nie Wiederkehrendes. 
Das Leben erhalt sich in Individuen mit stets wechselnden und neuen Bildern, 
deren jedes vollig in sich abgeschlossen und nicht wiederholbar ist. 

Bedeutet somit die Konstitution die Einheit des Individuums, so ist der 
Mensch als Individuum doch weiter das Glied verschiedener Gemeinschaften 
mit anderen Individuen. Den verschiedenen Konstitutionen, wie sie durch 
Einzelindividuen dargestellt werden, mtissen also bestimmte Teile ihrer Konsti
tution gemeinsam sein, so daB in diesen Gemeinsamkeiten eine Zusammen
fassung der Konstitutionen zu groBeren Gruppen moglich wird. Unter natur
wissenschaftlichen Gesichtspunkten sind es besonders die Begriffe der Art, 
der Rasse, der Familie, der Konstitutionstypen, des Geschlechts, des Alters 
und letzten Endes der Begriff der Norm, welche als solche Zusammenfassungen 
in Betracht kommen. 

Der Teil des Genotypus, welcher die Artzugehorigkeit eines Individuums 
bedingt, stellt den Zentralteil des Genotypu8 (JOHANNSEN) dar. Da die ganze 
Menschheit im physiologisch-biologischen Sinn einer einzigen Art angehort, 
ist allen Konstitutionen dieser Zentralteil des Genotypus gemeinsam und sie 
sind in ihm gleich. Urn ihn gewissermaBen als den Kern gruppieren sich die 
Eigenschaften, welche die Unterschiede der Menschen als groBere oder kleinere 
Gruppen und zuletzt als Individuen ausmachen. 

Der Rassenbegriff bedient sich des - wie gezeigt - nicht immer ganz objek
tiven geographischen Kriteriums zur Ordnung derjenigen Merkmale, welche 
einer Gruppe yon Individuen in bestimmten geographischen Grenzen gemeinsam 
sind. Der Rassenbegriff ist insofern nur ein relativer, als er nur nach dem 
Unterschied zweier oder mehrerer Rassen definiert werden kann, somit die Kenn
zeichnung einer Rasse immer von der Kennzeichnung mehrerer geographisch 
unterschiedener Gruppen abhangig ist. 

Weitergehende Pro bleme ergeben sich fUr die Beziehungen zwischen Konstitution 
und Rasse daraus, daB nach unseren bisherigen Kenntnissen die meisten Rassen
merkmale polymer vererbt werden und die Rasse genotypisch nicht absolut, 
sondern eben nur vergleichsweise einheitlich ist. Die Variationsreihen der Einzel
merkmale vieler Rassen greifen ineinander tiber (transgressive Variabilitat), 
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in Einzelmerkmalen konnen Individuen verschiedener Rassen gleich sein. Daraus 
folgt, daB fUr das Einzelindividuum Merkmale, die fUr eine geographische 
Gruppe Rassenmerkmale sind, individuelle Eigenschaften darstellen konnen, 
welche eine Unterscheidung des betreffenden Merkmaltragers nach seiner Rasse 
von den Einzelindividuen einer anderen Rasse nicht einwandfrei ermoglichen. 
Freilich wird diese Unsicherheit der Rassenbestimmung im Einzelfall um so 
geringer, je mehr voneinander unabhangige Merkmale zur Rassendiagnose 
berucksichtigt werden. Denn je groBer die Zahl der Merkmale, desto unwahr
scheinlicher ist es, daB das Einzelindividuum mit der Auspragung aller seiner 
Merkmale in das Uberschneidungsgebiet zweier Rassen fallen wird. Ein weiteres 
Problem fUr die Beziehungen zwischen Konstitution und Rasse folgt aus der 
Annahme eines monophyletischen (einstammigen) Ursprungs der Menschheit. 
Wenn der Mensch, wie wahrscheinlich, als Art nur einmal entstand, so hat er 
vor seiner Ausbreitung uber weitere geographische Gebiete ursprunglich neben 
den Artmerkmalen nur individuelle Merkmale, aber keine Rassenmerkmale 
besessen. Das Kennzeichen der Rassenmerkmale ist ja ein geographisches, 
im Stadium der Artwerdung aber besaB die Menschheit noch keine groBere 
geographische Verbreitung, also auch keine Rassenmerkmale. Die Rassen
merkmale entstanden bei der Verbreitung der Menschheit uber weitere und 
geographisch getrennte Bezirke, indem ursprunglich individuelle Merkmale 
zu Rassenmerkmalen wurden, soweit solche nicht neu entstanden. Es zeigte sich, 
daB dabei keineswegs aIle Merkmale an der Rassenbildung beteiligt und die 
rassische Variation der Individuen, welche eine Rasse tragen, auf einem be
stimmten Kreis von Merkmalen beschrankt ist. 

Fur die Familie, wohl den kleinsten unterhalb der Rasse zu unterscheidenden 
biologischen Kreis, werden als kennzeichnend die Merkmale angesprochen, 
welche innerhalb eines kleinen Verwandtenkreises in auffalliger Weise dominieren. 

Bei der Trennung der Geschlechter handelt es sich um die Gruppierung nach 
einem Merkmal, welches noch groBeren Gruppen als denen der Art und der 
Rasse gemeinsam ist. Diese Trennungsmoglichkeit kennzeichnet nicht nur 
den Stamm der Wirbeltiere, sondern weitere Kreise des Tierreiches uberhaupt. 
1m primaren Geschlechtsdimorphismus liegen Merkmale groBer Kategorien 
vor und es gibt auch beim Menschen Eigenschaften, die schon von Anfang an, 
d. h. schon vor dem Wirksamwerden der Inkrete, mit dem Geschlecht erblich 
differenziert sind. Beim Stamm der Wirbeltiere wird dann der Vorgang der 
Vererbung von Geschlechtsmerkmalen noch kompliziert durch die Wirkung 
geschlechtsspezifischer Inkrete, d. h. eine von Hormonen abhangige Differen
zierung der sekundaren Geschlechtsmerkmale. 

Dies ist aber der Wirkungskreis nicht nur der Keimdrusenhormone, sondern 
derjenige der Inkrete iiberhaupt. Die Hormone wirken nach unseren bisherigen 
Kenntnissen innerhalb der Wirbeltierreihe artunspezifisch und es ist ziemlich 
sicher, daB der Komplex, den wir als innersekretorische Organe bezeichnen, 
ein ausschlieBliches Kennzeichen der Wirbeltiere und als die phylogenetisch 
jungste Erscheinung aufzufassen ist, welche in der gesamten Wirbeltierreihe 
auftritt (GUDERNATSCH). Die Inkrete gehoren daher als Stammesmerkmale 
in eine noch hohere Kategorie als die Artmerkmale. Trotzdem besitzen sie 
einen EinfluB auf den Arttypus nicht, wahrend ihnen offenbar eine groBe Rolle 
bei der Gestaltung der individuellen Konstitution zukommt. 

Das Altern endlich ist eine Erscheinung, welche allen Stammen des Tier
und Pflanzenreiches gemeinsam ist. In erster Linie betrifft es das Individuum, 
dementsprechend ist vor allem die Alterskonstitution der Individualmerkmale 
eine offensichtlich veranderliche. Dabei ist zu berucksichtigen, daB das Alter 
in Jahren beim Vergleich mehrerer Individuen nicht immer dem Entwicklungs-
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alter der Untersuchten gleichzusetzen ist, da auch das Entwicklungstempo der 
Individualmerkmale durch individuell verschiedene Erbfaktoren geregelt wird. 

Man kann beirn J\[enschen nach vcrschiedenen Merkrnalen von verschiedenen 
Altern sprechen (MATIEGKA); folgendes sind die hauptsachlich in Betracht kornrnen
den Einteilungsprinzipien: 

A. Ohronologisches Alter: Das Alter in Jahren, Tagen, Stunden. 
B. Somatisches Alter: 

1_ Anatomisches Alte beurteilt nach dern Entwicklungszustand des Schadels 
und der Ossification der Handwurzelknochen, 

2. morphologisches Alter, beurteilt nach Kiirpergrii13e und Gewicht, 
3. physiologisches Alter, beurtpilt nach dorn Grad der Gesohlechtsreife, all

gernein also nach dern Zeitpunkt des Wirksarnwerdens der einzelnen 
Inkrete. 

O. Intellektuelles Alter: Das Alter, beurteilt nach dern vergleichsweisen Ausfall 
verschiedener Intellekt-(Test- )prl1fungen. 

D. Pddagogisches Alter: Beurteilt nach dern Fortkornrnen der Kinder in der 
Schule. 

Die verschiedenen Altersarten sind rnannigfach rniteinander korreliert. 
Es erscheint jedoch durchaus wahrscheinlich und durch palaontoligische 

Befunde vielfach erwiesen, daB es nicht nur ein Altern der Individuen, sondern 
auch ein solches der Rasse, der Art, des Stammes, ja schlieBlich des Lebens an 
sich und aUer lebendigen Substanz uberhaupt gibt (Orthogenese [EIMER]). 
Ein Lebenszyklus verlauft auch bei der Art, welcher durchaus demjenigen des 
Einzelindividuums entspricht: Wie der Individualzyklus (HARMS) eine progres
sive, eine stationare und eine regressive Phase unterscheiden laBt, so besitzen 
auch Rasse, Art, Stamm usw. ein Jugend-, ein Mannes- und ein Greisenalter, 
bis sie gewaltsam oder im physiologischen Tod erloschen. Nur sind die Zeit
raume, welche dieser Vorgang beansprucht, urn so groBer, zu je hoheren Kate
gorien wir in der Systematik der Lebewesen aufsteigen und sie unterliegen auch 
wieder sekundaren Beeinflussungen. 

AUe angefiihrten systematischen Gruppierungen zusammenfassend konnen 
fur das Einzelindividuum verschiedene Partialkonstitutionen unterschieden 
werden: Eine Artkonstitution ist dem Menschen als einer einzigen Art im 
biologisch-physiologischen Sinn fur aIle Einzelindividuen gleich, sie ist der 
Zentralteil in der Konstitution des Einzelnen, dem sich die ubrigen Partial
konstitutionen in wechselnder Zusammenstellung angliedern. Die Rassen
konstitution umfaBt diejenigen Merkmale der Gesamtkonstitution des Einzel
individuums, in welchen es sich mit anderen Individuen seiner Gruppe geogra
phisch von den Individuen einer zweiten Gruppe unterscheidet; Lokalrassen
konstitution und Familienkonstitution ziehen den geographischen Bezirk und 
den Kreis der berucksichtigten Merkmale nur mehr oder minder enger. Die 
eigentliche Individualkonstitution umfaBt dann den Teil des Individuums, 
welcher nach Abzug seiner Art- und Rassenmerkmale ubrig bleibt. Sie bedeutet 
die engste Fassung des BegTiffes des Individuellen. Dabei ist es jedoch angesichts 
der mannigfachen Verschrankungen der Partialkonstitutionen und der Einheit 
des Individuums selbstverstandlich nicht moglich, das Einzelindividuum konsti
tutionell etwa nur unter dem Gesichtspunkt dieser Individualkonstitution im 
engsten Sinn zu betrachten. Die Konstitution des Einzelindividuums ist eine 
Ganzheit, aus welcher nicht einzelne Partialkonstitutionen herausgenommen 
werden konnen, ohne den Organismus dieser Ganzheit zu zerstoren. 

Die Individualkonstitution im weitesten Sinn bedeutet so die Gesamtheit 
des Einzelindividuums mit allen ihren Partialkonstitutionen, der Artkonsti
tution, der Rassenkonstitution und der Individualkonstitution im engsten Sinn. 
DaB die Individualkonstitution im weitesten Sinn ebenso von Geschlecht und 
Alter abhangig ist, kommt in der gegebenen Definition zum Ausdruck. 
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Entwicklungsmechanisch kann man sich, auf der Voraussetzung fuBend, daB 
die Chromosomen die Triiger der Vererbung sind, folgende VorstelIung (J. BAUER) 
von der Einheit der Individualkonstitution im weitesten Sinn einschlieBlich ihrer 
verschiedenen Partialkonstitutionen machen: 

Die befruchtete EizelIe ist im Besitz alIer Gene noch omnipotent. 1m Laufe 
der Entwicklung des vielzelligen Organismus geht diese Omnipotenz zwar prinzipielI 
auf aIle Zellen liber, doch wird von jeder Zelle eine besondere Eigenschaft bzw. 
Fiihigkeit spezialisiert ausgebildet. Die Leberzelle beispielsweise eines unmusika
!ischen Rothaarigen ist wie jede seiner Zellen rothaarig, unmusikalisch, sexuell 
miinnlich differenziert, aber spezialistisch auf die Glykogenbildung in der Leber 
eingestellt. Es ist das Prinzip der Organisation, daB das genotypisch nooh Ganze 
zwar potential in jedem Teil des Phiinotypus ist, daB aber erst wieder durch das 
Zusammenarbeiten dieser Teile als Organe das Ganze als Phiinotypus aufgebaut wird. 

Nicht durchwegs von systematischen und in der Natur vorgezeichneten 
Gesichtspunkten geht die viel gebriiuchliche Bestimmung von Konstitutionstypen 
beim Menschen aus (mit Ausnahme gewisser pathologischer Typen). Die Kon
stitutionstypen werden vorwiegend auf deduktivem Wege gewonnen, indem ein 
Autor glaubt, in der unubersehbaren Mannigfaltigkeit der individuellen Konsti
tutionen immer wiederkehrende Formen erkennen zu konnen. J e nach der 
Schulung des Untersuchers und seinen methodischen Hilfsmitteln wird die 
Kennzeichnung der erschauten Typen bei den verschiedenen Autoren verschieden 
ausfallen. Die Konstitutionstypen bedeuten in diesem Sinn Abstraktionen, bei 
welchen die nicht in ein vorher festgelegtes Schema passenden Merkmale vernach
liissigt werden. Es kommt ihnen hauptsiichlich nur ein subjektiver Wert zu. 

Die Frage nach der Beziehung zwischen Konstitutionstypen und Rasse ist 
dahin zu formulieren, in welchem MaB die Hiiufigkeitsreihe der Konstitutions
typen bei den verschiedenen Rassen eine verschiedene ist. DaB die Verteilung 
der urspriinglich individuellen Konstitutionsmerkmale auf die Rassen uber
haupt eine verschiedene ist, folgt aus dem Vorgang der Rassenentstehung, 
bei dem individuelle Merkmale zu Rassenmerkmalen geworden sein mussen. 
Weiter haben vergleichende Rassenuntersuchungen gezeigt, daB auch die Ver
teilung der Konstitutionstypen bei den verschiedenen Rassen eine verschiedene 
ist, wobei sich jedoch nicht aIle Konstitutiontsypen bei allen Rassen durch die 
gleichen Merkmale kennzeichnen lassen. 

Eine teilweise noch problematischereRolIe bei der Ordnung der Konstitutionen 
als der Einteilung nach Konstitutionstypen kommt dem Begrijj der Norm zu. 
Wiihrend beim Art- und Rassebegriff naturliche Prinzipien die Grundlage 
fUr eine Ordnung bilden, bedeutet der Normbegriff wie bis zu einem gewissen 
Grad auch schon der Begriff des Konstitutionstypus eine Abstraktion und sein 
Ordnungsprinzip ist in weitem MaBe ein philosophisches. Die Wertung der 
Merkmale wird bei ihm nicht von der Natur gegeben, sondern von menschlichen 
Vorstellungen aus in das Material hineingetragen und begrenzt. Dementsprechend 
ist eine exakte und eindeutige naturwissenschaftliche Definition des Norm
begriffes unmoglich. 1m allgemeinen werden drei Normen unterschieden, die 
statistische Norm, die Korrelationsnorm und die idealistische Norm (SCHWARZ). 

1m Begriff der statistischen Norm wird die Normvorstellung des durchschnitt
lich Hiiufigsten durch die Anwendung der allgemein vereinbarten statistischen 
Grundsiitze verwirklicht. Die biologischeNorm einer Variationsreihe ist der gemiiB 
einer Vereinbarung abgegrenzte Bezirk (etwa M± 2 a) einer nach gewissen Grund
siitzen (Wertklassen) geordneten vielgestaltigen Mannigfaltigkeit (H. GUNTHER). 

Die Erwiigung, daB das Individuum nicht vollstiindig nach Einzelmerk
malen gekennzeichnet werden kann, fUhrt zu dem Begriff der Korrelationsnorm 
(RAUTMANN) oder Ganzheitsnorm. Er besagt, daB als normal die Merkmale 
anzusprechen sind, welche den Korrelationen der natiirlichen Funktionen des 
Individuums entsprechen und sie nicht storen. Ais naturlich werden dabei die 
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Funktionen bezeichnet, welche eine zweckmaBige Reaktion und eine Anpassung 
des Individuums an gegebene Verhaltnisse bedeuten. Der Begriff der Korrela
tionsnorm sucht also das Individuum in seiner Ganzheit und als Ganzes zu 
erfassen. Das Problematische ihrer Definition liegt in den Begriffen der Zweck
maBigkeit und der Anpassung, welche eine Wertung nach menschlichen Vor
stellungen bedeuten. 

In dem Begriff der Korrelationsnorm sind unter Umstanden Merkmalsaus
pragungen normal, welche unter dem Begriff der statistischen Norm als Einzel
merkmale abnorm genannt willden. Beiden Begriffen kommt also vollige Selbstdndig
keit zu. Ein praktisches Beispiel mag dies erlautern: 

Die Kompensation eines Herzfehlers bedeutet eine zweckmaBige Reaktion und 
eine Anpassung des Individuums an gegebene Verhaltnisse. Unter dem Begriff der 
Korrelationsnorm ist das betreffende Individuum als normal zu bezeichnen. Der 
Befund eines Herzfehlers an sich jedoch kennzeichnet unter dem Begriff der stati
stischen Norm das betreffende Individuum als abnorm, gleichgiiltig ob der Herz
fehler kompensiert ist oder nicht. Keinesfalls ist der Trager eines kompensierten 
Herzfehlers als krank zu bezeichnen, woraus erhellt, daB der Begriff der Norm auch 
nicht nach dem Krankhaften orientiert werden kann. 

Die reinste Fiktion endlich bedeutet der Begriff deridealistischen Norm. 
Er wird gewonnen, indem bestimmte menschliche Forderungen, abstrakte Vor
stellungen als MaBstab aufgestellt und nur diejenigen Individuen als normal 
(oder typisch) bezeichnet werden, welche diesen Forderungen entsprechen. 
Es ist klar, daB unter dem Gesichtspunkt der idealistischen Norm jeder Autor 
rein willkiirlich eine andere Einteilung des Materials vornehmen kann. Eine 
exakt naturwissenschaftliche Forschung kann daher mit den Begriffen der 
Idealnorm und des Idealtypus nichts anfangen. 

Die Klassifizierungen der Konstitutionen als Art, Rasse, Familie, nach dem 
Geschlecht und nach dem Alter sind natiirlich begriindet. Bei der Ordnung 
als Konstitutionstypen und als Norm ist ein geringerer oder groBerer Grad 
menschlicher Willkiir und konventioneller Vereinbarungen im Spiel. Die Be
griffe des Konstitutionstypus und der Norm sind also keine streng naturwissen
schaftlichen Begriffe. Doch entspringen sie gewissen praktischen Bediirfnissen 
und suchen ihnen zu geniigen. Man braucht daher ihre Anwendung nicht 
unbedingt abzulehnen, nur muB man sich der Grenzen ihres Geltungsbereiches und 
bei weitergehenden Schliissen der Grundlagen ihrer Gewinnung bewuBt bleiben. 

2. Spezielle menscblicbe Konstitutionslebre. 
a) Konstitutionstypen. 

Der Versuch einer Einteilung der menschlichen Konstitutionen hat unter 
Anwendung verschiedener Prinzipien im wesentlichen immer wieder zu denselben 
Formen, zwei Extremformen und einem Mitteltypus, gefiihrt (Tabelle). Das 

Typus Typus Typus Typus 

Pathologisches Prinzip Asthenisch Norm Apoplektisch Infantil 
Phthysisch Plethorisch 

Morphologisches Prinzip 
SIGAUD ••.••• Respira torisch Muskular Digestiv Cerebral 
KRETSCHMER . Leptosom Athletisch Pyknisch 

Physiologisches Prinzip Fleischfresser Norm Pflanzenfresser 
Zootechnisches Prinzip Milchtypus Arbeitstypus Fleischtypus 
Psychologisches Prinzip Empfindungs- Bewegungs- Ernahrungs-

typus typus typus 

haufigst angewandte Einteilungsprinzip ist das morphologische, nach dem 
sich die unterschiedenen Typen folgendermaBen darstellen; 
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Beim respiratorischen Typus (vgl. Abb. 117 a) ist am Kopf die St,irn ziemlich 
niedrig und schmal, das Mittelgesicht ist hoch mit ziemlich breit ausladenden 
Jochbogen, prominenter, oft gebogener Nase und ausgepragten Nasolabial
falten. Die Unterkieferpartie ist wieder schwacher ausgebildet, so daB in der 
Seitenansicht ein halbmondformig gebogenes oder giebelformiges Profil zustande 
kommt. Von vorn gesehen ist der GesichtsumriB rautenfOrmig, die mittlere 
Gesichtspartie und die Nase beherrschen den Gesichtsschnitt. Der Hals ist 
lang wie die Nase. Der Brustkorb ist gekennzeichnet durch seine besondere 
Lange, er erreicht mit seinen unteren Rippen die Darmbeinkamme beinahe. 
Die Rippen sind meist sichtbar, der epigastrische Winkel ist spitz. Die Schultern 
sind im allgemeinen etwas gesenkt und nach vorn genommen, ihr Relief und 
die Schlusselbeingruben sind deutlich. Das Abdomen ist dem stark entwickelten 
Brustkorb gegenuber verhaltnismaBig klein. Die Extremitaten sind sehr lang, 
aber relativ dunn und ohne starkeres Muskelrelief. 

Speziell fiir die Schadelform des respiratorischen Typus werden zwei Varie
taten unterschieden. Bei der einen ist das M:ittelgesicht sehr breit, die Nase groil 
und gerade, die Wangen springen stark vor, das Gesicht ist im ganzen verlangert, 
die Schadelform ist brachycephal. Bei der zweiten Varietat ist das Gesicht im 
ganzen schmal, die Nase stark konvex (Vogelgesicht), die Schadelform ist oft 
dolichocephal. 

Bei dem asthenischen Typus (STILLER) handelt es sich um eine ins Patholo
gische gehende Dbersteigerung des leptosomen Typus, der eine normale Wuchs
form darstellt. Er ist durch besonders schwache Entwicklung des Brustkorbes 
ausgezeichnet. 

Der cerebrale Typus laBt sich bis zu einem gewissen Grad als Abart des respira
torischen Typus auffassen, wenn man auf die Grazilitat des Knochenbaues, welche 
beiden Typen gemeinsam ist, das Hauptgewicht legt. Abgesehen davon sind aber 
die Differenzen zwischen den beiden Typen ziemlich betrachtlich. Der cerebrale 
Typus ist von geringerer KorpergroBe als die iibrigen Typen. In auffalligem Millver
haltnis zu der zierlichen Gestalt mit ihren kurzen Extremitaten steht der groBe Kopf. 
Vor allem die betrachtliche Ausbildung der Stirn gibt der Gesichtsform ihr Geprage, 
durch sie wird der Gesichtsschnitt dreieckig und gleicht einer Pyramide mit nach 
unten gerichteter Spitze. Das iibrige Gesicht ist schwach entwickelt, die Nase ist 
klein oder mittelgroB, der Mund ist klein. Der Gehirnschadel ist demgegeniiber 
machtig entwickelt, der Kopf ist rund mit besonders starker Breitenentwicklung, 
fast immer brachycephal, sehr oft hyperbrachycephal, mit seitlich stark ausladenden 
Scheitelbeinen. Die Ohrhohe ist betrachtlich. Der Hals ist kurz, die Schultern hangen 
oft herab, der Rumpf ist in allen seinen Durchmessern schmachtig. Die obere Extre
mitat ist kurz, die untere von mittlerer Lange. 

Die Benennung der pathologischen Ubersteigerung dieses Typus als Typus 
infantilis kennzeichnet gut einige Hauptziige des cerebralen Typus; speziell das 
Millverhaltnis zwischen KopfgroBe und Korperbau entspricht beim cerebralen Typus 
weitgehend den Verhaltnissen des Kindesalters. 

Der muskulare Typus (vgl. Abb. 117 b, c u. d) zeigt sich in allen Proportionen 
vergleichsweise ebenmaBig. Oberer, mittlerer und unterer Gesichtsabschnitt sind 
in Langen- und Breitenausdehnung etwa gleich, so daB der Gesichtsschnitt 
rechteckig und quadratisch wird. Die Nase ist mittelhoch, mittelbreit, maBig 
vorspringend. Der Hals ist besonders im Nackengebiet breit, seine Lange 
wechselt. Die Schultern sind breit. Der Rumpf ist mittellang, regelmaBig 
zylinderfOrmig. Der Brustkorb ist kraftig, besonders stark treten die Muskel
bauche hervor. Die GliedmaBen sind im allgemeinen lang mit stark ausgepragtem 
Relief und zierlichen Gelenken. Das, was den Typus vor allem auszeichnet, 
ist die uberall gut entwickelte Muskulatur, derentwegen der Typus auch geradezu 
als athletisch bezeichnet wird, wenn die starkere Muskulatur einhergeht mit 
einem derben Knochenbau und betrachtlicher KorpergroBe. Man unterscheidet 
innerhalb der muskularen Gruppe je nach den verschiedenen von ihr be
triebenen Sportarten verschiedene Sporttypen (Tabelle S. 234). 
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Maile von Sporttypen I Gerateturner I Leichtathleten I Ringer (nach MARTIN -BACH) 

Korpergrofie (cm) ... 165,0 172,3 169,1 
Korpergewicht (kg) . . 60,4 68,3 68,3 
Index der Korperfiille . 1,34 1,33 1,41 
Relative Stammlange . 52,4 51,7 52,4 
Relativer Brustumfang 55,9 55,0 58,5 
Relative Schulterbreite 23,3 22,8 23,5 
Relative Beckenbreite 17,0 17,1 17,4 
Relative Armlange 44,5 44,5 44,5 
Relative Beinlange 53,4 54,2 53,7 

Der Leichtathletentypus (Abb.117b) ist ein langbeiniger Typus mit relativ geringer 
Breitenentwicklung und in Korrelation zur Korpergrofie geringer Stammlange. 

Der Typus des Gerateturners (Abb. 117 d), ein kleiner in Korrelation zur Korper
groBe langrumpfiger Typus, besitzt eine starke Breitenentwicklung des Schulter
giirtels. 

Ein Ringertypus (MARTIN-BACH) (Abb. 117 c) zeigt eine starke Entwicklung der 
Schulter-, Riicken- und Oberarmmuskulatur und groBe Breitenentwicklung und 
Tiefenausdehnung des Brustkorbes. 

Der Schwimmertypus besitzt ein erhohtes Gewicht mit besonders kraftiger 
Entwicklung des Brustkorbes. 

Vielen anderen aufgestellten Sporttypen (KOHLRAUSCH) kommt diesen Haupt
gruppen gegeniiber nur eine untergeordnete und vielfach auch noch nicht genauer 
festgelegte Bedeutung zu. 

Der digestive Typus (vgl. Abb. 117 e) ist im Gesicht gekennzeichnet durch die 
betrachtliche Entwicklung der unteren Gesichtspartie. Die Gegend der Unter
kieferwinkel springt weit vor, auch die Jochbogen laden ziemlich aus. Der 
Gesichtsschnitt hat im ganzen das Aussehen einer Pyramide mit nach unten 
orientierter Basis. Die Nase ist klein und mit der ganzen mittleren Gesichts
partie unter einer niedrigen Stirn schwach ausgebildet. Stark ist dagegen die 
Entwicklung des Kiefergebietes. Der Hals ist kurz und fett. Die Schulterbreite 
ist groB. Der Thorax ist sehr kurz mit stumpfem epigastrischem Winkel, 
dabei ziemlich breit und tief. Der beherrschende Teil des Rumpfes ist das 
Abdomen, das besonders im vorgeschrittenen Alter machtige Ausdehmmg 
annimmt. Die Extremitaten sind kurz, fleischig, rund, voll und ohne Muskel
relief. Der pyknische Typus (KRETSCHMER) zeigt ein starkes Fettpolster, ver
bunden mit weichen UmriBformen. 

Die krankhafte "Obersteigerung des digestiv - pyknischen Typus stellt der 
apoplektische, zu Schlaganfallen neigende Typus dar. 

Zwischen den besprochenen morphologischen Typen und funktionellen Eigen
tiimlichkeiten bestehen weitgehende Korrelationen (TSCHERNORUTZKY), so daB auch 
hier wieder die auBere Form nur Index ist fiir tieferliegende funktionelle Ver
schiedenheiten. Auch zu psychischen Eigentiimlichkeiten werden Korrelationen 
behauptet. 

Alle Typen sind durch die verschiedenartigsten, teils Misch-, teils Ubergangs
/ormen miteinander verbunden. 1m Vergleich zu diesen "Obergangsformen er
scheinen die "reinen" Typen - rein fiir den Begriff unserer V orstellungen und 
Konstruktionen, nicht unter genetischen Gesichtspunkten - durchaus in der 
Minderzahl und sind nur von untergeordneter Bedeutung. 

Die Unterschiede in der angefiihrten gesundhaften und nur mit ihren extrem
sten Formen ins Pathologische reichenden Konstitutionstypenreihe sind vor
wiegend quantitativer Natur. Anders ist dies bei einer Reihe yon Formen, 
die unbedingt als krankhaft angesprochen werden miissen. Es sind dies patho
logische Typen, die auf schweren Storungen des Wachstums und des inner
sekretorischen Systems und seiner Korrelationen, also mehr auf qualitativen 
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Unterschieden beruhen und welche nur ein an der Grenze der Anpassungs
moglichkeiten stehendes Leben gestatten. Hierher gehoren aIle Storungen des 
normalen Wachstums wie Riesen- und Zwergwuchs, Chondrodystrophie, osteo
malazische und rachitische Veriinderungen der Korperform, innersekretorische, 
im Habitus sich auswirkende StOrungen wie Myxodem, Akromegalie, hoch
und fettwuchsige Formen des Eunuchoidismus, Feminismen, endokrin bedingte 
Fettleibigkeit, Dystrophia adiposogenitalis u. a., Storungen der zeitlichen Aus
bildung des Korpers wie Pubertas praecox, Infantilismus und Hypoplasien 
allgemeiner und spezieller Art, degenerative Zustiinde wie Kretinismus und 
Mongoloidismus usw. 

Die Kenntnis der pathologischen Formen ist fur die gesundhaften Konsti
tutionstypen insofem von groBer Bedeutung, als sie uns in krankhaften Formen 
die Ursachen zur Ausbildung der normalen Konstitutionstypen andeuten. 

Diese Ursachen sind zuniichst in genotypischen Faktoren zu suchen. Bei 
der freien Kombination der Gene oder Gengruppen werden immer wieder Formen 
zustande kommen, welche mehr oder weniger zu dem Bild des einen oder des 
anderen Konstitutionstypus hinneigen. Einzelne, dann auch genetisch be
grundetere Typen sind direkt durch Merkmale gekennzeichnet, die er blich 
miteinander korreliert sind. 

Besonders auoh die Inkrete sind in dies em Zusammenhang fUr die Entstehung 
der verschiedenen Formen verantwortlich gemacht worden (PENDE). Der l?.reite 
pyknische Typus soIl vorwiegend auf einer Unterfunktion der Schilddriise und Uber
funktion der Keimdriise und N ebennierenrinde, der lange leptosome Typus auf 
einer Hyperfunktion der Sohilddriise und Hypophyse bei Hypofunktion der Keim
driise beruhen, wahrend sich bei den Zwischenformen die Funktionen der versohie
denen Driisen in mehr oder weniger schoner Harmonie auswirken. Diese Annahmen 
sind jedooh einstweilen fiir nioht krankhafte Typen hypothetisoher Natur. Nur 
fiir die Keimdriise soheint insofern ein Einfluil auf die Typenbildung festgestellt, 
als normal im weibliohen Gesohleoht im allgemeinen pyknisoh breite Formen etwas 
haufiger sind als im mannliohen. Der Index der Korperfiille ist im weibliohen Ge
sohlecht groiler als im mannlichen. Die Fettverteilung ist im weiblichen Geschleoht 
eine andere als im mannlichen, ganz allgemein findet man beim Mann mehr Knochen-, 
bei der Frau mehr Fettgewebe. Das Skeletwachstum ist beim Weib frliher abge
sohlossen als beim Mann. Das "Feuer der Inkrete" ist bei ihm wahrscheinlich weniger 
stark als beim .!\lann. Das Weib neigt physisch und psychisch zu Infantilism en und 
sicher steht ein Teil derselben auch bei den gesundhaften Typen unter hormonalen 
Einfliissen. 

Auch nervose Reize helfen im System den Typus ausgestalten. 

SchlieBlich ist es die Umwelt, welche den Genotypus zum Phiinotypus aus
priigt und dadurch auch verschiedene Konstitutionstypen entstehen lassen 
kann. Dabei konnen wechselnde Umwelteinfliisse den Genotypus zu ver
schiedenen Phiinotypen auspriigen oder aber Erbfaktoren fruh erstarrt und 
Umwelteinfliissen relativ unzugiinglich zur Ausbildung von durch die Umwelt 
wenig beruhrten Typen fuhren. 

So entsteht letzten Endes durch das verschiedenartige Zusammenwirken 
von Genotypus und Umweltfaktoren auch hier wieder eine uniibersehbare 
Variabilitiit von menschlichen Formen und von Korrelationen zwischen Einzel
merkmalen oder Merkmalskomplexen innerhalb dieser Variabilitiit, fur welche 
einzelne der aufgestellten Typen die Extreme bilden, wiihrend sich andere durch 
bestimmte AuBeneinflusse zu bestimmten Typen erst herausbilden, die iibrigen 
Formen aber Ubergiinge darstellen. 

b) Individualzyklus. 
Das individuelle Leben liiuft in einem Zyklus ab, welchen rein physisch nur die 

Erbmasse uberdauert, die mit einer anderen Erbmasse zur Befruchtung gelangt. 
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Man unterscheidet an dem Individualzyklus (HARMS) drei Phasen, die progressive 
(Wachstums-)Phase, die stationare Phase des Erwachsenen und die regressive 
(Ruckbildungs-, Alters- )Phase. Alle drei Phasen zeigen artbedingte, rassen
bedingte, umweltbedingte und individuelle Verschiedenheiten und jeder Indi
vidualzyklus zeigt ein besonderes Gesicht, verursacht durch Keimanlage, 
Ernahrung, Milieu, Krankheiten und deren Folgen. 

Fur die progressive Phase ist die Periode des intrauterinen und des extra
uterinen Lebens zu unterscheiden. 1m Fruchtleben und in der friihen extrauterinen 
Periode hangen die Wachstumsveranderungen der Proportionen in erster Linie 
von inneren Wachstumstendenzen ab und werden zum groBen Teil durch die 
zeitlich verschiedene Entwicklung der einzelnen Organe bedingt. Unter sich 
sind die Systeme des sich entwickelnden Individuums alle mehr oder weniger 
miteinander verbunden. Aus der starkeren oder schwacheren Entwicklung 
eines bestimmten Organes ist immer auf eine ganz bestimmte GroBenverschiebung 
eines anderen Organes zu schlieBen. So andern sich die Proportionsverhaltnisse 
dauernd. Den ersten Entwicklungsgang nimmt die Frucht ohne eigene Hormone 
im engeren Sinn (THOMAS). 1m spateren Stadium der Embryonalentwicklung 
wirken die mutterlichen Hormone auf die Frucht ein. Nicht nur die mutterlichen 
Hormone, auch der Gesamtzustand des mutterlichen Korpers ist fUr das Werden 
der Frucht von Bedeutung. Rassenunterschiede werden bereits intrauterin 
manifest. Auch durch Verschiedenheiten der Erbfaktoren kommen individuelle 
Unterschiede zustande. Die Intervariabilitat des Menschen ist auf diesen Grund
lagen bereits bei der Geburt mindestens ebenso groB wie beim Erwachsenen. 

Die Faktoren, welche das Wachstum der Feten beeinflussen, sind in der Haupt
sache folgende : 

1. Das Alter der Mutter. Mit fortschreitendem Alter der Mutter nehmen die 
Feten im Durchschnitt an GroBe zu. 

2. Die Geburtenzahl. Spatere Kinder sind groBer als Erstlinge. 
3. Der Korperbauder Mutter. 
4. Die Ernahrung der Mutter. 
5. Die RassenzugehOrigkeit. Rassenunterschiede bestehen deutlich ausgepragt 

schon, sobald sich iiberhaupt eine menschliche Form am Embryo erkennen laBt. 
Zwischen Negern und WeiBen sind die Unterschiede intrauterin zum groBten Teil 
dieselben wie man sie beim erwachsenen Neger und WeiBen antrifft (Abb. 118). 

Schweden .. . 
Amerika .. . 
Norwegen urn 
Danemark urn 
Deutschland 

Altbayern . 
RheinIander . 
Hoisteiner 

Schweiz . 
Frankreich 
RuBland . 
Japan .. 

I Geburts
gewicht (g) 

3527 
3525 
3500 
3330 
3318 
3340 
3291 
3175 
3172 
3125 
3050 
3013 

Japaner 
Englander 
GroBrussen 
Deutsche . 

KorpergroBe 

cr (cm) ~ (cm) 

49,3 
49,6 
50,5 
51,2 

47,8 
49,1 
49,5 
50,3 

Dementsprechend zeigen N eugeborene 
auch rassenmaBige Unterschiede sowohl 
in del' KorpergroBe als auch im Geburts
gewicht (Tabelle). In Europa scheinen 
die nordischen Populationen im allge
meinen ein etwas hoheres Geburtsgewicht 
zu besitzen als die iibrigen. 

6. Soziale Verhiiltnisse. Eheliche Kinder sind schwerer als auBereheliche. Doch 
wirkt diesel' Faktor mit den einzelnen del' vorher benannten vielfach zusammen. 

7. Die Geschlechtsverschiedenheit. Die KorpergroBe bleibt wahrend del' letzten 
ein odeI' zwei Schwangerschaftsmonate im weiblichen Geschlecht deutlich hinter 
derjenigen des mannlichen Geschlechts zuriick. So sind neugeborene Madchen 
durchschnittlich kleiner als Knaben (vgl. Tabelle). Andere sekundare Geschlechts
unterschiede lassen sich zum mindesten am auBeren Korper VOl' del' Geburt nicht 
feststellen. 
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Durch aIle diese Faktoren im Zusammenspiel mit gegebenen Erbunterschieden 
sind die Individualunterschiede bei Feten bereits in sehr markanter Weise vorhanden. 
Auch Unterschiede zwischen den beiden Korperhaltten entstehen bereits wahrend 
des intrauterinen L ebens und sind schon bei jungen Feten deutlich nachweisbar 
(A. H. SCHULTZ). 

Der Ubergang yom intrauterinen zum extrauterinen Leben, die Geburt, tritt 
bei verschiedenen Arten und Rassen zu einem verschiedenen Zeitpunkt der 
Entwicklung ihrer Einzelindi
viduen ein. Sie bedeutet zu
nachst nur fur die Lebens
weise des neuen Individuums 
und fur die Organe, welche 
mit der Ernahrung zusammen
hangen , einen betrachtlichen 
Wechsel. Fur die auf3eren 
Proportionen ist die Geburt 
ein relativ unwichtiger Ein
schnitt in den individuellen 
Lebensgang. Die Proportions
verschiebungen des intraute
rinen Lebens setzen sich kon
tinuierlich in das extrauterine 
Leben hinein fort . Ein be
stimmter Wachstumsrhythmus 
ist wahrend des extrauterinen 
Lebens bei allen Rassen und 
bei beiden Geschlechtern der
selbe. 1m Fruhjahr ist das 
menschliche Wachstum im all
gemeinen intensiver als im 
Herbst und im Winter. An 
grol3eren Perioden werden nach 
dem Verhaltnis zwischen Ge
wichts- und Langenwachstum 
die folgenden unterschieden, 

Abb. 118. Vorder- und Seitenansicht typischer Kopfe eines 
Weif3en (links) und. eines Neger (rechts). Fetus aus der 
24. Woche. Grof.lere Gesichtshohe, breitere Nase, d.ickere 
Lippen , transversall~erichtete NasenlOcher, kieinere Gehirn
partie, grof.lere Gesichtspartie, ktirzere und flachere Nase 

beim Neg:er. (Nach A. H. SCHULTZ.) 

fur die jedoch ganz feste Grenzen nicht angegeben werden konnen, da rassische 
und soziale Verhaltnisse bedeutende Verschiebungen ermoglichen (STRATZ): 

1. Periode. Extrauteriner Teil der progressiven Lebensphase. Progressives 
Wachstum. Dauer yom 1. bis etwa zum 25. Lebensjahr. 

Sauglingsalter 
1. Streckung mit raschem Langenwachstum. 
1. Fiillung mit verlangsamten Langenwachstum . 
2. Streckung mit wieder beschleunigtem Langen-

wachstum . ....... . 
2. Fiillung. . . . . . . . . . . . 

Wachstumsabschlu13 

Knaben I Madchen 

I . 
1m ersten LebensJahr 

5. - 6. Jahr 5.- 6. J ahr 
10. - 12. " 10. 

16. - 18. 
18. - 25. 

14. -15. 
18.-20. 

2. Periode. Stabiles Stadium. Abschluf3 des Langen- und Massenwachstums, 
fur die Lange bereits teilweise ein Ruckgang. Dauer etwa yom 26.-50. Lebens
jahr, im weiblichen Geschlecht bis zum Klimakterium. 

3. Periode. Regressives Stadium. Abnahme der meisten Dimensionen. 
Nach dem 51. Lebensjahr. 
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In der ersten Periode des progressiven Wachstums geht die V erschie bung 
der Proportionen, welche sich bereits intrauterin auswirkte, weiter. Das Indivi
duum durchlauft verschiedene Auspragungsformen (Konvariabilitat), als deren 
Endresultat zu Beginn der stationaren Phase die Intervariabilitat der Er
wachsenen herauskommt. Die Entwicklung des Kindes ist nicht eine gleich
maBige, sondern aIle Organsysteme haben ihre kritischen Entwicklungszeiten. 
So erreichen das Gehirn bereits nach einem Jahr, die Leber nach 8-9 Jahren, 
Herz, Nieren, Milz nach 10 Jahren, die Lungen nach II Jahren die Halfte 
ihres Gewichtes beim Erwachsenen (VIERORDT). Die Altersdisposition der 

\ \I!f 

V '\ r \ 
I ( l 

Abb. 119. Wachstumsveranderungen der Korperproportionen. 
Links Neugeborener, rechts Erwachsener. (Nach S~'RATZ.) 

einzelnen Organe ist verschieden. So ist der Neugeborene keine verkleinerte 
Ausgabe des Erwachsenen. Die hauptsachlichsten Umgestaltungen, welche die 
menschlichen Proportionen wahrend des extrauterinen Wachstums erfahren, sind 
(MARTIN) folgende (Abb. II9): 

N eugeborener 

Rumpf und Stamm relativ langer als 
Arm und Bein 

Arm langer als Bein 
Spannweite kleiner als Korpergrolle 
Kopf relativ groll, besonders der Ge-

hirnschadel 

Erwachsener 

Rumpf und Stamm relativ kiirzer als 
Arm und Bein 

Arm kiirzer als Bein 
Spannweite groller als Korpergrolle 
Kopf relativ klein, Gesichtsschadel relativ 

zum Gehirnschadel vergroBert 

Die Auspragung der verschiedenen individuellen Konstitutionen erfolgt 
wahrend des extrauterinen Lebens im Wesentlichen durch dieselben Faktoren, 
welche bereits intrauterin wirksam waren. Das erste Kindesalter wird als 
asexuelle Kindheit bezeichnet, da in ihm Geschlechtsunterschiede, welche von 
der Inkretion der Keimdrusen abhangen, offenbar noch nicht ausgepragt sind. 
Mit der zweiten Streckung und Fullung beginnt die bisexuelle Kindheit (STRATZ), 
in der es zu einer Auspragung der sekundaren Geschlechtsmerkmale kommt. 

UmwelteinflUsse auf das Wachstum werden wirksam von seiten der Mutter durch 
soziale Verhaltnisse und die gesamten Lebensbedingungen, durch Verschiedenheiten 
zwischen Stadt und Land, zwischen Arm und Reich, in Krieg und Frieden. Brustkinder 
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nehmen besser zu als Flascbenkinder. In Kriegs- und Inflationszeit aufgewachsene 
Kinder sind kleiner und untergewichtig gegen solche aus besseren Friedenszeiten 
(Abb. 120) (MARTIN). Stadtkinder sollen im Durchschnitt innerhalb der gleichen 
Bevolkerung groLlergewachsen sein als Landkinder, docb find en sich Ausnahmen. 
Kinder der wohlhabenderen Bevolkerungsklassen (Bauern, Akademiker) sind groLler 
als diejenigen der armeren Bevolkerung (Arbeiter) (Tabelle S. 240 fiir Fehmarn). Unter 
italienischen Soldaten zeichnen sich die Landarbeiter durch den groLlten, Schneider, 
Friseure und Studenten durch den kleinsten Brust umfang aus (LIVI). Dorfschuler 
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Abb. 120. Korpergewicht der Knaben (links) und Madchen (rechts ) bei Miinchener Schulkindern 
der J a hre 1923 bis 1926. (Nach MARTINS Schulkinderuntersuchungen.) 

haben immer einen groLleren Brustumfang als ihre Altersgeuossen in der Stadt, 
besonders als diejenigen einer armeren oder Fabrikbevolkerung. Gymnasiasten und 
Madchen aus hoheren Schulen sind durchschnittlich groLler als Kinder aus Volks
und Gemeindeschuleu (Tabelle). So erweisen sich denn auch bei Beginn der statio
naren Phase Studenten groLlergewachsen als der Landesdurchschuitt. 1m ganzen 

Berlin (nach RIETZ) 

Alter in 

I 

Gemeindc- Hohere Gemeinde-
Jahren Gymnasien schulen Madchen- schulen schulen 

d' <f 

6 118,3 
I 

113,6 119,0 111,9 
7 122,0 117,2 122,7 11 7,3 
8 127,3 121,4 127,2 121,7 
9 131,2 126,5 131 ,0 125,0 

10 135,7 130,9 135,7 130,6 
11 139,5 135,3 141 ,2 135,7 
12 145,4 139,7 147,8 140,8 
13 150,6 144,7 152,1 148,1 
14 156,0 146,6 156,6 150,5 
15 162,4 158,0 
16 165,8 
17 169,0 
18 171,0 
19 171,1 

scheint Licht, korperliche Tatigkeit und Landleben das Breitenwachstum zu begun
stigen, wahrend unter dem EinfluLl der Domestikation und reichlicher Durchmischung 
in der Stadt das Langenwachstum auf Kosten d er Breitenentwicklung zunimmt. 

Durch auLlere mechanische Faktoren erklarbar ist es, daLl sich die KorpergroLle 
bei dem Einzelindividuum im Verlauf eines Tages bis zu 5 cm verkleinern kann. 
Diese Verkleinerung kommt dadurch zustande, daB beim aufrechten Geben, Steben 



240 Konstitutions- und Erblichkeitslehre. 

oder Sitzen durch die Last des Korpers die Zwischenwirbelscheiben zusammen
gepreBt werden und gleichzeitig die Wirbelsaule starker ausgekrummt wird als beim 
Liegen. Diese Veranderung wird durch langeres Liegen wieder ausgeglichen. 

Innere Faktoren werden beim Menschen wirksam durch Rasse, Geschlecht und 
Individualkonstitution. 

Rassenmiij3ig bestehen zwischen den groBen Rassen offenbar allgemeine W uchs
unterschiede (Tabelle). Genauere Vergleiche liegen fur Japan und Europa vor 
(NAGAI). Der Japaner wachst im 1. Lebensjahr schneller als der Europaer, doch 
wird sowohl bei europaischen wie bei japanischen Kindern wahrend der ersten 
4 Lebensjahre die Korperlange verdoppelt. Dann erfolgt bei beiden eine Retardation 
des Langenwachstums vom 6.-9. Lebensjahr. Die Pubertatszeit mit besonders 
deutlichem Langenwachstum fallt beim Japaner fur das mannliche Geschlecht 

80hweiz Nordameri- Fehmarn (Ostholstein) Paris kanische Ja.pan Schaff- (VARIOT und Alter in (NAGAI 1928) hausen Indianer 
Jahren (SCHWERZ) CHAUMET) GroBe Stamme 

Bauern Arbeiter (BOAS) 

~ I <j? ~ I <j? ~ I <j? ~ I <j? ~ I <j? ~ I <j? , 
, 

1 72,3 70,7 - - - - - - - - - -
1-2 77,4 76,3 - - 74,2 73,6 - - - - - -
2-3 84,7 84,6 -

! 

- 82,7 81,8 - - - - - -
3---4 91,6 i 90,9 - - 89,1 88,4 - - - - - -
4-5 97,1 i 96,3 - - 96,8 95,8 - - - - - -
5-6 102,8 102,1 - - 103,3 101,9 - - - - - -
6--7 107,9 i 106,7 114,6 113,9 109,9 108,9 116,0 116,1 121,0 120,5 117,6 ll5,1 
7-8 112,5 111,0 116,9 116,7 114,4 113,8 121,4 119,2 123,9 121,6 120,3 119,8 
8--9 117,1 115,0 121,1 124,0 119,7 119,5 125,7 123,6 126,5 129,7 124,7 124,0 
9--10 121,6 119,2 128,2 126,1 125,0, ]24,7 132,7 130,0 131,9 130,4 129,3 129,2 

1{}-11 124,9 124,4 132,3 131,2 130,0 I 129,5 135,3 134,0 138,2 138,0 134,1 133,5 
11-12 128,4 129,7 135,9 136,2 133,6 134,4 141,2 139,1 140,2 142,5 140,0 139,6 
12-13 133,6 135,9 139,8 142,4 137,6 141,5 143,0 144,0 147,1 146,2 143,2 144,9 
13-14 140,0 141,1 145,1 145,9 145,1 148,6 147,9 146,9 151,2 155,3 149,6 150,2 
14-15 145,5 143,7 151,5 151,8 15:3,8 152,9 153,6 150,6 161,2 157,3 156,2 152,6 
15-16 150,3 14.5,4 154,0 155,8 159,6 154,2 158,0 153,6 166,1 165,5 160,2 155,8 
16--17 155,1 148,0 157,1 156,7 - - 164,2 156,1 

} 173,0 17-18 157,9 145,4 161,5 - - - 166,9 157,7 162,1 167,7 164.2 
18-19 158,2 146,5 164,11 - -

I 

- 170,1 159,5 
19--20 158,4; 146,3 166,2 - - - 170,7 158,4 - - - -
20-21 159,0. 146,3 169,4 - - - 172,2 158,7 - - - -

auf das 1l.-16., fur das weibliche Geschlecht auf das 9.-13. Lebensjahr. Beim 
japanischen Madchen beginnt das Pubertatslangenwachstum 2 Jahre friiher als 
beim Knaben; verglichen mit den europaischen Zahlen haben die japanischen 
Madchen einen zeitlichen Entwicklungsvorsprung von 2 Jahren, die Knaben einen 
solchen von einem Jahr. 1m 14. Lebensjahr hat sich beim Japaner wie beim Europaer 
die Korperlange vom Ende des 1. Lebensjahres verdoppelt. J enseits des 17. Lebens
jahres beginnt beim Japaner die Wachstumsgeschwindigkeit plotzlich zu erloschen, 
im mannlichen Geschlecht geht sie noch bis zum 20. Lebensjahr in geringem MaB 
weiter, bei Frauen kommt sie vollig zum Stillstand. Der Japaner eilt somit im 
Beginn der Entwicklung dem Europaer voraus, am Ende der Entwicklung bleibt 
er hinter ihm zuruck. Auch auf europaischem Boden und innerhalb Deutschlands 
bestehen rassenmaBige Wachstumsunterschiede. Die nordischen Populationen be
sitzen wahrend eines betrachtlichen Teiles ihres Wachstums eine groBere Korper
hohe als die sudlichen. 1m ganzen scheint zu gelten, daB groBwuchsige Rassen 
neben einer gewissen Steigerung der KorpergroBe von Geburt an und wahrend des 
ganzen Wachstumsverlaufes eine langere Dauer des intensiven Wachstums wahrend 
der Pubertatszeit und einen spateren WachstumsabschluB zeigen als kleinere Rassen. 
Doch finden sich auch Ausnahmen. 

Auch im einzelnen zeigen Rassenmerkmale eine deutliche Konvariabilitiit und 
Intervariabilitiit. So tritt beispielsweise der Zahnwechsel und die Ausbildung des 
bleibenden Gebisses bei den verschiedenen Rassen in einem verschiedenen Zeitpunkt 
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Anzahl der vorhandenen bleibenden Zdhne bei Kindem verschiedenen Alters. 

Tschechoslowakei (Prag) Zulu-Kaffer nach SUK 
Alter in J ahren nach LUKAsovA 

- -- --- -- --

~ I ¥ ~ I ¥ 

5-6 - I 1,1 7,2 
I 

3,9 
6-7 4,6 I 4,6 8,3 8,8 
7-8 7,6 9,2 11,1 I 10,6 
8-9 12,5 

I 
12,5 13,0 

I 

13,0 
9-10 13,5 15,3 15,4 20,0 

10-11 17,9 I 19,1 18,4 21,2 
11-12 21,1 22,7 24,1 

! 
25,9 

12-13 24,1 25,3 26,7 27,5 
13-14 26,4 27,0 27,8 

I 

27,8 
14-15 27,1 27,6 28,0 28,5 
15-16 27,6 27,8 28,4 28,5 
16-17 27,7 28,0 29,5 

I 

29,1 
17-18 27,9 - 29,6 29,6 

ein (Tabelle), zuerst bei den Negern, dann bei den Indianern, zuletzt bei den 
Wei13en, vielleicht allgemein im weiblichen Gesehleeht etwas friiher als im mannlichen_ 
Der Langenbreitenindex des Kopfes erfahrt bis zum W aehstumsa bsehluB eine 
deutliehe Erniedrigung (beobachtet in Liibeck und in der Schweiz) (Tabelle). Beson
ders auffallig ist die Konvariabilitat der Rassenmerkmale fUr die Komplexion (Haut
farbe, Haarfarbe, Augenfarbe). Die Pigmentbildung in der Haut beginnt bei Negern 

10-Jahrige 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Ldngenbreitenindex des Kopfes bei Liibecker Oberrealschiilern. 

83,6 
84,1 82,5 
82,8 82,9 83,2 
82,8 82,4 82,8 82,6 
82,5 81,8 82,7 82,4 82,6 

82,0 82,6 82,0 82,1 83,9 
81,7 81,1 81,9 83,5 

80,6 81,3 83,5 
80,9 82,4 

82,4 

sehon intrauterin im 5. Fetalmonat. Nach der Geburt setzt eine intensivere Pigment
bildung ein und zwar tritt die erste tiefere Farbung am Mund, urn die Augen, Nagel 
und an den Geschleehtsteilen auf. Bald dunkeln aueh Riicken und Stirn nach 
(Kamerunneger, Australier). Bei Negern, Papua, Australiern, Feuerlandern, Singha
lesen wird die definitive Hautfarbe schon nach wenigen Tagen oder Wochen, bei 
<.I:en brasilianischen Indianern erst im 5.-6. Jahr, bei den Europaern spat erreicht. 
Ahnliches gilt fUr die Haarfarbe. Sie ist bei den meisten Rassen in den friihen 
Wachstumsjahren heller als bei den Erwachsenen, dunkelt also im Verlauf des Wachs
turns nach und wird aus Braun bzw. Blond zu Schwarz bzw. Dunkelblond, Braun 
und Schwarz. Besonders deutlich ist dies fiir die nordeuropaischen Lander. Fiir 
die Augenfarbe sind die Angaben widersprechend, es wird von einem Nachdunkeln, 
aber auch von einer Aufhellung der Augen in den Wachstumsjahren und in spateren 
Lebensaltern berichtet. Auch der Zeitpunkt, die Intensitat und die Grenze, bis 
zu der sich die Farben vertiefen konnen, unterliegt rassenmaBigen und individuellen 
Einfliissen. Nasenlange und Nasenbreite nehmen mit zunehmendem Alter stark 
zu, ebenso die Ohrlange bis ins Greisenalter hinein. Die Nase wird aber nicht nur im 
Alter groBer, sondern sie nimmt vielfach auch eine andere Gestalt an (Tabelle S. 242), 
die konvexen Nasenformen werden mit zunehmendem Alter in beiden Geschlechtern 
immer haufiger. Auch in dies en Verhaltnissen, die noch wenig genau erforscht sind, 
zeigen die Einzelmerkmale rassenmaBige und individuelle Verschiedenheiten im 
Ablauf ihrer Veranderungen. 

Saller, Anthropologie. 16 
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l\fannlieh Weiblieh 
Altersveranderungen 

aut Fehmarn 7- 1 13- I 25-60-1 Dber 70- 7- 1 13- 125- 60-1 Dber 70-
Jaluigc Jahrige I Jahrige Jahrigc Jahrige Jahrige Jiihrige J iihrigc 

I 

Korpergrolle (em) . . . 121 ,0 149,9 173,6 I 170,.5 120,2 150,8 162,3 156,1 
Relative Stammlange . 54,8 52,4 51,9

1 

50,7 54,6 53,0 52,7 51,6 
Relative Sehulterbreite 22,8 21,8 23,4 23,3 22,1 21,4 22,9 22,9 

- -- ----
Nasenlange (mm) 42,3 47 ,4 56,5 58,6 41,3 47,3 52,2 54,2 

Na~nbreite (mm) . 28,1 31 ,1 35,3 1 36,1 27,3 30,5 32,3 34,2 
------ - --- - ---

Nasen- {KOnVeX . .. 0,8 8,9 31,4 I 63,1 0,8 2,1 16,2 47,4 
profil Gerade-wellenf. 32,3 43,6 49,5 i 34,3 20,9 52,0 31 ,5 47,4 

% ~onkav .. . 66,9 47,5 19,1 2,6 78,3 45,9 52,3 5,2 
--- - - - ------------

Ohrlange (mm) 54,9 60,1 66,3 i 71,2 52,1 56,7 61,5 65,2 
- ---- - - _. --- ---- --- --- - -- - - -

H~,- [ B"""",hw", 2,4 9,2 I 53,7 1 80,0 6,6 16,3 51,4 88,9 
f rbe Dunkelblond 8,9 22 ,5 i 22,4 16,0 29,3 24,5 31,1 11 ,1 
aOj Hellblond.. 87,1 66,3 I 23,9 : 4,0 62,2 57 ,2 17,5 -

o Rot ... 1,6 2,0 I -

I 
- 1,9 2,0 - -

I 

Geschlechtsunterschiede im Wachstumsverlauf und damit aueh in der endgiiltigen 
Auspragung der Merkmale konnen auf unabhangigen, aber mit der Geschleehts
bestimmung zusammenhangenden Differenzen der Erbanlagen fUr die Einzelmerk
male beruhen oder auf Differenzen der Erbanlagen der Keimdriisen, welehe zu einem 

bestimmten, rassenmaBig und indi
viduell wechselnden Zeitpunkt a ls 
Ursachen einer abhangigen Differen
zierung wirksam werden. So sind die 
meisten Kopfmerkmale schon wiihrend 
des Kindesalters im weiblichen Ge
schlecht kleiner als im mannlichen. In 
der Entwicklung der Proportionen ist 
ein sexueller Untersch ied wahrnehm
bar. Die relative Schulterbreite ist 
im weiblichen Geschlecht bereits im 
Kindesalter geringer als im mannlichen 
(vgl. Abb. 125 u. 126). Der urn 2 bis 
3 Jahre friihere Eintritt der zweiten 
beschleunigten Wachstumsperiode im 
weiblichen Geschlecht bedingt, dall die 
Madchen etwa yom 11.- 14. Lebensjahr 
absolut groiler sind als die Knaben 
(Abb.121). Dagegen ist beim mann
lichen Geschlecht die letzte Wachs
tumsperiode , die des verlangsamten 
Wachstums, langer als im weiblichen 
und ruft dadurch die endgiiltig be
trachtlichere KorpergroBe t;1,es Mannes 
hervor. In Japan fallt die Uberschnei
dung von miinnlicher und weiblicher 
Wachstumskurve ein J ahr friiher als 
bei europaischen Populationen. Ganz 
allgemein sind die Geschlech tsunter
schiede fUr die unabhangig differen· 

Abb. 121. Wachstmnskurve europaischer Kinder, 
Mitte\werte mehrerer Gruppen. --- Knaben, 

- _. _.- lIHi.dchen. (Nach lIfAHTIN.) 

zierenden Geschlech tsmerkmale bereits 
bei der Befruch tung festgelegt, fUr die abhangig differenzierenden Merkmale werden 
sie im weiblichen Geschlech t entsprechend der etwas friiheren Entwicklung der 
weiblichen Keimdriisen friiher ausgepragt als im mannlichen. Doch gibt es auch 
sehr viele Merkmale, die abhangig und unabhangig geschlechtlich differenziert 
werden (vgl. Vererbungslehre). 

Innerhalb des durchschnittliehen Verhaltens der Rassen und Geschlechter und 
der durchschnittlichen Reaktionen auf Umwelteinfliisse schwanken die Individual
werte und individuellen Wachstumskurven erheblich. Die Konstitutionstypen, welche 
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fUr Erwachsene aufgestellt wurden, lassen sich auch bei wachsenden Individuen 
von der Geburt an feststellen, doch sind sie in den crsten Lebensjahren den natiir
lichen Wachstumsvorgangen entsprechend noeh nicht gleichwertig den Typen der 
Erwachsenen. Die Yerteilung der Konstitutionstypen ist in den verschiedenen 
Wachstumsperioden eine andere als bei den Erwachsenen (Streckung und Fiillung) 
und unterliegt ebenfalls rassenmaBigen Schwankungen. Fiir den Einzeltypus gilt 
dabei, daB manche extreme FaIle wenigstens teilweise im Yerlauf des Individual
zyklus nicht beeinfluBbar sind und im Weehselspiel mit den Umwelteinfliissen nur 
eine geringe Reaktionsbreite erkennen lassen, also konstant sind. 1m allgemeinen 
ist jedoch der Typus nicht in dieser Weise von Anfang an fixiert, sondern es kann 
ein Typenwechsel beispielsweise von der breiten Form der Fiillungsperiode in die 
schmale Form der Streckungszeit stattfinden, fiir welchen ebenfalls innere Faktoren 
und auBere Einfliisse in gegenseitigem Zusammenhang verantwortlich sind. Ein 
Teil der Intervariabilitat der Wachstumsjahre kommt dadurch zustande, daB fiir 
die Einzelindividuen die Wachstumsschnelligkeit aus genotypischen und auBeren 
Ursachen versohieden ist. 

Zu Ende der progressiven Phase im Pubertatsalter vollzieht sich die korper
liche, sexuelle und psychische Reifung des lndividuums. Die Reifung der 
Keimdrusen lauft bis zur Fortpflanzungsfahigkeit als ein seit dem Werden 
des lndividuums langsam sich auswirkender ProzeB ab, der parallel mit der 
Entwicklung des Gesamtorganismus geht und zu seinem AbschluB kommt, 
wenn auch die ubrige Entwicklung zum AbschluB kommt. 1m weiblichen 
Geschlecht ist der Eintritt in das Pubertatsalter an dem Eintritt der Menstruation 
zu erkennen, im mannlichen Geschlecht ist er nicht genau bestimmbar. 

Zwischen dem Eintritt des Pubertatsalters und gewissen klimati8c~.en Be
dingungen scheinen Zusammenhange zu bestehen. Mit der Entfernung vom Aquator 
nach Nord und Siid tritt im allgemeinen eine Erhohung des Pubertatsalters ein 
(Tabelle nach STEIGER). Doch ist der Zusammenhang kein absoluter und offen
bar auch von sekundaren Einfliissen abhangig. Die Rasse scheint ein wesentliches 

Breitengrad 

Schwedisch·Lappland 66 
Gronland . 60 
Stockholm 59 
Berlin 52,5 
Paris. . . 49 
Miinchen . 48 
Toulon und Marscille 43 
Sioux· Indianer 40-45 
Peking . . 40 
Algier. . . 36 
Jerusalem 32 
Tonking. . 20,5 
~lI.ngkok. __________ 1_3 _n?_"r_d_li_cl_l 
Sumatra 

Batavia 
X cu-Pommern " 
Somaliland . " 
Samoa ..... 
Peru (Kreolinnen) 
Loyaltyinseln 
Paraguay 
Feuerland 

o 
5 siidlich 
6 

0--10 
14 
17 

20-22 
22-27 
52-53 

I 
Alter in J ahren 

beim erst en Eintritt 
der Menstruation 

18 
16 
16,5 
15,5 
14,5 
16 
14 

14-15 
12-13 
9-10 

12-13 
15 

13-16 

14-15 
17 

15-16 
12-13 

9 
12 
11 

14-15 

Moment zu bilden (Miinchen, Paris, N eupommern!). Die Farbmerkmale spielen 
eine Rolle. In den besser situierten Kreisen stadtischer Bevolkerung Hollands 
treten bei den blonden blauaugigen Madchen die ersten Menses im Durchschnitts
alter von 13 Jahren, 5 Monaten und 17 Tagen auf, bei dcn dunklen Elementen fast 
ein Jahr spater mit 14 Jahren, 4 Monaten und 5 Tagen. Fiir beide Gruppen 

16* 
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zusammen war das Durchschnittsalter 13 Jahre, 9.l\Ionate und 15 Tage (BOLK). In 
Freiburg i. B. dagegen, wo der erste Termin fUr den Eintritt der M.enses durch
schnittlich bei 15,5 Jahren lag, lieB sich cine fruhere Menstruation der Blonden gegen
uber den Brunetten nicht feststellen (STEIN). Beide Gebiete stimmten jedoch in 
dem Befund uberein, daB bei den vor 1880 geborenen Frauen die Pubertat urn 
1-1,5 Jahre spater eingetreten war als bei der gegenwartigen Beviilkerung. Die 
jetzt lebende Beviilkerung ist also wesentlich fruher zum erstenmal menstruiert 
als die v?rige Generation. Vielleicht ist dies wie die KiirpergriiHenveranderungen 
auf eine Anderung der ganzen sozialen Strukturen in der vergangenen Generation 
zuruckzufiihren. Auch die Jahreszeit ubt einen EinfluH auf den Pubertatseintritt. 
In Holland fielen 41,3% der Daten fUr die erste Menstruation in die Monate Mai 
bis August. Der Boden und das soziale Milieu wirken auf den erst en Eintritt der 
Menses ein. 

Beim Eintritt in die stationiire Phase werden die Unterschiede der Konsti
tutionen, welche wahrend der progressiven Phase noch einer fortschreitenden 
Variabilitat (Konvariabilitat) unterlagen, bis zu einem gewissen Grad fixiert. 
Der AbschluB des Wachstums und damit der Ubergang in den stationaren Zustand 
unterliegt denselben Einfhissen wie das Wachstum selbst, in Europa (Tabelle) 

N ordamerikaner und Irlander 
Englander . 
Schotten .. 
Franzosen . 
Skandinavier 
Deutsche 

AbschluB des Langen
wachs turns bei Miinnern mit 

31-34 Jahren 
29 
28 
27 
25 
23 

erfolgt der AbschluB des Langenwachstums bei nordischen Populationen wohl 
etwas spater als im Suden. Auffallig fruh erfolgt der AbschluB bei den Deutschen 
(GOULD), doch zeigen sich auch in dieser Beziehung innerhalb Deutschlands 
groBere Differenzen. Die Frau kann in Deutschland durchschnittlich mit 18 J ahren 
als erwachsen gelten. Bis zum Eintritt der stationaren Phase und teilweise 
auch noch in ihr kommt es weiter zur Ausbildung von Berufstypen. So erweisen 

Italien 

I 

Nord-
I Frankreich England Spanien KiirpergriiHe frankreich (LIVI) (eARLIER) (LONGUET) (ROBERTS) (OLORIZ) 

I I I 

I 

Studierende 166,9 169,7 168,7 172,4 

I 

163,9 
Arbeiter 164,4 165,0 164,4 169,8 159,8 

sich in allen untersuchten Landern die Akademiker als groBer gewachsen als 
die Arbeiter (Tabelle). Die groBstadtische Bevolkerung ist im allgemeinen 
groBer gewachsen als die mehr untersetzte Landbevolkerung und Bevolkerung 

Schweden Kiirper- Arm- Kopf- I Morph. Ge-
griiHe lange index sichtsindex 

~. griiHte Stadte . . . . . . . 173,0 77,7 77,5 93,1 
Ubrige Stadte. . . . . . . . 172,3 77,8 77,6 93,0 
Landwirtschaftliche Gemeinden 172,2 78,9 77,8 93,2 
Gemischte Gemeinden 172,1 78,6 77,8 93,1 
Ind ustriegemeinden 171,9 77,9 77,6 93,0 

in Industriegebieten (Tabelle nach LUNDBORG und LINDERS). Dagegen ist 
die Armlange in den landlichen Bezirken gesteigert. Fur andere Merkmale 
(Kopf- und Gesichtsindex und die Farbmerkmale) zeigen sich (wenigstens in 
Schweden) keine groBeren sicheren Unterschiede. Leichtarbeiter sind groBer 
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Japanerinnen 

Korpergro13e . . . . . 
Relative Cristabreite 
Relative Spinabreite . 
Relative Trochanterenbreite 
Relative Conjugata externa 

Schwer 
arbeitend 

144,0 
19,2 
17,8 
19,9 
13,1 

Leicht 
arbeitend 

146,5 
17,3 
15,6 
18,8 
12,0 

und schmaler gebaut als Schwerarbeiter (Tabelle nach OGATA). Sogar die 
verschiedenen kleineren Berufsgruppen sind nach der KorpergroBe voneinander 
verschieden (Tabelle nach WIETH-KNUDSEN). Diese Unterschiede beziehen sich 

Danen 
Geistesarbeiter . 
Landwirte ... 
Schwergewerbe . 
Leichte Industrie 
Seeleute . . . . . 
Leichtes Handwerk .. 
Schuster und Schneider 

Korpergro13e 
173,0 cm 
170,5 " 
169,5 " 
168,5 " 
168,0 " 
167,0 " 
166,0 " 

jedoch nicht nur auf die KorpergroBe, sondem auf den gesamten Korperbau. 
Beurteilt man diesen nach Konstitutionstypen, so zeigen sich bei den Intellek
tuellen die schmalen, bei den Bauem im allgemeinen die muskularen Formen 
gehauft (Tabelle nach NIKOLAEFF). DaB im weiblichen Geschlecht pyknische 

Ukrainische Rekruten 

Typus respiratorius und 
cerebralis . 

Typus muscularis 
Typus digestivus 
Rest ..... . 

Ukrainer Gro13russen 

Bauern I Intellekt. Bauern I Intellekt. 

19,3 
39,8 

2,6 

I I 
40,9 
20,7 

1,2 

17,9 I 52,5 
36,1 16,9 
5,2 1,3 

Mischformen 

Juden 

Arbeiter I Intellekt. 

63,8 69,6 
11,9 10,5 
0,7 0,7 

Formen im ganzen wohl etwas haufiger sind als im mannlichen, wurde bereits 
angefUhrt. Auch hier sind die aufgedeckten Unterschiede durch Umweltein
fliisse, rassische Momente und den GescWechtsfaktor zu erklaren. 

Die Umweltfaktoren entfalten offenbar bei allen Rassen und in beiden Ge
schlechtern die gleiche Wirkung. Sie greifen zuruck bis weit in die progressive Phase 
und beginnen bereits in ihr die endgiiltigen Typen zu formen. So wird ange
geben, da13 ganz generell Landleben, Leibesubungen und Ferienaufenthalt konsti
tutionell eine Entwicklungstendenz des Kindes zur Breitenform bedingen, wahrend 
der leptosome Gymnasiast und Intellektuelle die Fixation einer normalerweise vor
ubergehenden Streckungsform darstellt (BRANDT). 

Die einzelnen Rassen sind in der Altersklasse der Erwachsenen deutlich von 
verschiedener Konstitution (vgl. Abb. 71 mit Abb. 85 und Abb. 89); wenn auch 
die meisten Konstitutionstypen im Schwankungsbereich aller Rassen vorkommen, 
so nahern sich doch die rassischen Durchschnittstypen verschiedenen Konstitutions. 
formen. Allerdings lassen sich nicht alle Konstitutionstypen bei allen Rassen dann 
durch dieselben Merkmale kennzeichnen. Auf die Konstitutionstypenverteilung 
innerhalb einer Bevolkerung kann der Rassenfaktor insofern Einflu13 gewinnen, als 
sich unter Umstanden bestimmte rassisch gebundene Korperbauformen einzelnen 
Anforderungen (geistige, korperliche Arbeit, verschiedene sportliche Betatigungen) 
gegenuber besonders angepa13t erweisen. Durch die Verschiedenartigkeit der Anforde
rungen kann es dann zu einer Auswahl nicht nur individueller, sondern auch rassisch 
beeinflu13ter Varianten fUr die verschiedenen Gruppen kommen. 

Die Geschlechtsunterschiede verhalten sich wenigstens fUr die metrischen Merkmale 
bei allen Gruppen, fUr welche eine genugend gro13e Individuenzahl untersucht werden 
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Geschlechts-
relationen 

K 
R 
R 
R 

orpergroBe. . . . . 
elative Armlange. . 
elative Stammlange. 
elative Spannwe~~_ 
opflange ...... 
opfbreite. 
opfindex 
orpho!. Gesichtshiihe 

K 
K 
K 
M 
J 
M 
N 
N 
N 

ochbogenbreite 
orphol. Gesichtsindex 
asenhohe. 
asenbreite 
asenindex 
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konnte, gleichsinnig (Tabelle). Wo dem widersprechende Angaben von einer auffalligen 
Verschiedenheit der Rassenunterschiede bei den verschiedenen Rassen vorliegen, wie 
etwa fiir die Australier, bediirfen sie der N achpriifung. Gerade fiir die Australier sind 
die betreffenden Angaben angesichts der Ubereinstimmung der N eucaledonier, welche 
ihnen sehr nahe stehen, mit Europaern wie etwa den Fehmaranern, unwahrscheinlich. 
Wo dennoch Rassenunterschiede in der Geschlechtsdifferenzierung einzelner Merk
male gesichert werden, ist von vornherein wahrscheinlicher, daB diese Differenzierung 
in Variationen der erblichen Grundlagen bei den unabhangig differenzierenden 
Geschlechtsmerkmalen einschlieBIich der Hormonbereitschaft bei den abhangigen 
Geschlechtsmerkmalen ihre Ursache haben, als bei dem allen Rassen gemeinsamen 
Komplex der Keimdriisen und ihren Inkreten, die auch artunspezifisch wirken. So 
sind mindestens die sekundaren, wahrscheinlich aber auch die meisten unabhangigen 
Geschlechtsmerkmale den Rassenmerkmalen iibergeordnet: Das Geschlecht prii.gt 
alle Rassen in gleicher Weise zum mannlichen und weiblichen Typus aus, wii.hrend 
umgekehrt die Rasse die prinzipielle Art dieser geschlechtlichen Differenzierung nicht 
zu beeinflussen vermag. So erweisen sich bisher iiberall die weiblichen Individuen 
kleiner, mit relativ liingerem Rumpf und kiirzeren Extremitaten, mit kleinerem und 
etwas runderem Kopf und kleinerem, wohl etwas breiterem Gesicht und mit kleinerer 
Nase als das mii.nnliche Geschlecht. In Europa ist auch ein Geschlechtsunterschied 
der Augenfarbe gesichert; die Frauen haben dunklere Augen als die Manner. Fiir 
die anderen Farbmerkmale und fiir auBereuropii.ische Gruppen sind dieselben Unter
schiede noch nicht bestimmt festgelegt. Doch ist nicht nur die auBere Form, sondern 
der ganze Stoffwechsel im weiblichen Geschlecht anders als im mii.nnlichen. Sind 
Alter, KorpergrOLle und Gewicht die gleichen, so ist der weibliche Stoffwechsel 
urn 6,2% niedriger als der mallnliche. Dieser Unterschied besteht bei der Geburt 
noch nicht und entwickelt sich erst im Jugendalter (BENEDICT). 

Die meisten Merkmale bleiben auch wahrend der stationaren Phase nicht 
vollig stationar, sondern verandern sich nur langsamer als wahrend der progres
siven Phase. Deutlicher werden die Veranderungen erst wieder wahrend der 
regressiven Phase im Greisenalter. 1m mannlichen Geschlecht ist der 'Obergang 
der stationaren in die regressive Phase ein ebenso flieBender und undeutlicher 
wie der Eintritt der Pubertat. 1m weiblichen Geschlecht erfolgt dagegen, in 
unseren Breiten urn das 48. Lebensjahr, ein ziemlich plOtzliches Sistieren der 
Genitalfunktion (Klimakterium). Auch das Auftreten der Alterserscheinungen, 
das Altern und schlieBlich die Lebensdauer selbst sind von den Einfliissen 
abhangig, welche schon wahrend der beiden vorhergehenden Phasen wirksam 
waren. In ihrer physiologischen Erscheinung stellt die Altersinvolution eine 
regressive Metamorphose dar, was GroBe, Form, chemisches und funktionelles 
Verhalten des Organismus anbetrifft. 

1m allgemeinen bedingt das Altern einen Riickgang der meisten Merkmale. 
Nur wenige MaBe (Ohr- und NasengroBe) erfahren noch eine deutliche Zunahme. 
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Die Korpergro3e wird geringer infolge der Ausbildung einer Alterskyphose. Die 
Zahne fallen aus. Die Kiefer werden r esorbiert. Die Gesichtsform andert sich 
entsprechend. Das Haar ergraut und fallt aus. Die Haut wird faltig. Der Stoff
wechselverbrauch sinkt. Die AtmungsgroHe nimmt ab, die Atmung verlangsamt. 
Das Herz vergrol.lert sich. Hauptsachlich infolge einer Erstarrung der GefaHe 
(Arterio- und Arteriolosklerose) steigt der Blutdruck stark an, in besonders hohem 
MaHe beim weiblichen Geschlecht (Abb. 122). Die funktionelle Leistung nimmt abo 
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Abb. 122. Altersveranderungen des BIntdrnekes im hoheren Alter bei Sehleswig-Holsteinern. 
--- mannliehe, - _ .. .. weibliehe \Verte. 

Die Reaktionsfahigkeit des Organismus auf die verschiedensten Reize ist vermindert, 
der ganze Korper ist verbraucht. Die geistige Individualitat geht eines Teiles ihrer 
Elastizitat verlustig. 

Noch starker als in den vorhergehenden Jahren wirken sich in der regressiven 
Phase UmwelteinflUsse aus. Die korperlich schwer arbeitende Bevolkerung, welche 
sich viel in freier Luft aufhalt (Landbevolkerung), zeigt auHerlich fruher Alters
erscheinungen als der geistige Arbeiter und der Stadter. Die Lebensdauer in Europa 
hat sich, wohl infolge der Besserung der Umweltverhaltnisse durch hygienische 
MaHnahmen in den letzten Jahrzehnten gesteigert. 

Rassenma(1ig scheint die Lebensdauer in den nordischen Landern (Norwegen, 
Schweden, Danemark) betrachtlicher als in den romanisch oder slavisch besiedelten 
Landern Europas (Tabelle nach HIJMANNS VAN DEN BERGH). Derartige Unter
schiede beruhen jedoch vielfach nicht darauf, da3 die Lebensdauer rassenmaHig 

J ahrliche Sterblichkeit in den J ahren 1908 - 1913 auf 10000 Personen. 
Faroerdanen 97 Deutschland 157 :portugal 205 
Danemark . 132 Belgien 157 Osterreich 215 
Norwegen . 136 PreuHen . 164 Bulgarien 224 
Niederlande 139 Finnland. 164 Spanien . 228 
Schweden 140 Irland. 169 Serbien 237 
England. 141 W urttem berg 172 Ungarn . 246 
Island. 148 Luxemburg 178 Rumanien . .... 247 
Schweiz . 152 Frankreich 186 Bosnien· H erzegowina 267 
Sachsen . 155 Bayerll 191 Ru3land 289 
Schottlalld 155 Italien 200 

begrenzt ist, sondern neben allgemeinhygienischen Verhaltnissen auf der verschieden
artigen Anfalligkeit der verschiedenen Rassen gegen todliche Krankheiten (Tabelle). 
Doch wird angegeben, daH auch unabhangig davon die Lebensdauer beim N eger 

1m Jahre 1900 starben in Amerika auf 10000 Lebende an Tuberkulose bei: 
WeWen. . . 17,4 
Negern .. 48,5 
Indianern. . 50,7 
Chines en . . 65,7 

eine kiirzere ist als beim WeWen, dem Umstand entsprechend, daH er sich auch 
in der progressiven Phase friiher entwickelt als der WeiHe. Der gesamte Lebens· 
ablauf ware also beim Neger ein schnellerer als beim WeiHen (BoLK). 
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Ein Gesohleohtsuntersohied der Lebensdauer besteht in Europa insofern, also die 
Sterblichkeit der Frauen, besonders beim Neugeborenen infolge geschlechtsgebunden 
recessiver krankhafter Erbanlagen des mannlichen Geschlechts, eine geringere ist 
als bei den Mannern. Die mittlere Lebensdauer ist im weiblichen Geschlecht groBer 
als im mannlichen. 

Familidre und individuelle Erbjaktoren kommen fur die regressive Phase insofern 
in Betracht, als familiar sehr alte Menschen oft noch jung aussehen kounen und 
die Lebensdauer auch in einzelnen Familien kurzer, in anderen Hinger begrenzt zu 
sein scheint. 

SchlieBlich erfolgt der AbschluB des Lebens durch den Tod. Er wird bewirkt 
durch die Summierung von auBeren und inneren Bedingungen, ihre Wechsel
und Gegenwirkung, als das Resultat einer ganzen Reihe ungiinstiger, mit dem 
Leben nicht vereinbarer Verhaltnisse. Neben den physiologischen Tod, durch 
welchen dem Leben ein natiirliches Ziel gesetzt ist, tritt der pathologische Tod 
als zufalliger und gewaltsamer, als plotzlicher und als der gewohnliche Tod 
infolge von Krankheiten. Die Umweltfaktoren, welche hier die inneren Faktoren 
beeinflussen, sind so zahlreich, daB es kaum moglich scheint, sie reinlich zu 
trennen. 

Betrachtet man die Einzelindividuen wahrend der beiden letzten (statio
naren und regressiven) Phasen, so zeigt sich, daB in diesen Phasen zwei Gruppen 
von Merkmalen unterschieden werden konnen (KRETSCHMER). Bei den einen 
(konstanten) Merkmalen sind die Altersunterschiede so geringfiigig, daB sie 
im ganzen vernachlassigt werden konnen. Dies sind die meisten Skeletmerkmale, 
speziell des Schadels und die Derbheit oder Zartheit des Skeletbaues. Andere 
Merkmale (richtungskonstante Merkmale) schwanken zwar je nach dem Alter, 
haben aber relativ, d. h. proportional zum Durchschnittshabitus ihrer Alters
stufe, eine stets gleichbleibende trophische Tendenz. Dies sind in der Haupt
sache die Weichteilmerkmale. 1m Zusammenhang mit dem Altern vollig inkon
stante Merkmale kommen im spateren Lebensalter kaum mehr vor. Nur in der 
progressiven Phase erfolgt gelegentlich ein einschneidender, anscheinend nicht bei 
allen Individuen konstanter, aber doch auch auf dem Mitspiel von Erbfaktoren 
beruhender Habituswechsel. 

c) Vererbnng (Einzelmerkmale, Korrelationen). 
Eine Beurteilung des Erbganges einzelner Eigenschaften stoBt auf die prinzi

pielle Schwierigkeit, daB nicht feste Eigenschaften, sondern Reaktionsnormen 
vererbt werden und daB in dem Gefiige des Gesamtorganismus alle Eigen
schaften mehr oder weniger zusammenhangen. Die Reaktionsnorm, welche 
der phanotypischen Auspragung eines Merkmales zugrunde liegt, kann sich 
bei ihrer Wechselwirkung mit der Umwelt als breit oder sehr eng begrenzt 
erweisen. 

Mittels der Zwillingsmethode (GALTON) hat sich durch eine vergleichende Unter
suchung eineiiger und zweieiiger Zwillinge ergeben, daB besonders die Langen-, 
Breiten-, Tiefen- und UmfangmaBe des Rumpfes (ausgenommen die Breite des 
Brustkorbes und der Schultern), das Kiirpergewicht, die Lange und Breite und 
der Langenbreitenindex des Kopfes stark umweltvariabel (JUST) sind. Am Schadel 
sind jedoch vermutlich nur wahrend der Fetal- und Sauglingszeit, wahrscheinlich vor 
dem knochernen SchluB der Fontanellen, groBere Umbildungen moglich; intrauterin 
entstandene Formunterschiede eineiiger Zwillinge konnen extrauterin wieder ausge
glichen werden. Wenig beeinfluBbar (umweltkonstant [.JUST]) sind die KorpergroBe, 
die LangenmaBe der Extremitaten, das Verhiiltnis der Extremitaten zur KorpergroBe 
und die physiognomischen MaBe von Ohren, Nase und Augen (VON VERSCHUER). 
An den Zahnen ist die KronengroBe einer groBeren Variabilitat unterworfen als die 
Kronenform (KORKHAUS). 

Ganz einfache, monofaktoriell und ohne Zusammenhang mit dem Geschlecht 
sich vererbende normale M erkmale sind beim Menschen nur wenige bekannt. Bei 
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dem Unterschied zwischen angewachsenem und nicht angewachsenem (freiem) 
Ohrlappchen scheint es sich jedoch urn ein solches Merkmal zu handeln (HILDEN, 
LEICHER); das angewachsene Ohrlappchen verhalt sich recessiv gegen das 
dominante freie Ohrlappchen bei einfacher Allelomorphie und ohne sichere 
Geschlechtseinfltisse. Auch die Alternative zwischen roter Haarfarbe und den 
Farben der blondbraunschwarzen Reihe scheint dem monofaktoriellen Schema 
zu folgen; die rote Farbe ist recessiv gegen die braune. 

Zur schematischen Versinnbildlichung des Erbganges der Rothaarigkeit muIl 
wahrscheinlich ein allelomorphes Faktorenpaar mit R = Rot und r = B = Nicht
rot = Blond, Braun oder Schwarz angenommen werden. R ist recessiv gegen B 
und tritt auf bei RR-Individuen, denen der Faktor r = B fehlt. RB und BB-Indi
viduen zeigen Farben der braunen Reihe. Fiir die Farbabstufungen in der braunen 
und roten Reihe sind dann wahrscheinlich Intensitatsfaktoren verantwortlich zu 
machen. Doch scheint die Definition dessen, was der Faktor fiir Rothaarigkeit im 
Organismus nun tatsachlich bedeutet, einigermaIlen schwierig. Die .Annahme liegt 
nahe, daIl es sich urn die Unfahigkeit der pigmentbildenden Zellen, braunes Pigment 
zu bilden, handelt. 1m Verlauf des Lebens kann sich durch Entwicklung anderer 
Faktoren oder des zunachst fehlenden Faktors, welcher die Bil4~ng braunen Pigments 
zulaIlt, eine Situation ergeben, die unter Umstanden einen Ubergang der roten in 
die braune Haarfarbe zulaIlt, denn Rothaarigkeit kann im .Alter in blondes oder 
braunes Haar iibergehen (PINKUS, BRYN). DaIl rote und braune Tonung in ihren 
Grundlagen wohl zusammenhangen, scheint die Beobachtung zu beweisen, daIl die 
Spitzen langer brauner und selbst ganz schwarzer Haare fuchsigrot sein konnen. 
DaIl aber die Rothaarigkeit kein vollig selbstandiges, nur auf Besonderheiten der 
Erbfaktoren in den Haaren beruhendes Merkmal darstellt, sondern mit Faktoren 
fiir den Gesamtorganismus zusammenhangt, zeigt das haufige Vorkommen auch 
anderer Pigmentanomalien wie Sommersprossen und einer sehr weWen Haut bei 
Rothaarigen. i 

1m Rahmen der Gesamtkomplexion ist jedoch er Erbgang der einzelnen 
Haarfarben und auch der Rothaarigkeit sieher nic t einfach. 

Relativ einfach und mit einer noch zahlbaren Z~hl von Faktoren geht die 
Vererbung der Blutgruppen vor sich. Kreuzungen ¥erschiedener Blutgruppen
trager gaben qualitativ folgende Resultate: 

Eltern Kinder 

OxO 0 - ~ -

.Ax.A 0 .A .,.. -

BxB 0 -

1= 
-

Ox.A 0 .A -
OxB 0 - -
.AxB 0 .A .AB 
o X .AB OY .A .AB¥ 
.A X .AB OY .A .AB 
B X .AB OY .A B .AB 

---- ------
.AB X .AB OY .A B .AB 

I 

Daraus folgt jedenfalls, daB sich A und B unabhaIllgig voneinander dominant 
tiber 0 verhalten, denn aus fast allen Ehen (auch A X B, B X B, A X A) 
konnen Nachkommen mit Blutgruppe 0 hervorgehen. Zur Erklarung des 
feineren Mechanismus des Erbganges der Blutgruppen laufen im wesentlichen 
drei Hypothesen nebeneinander her, diejenige von I{IRSZFELD, von BERNSTEIN 
und von K. H. BAUER. 

HIRSZFELD hielt .A und B fiir voneinander vollig u~abhangige dominante Fak
toren, denen a und b als Fehlen der entsprechenden Bluteigenschaften gegeniiber
stehen. Die verschiedenen Erscheinungsformen der Blutgruppen und ihren Erb
gang erkliirte er nach dem Schema: 
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Phanotypus Genotypen 

o 
A 
B 

AB 

aabb 
AAbb 
aaBB 
AABB 

Aabb 
aaBb 
AaBB AABb AaBb 

Diese Formel vermag qualitativ die tatsachlieh beobaehteten Kreuzungs
resultate zu erklaren. Sie versagt jedoeh unter quantitativen Geaichtspunkten, 
da in Wirkliehkeit die Blutgruppe AB seltener vorkommt, als nach der Formel 
theoretisch zu erwarten ware. 

Nach der BERNSTEIN-Formel vererben sich die Blutgruppen A, B und 0 (R) 
als drei multiple Allelomorphe, welche sich an denselben Chromosomenstellen 
ersetzen. Phanotypen und Genotypen stehen dann folgendermaBen zueinander: 

Phanotypus 

o 
A 
B 

AB 

Genotypus 

RR 
AA und AR 
BB und BR 
AB 

Die nach der BERNSTEIN-Formel durchgefUhrten Berechnungen ergeben 
quantitativ eine gute Ubereinstimmung zwischen theoretischer Erwartung und 
praktischer Erfahrung. 

Qualitativ stimmen jedoeh die Kreuzungsergebnisse der AB-Ehen (0 X AB, 
A X AB, B X AB und AB X AB) nieht zu der Annahme dreier multipler Allelo
morphe. Aus solehen Ehen durften, wenn die Formel riehtig sein soIl, keine 
O-Kinder hervorgehen, aus den Ehen 0 X AB waren 0- und AB-Kinder nieht zu 
erwarten. Die meist gemaehte und in vielen Fallen aueh naehtraglieh bestatigte 
Annahme, daB es sieh bei solehen unerwarteten Ergebnissen aus AB-Ehen urn Fehl. 
bestimmungen oder auBereheliehe Zeugungen handle, seheint auf die Dauer etwas 
gezwungen. Ein Fall eines O-Kindes von einer AB-Mutter scheint unbestreitbar 
(HASELHORST und LAUER). 

Daher ist die weit verbreitete BERNSTEIN -Hypothese durch eine andere Hypothese 
von K. H. BAUER ersetztworden. Nach der Faktorenkoppelung-Faktorenaustausch
hypothe3e (K. H. BAUER) vererben sieh die Blutgruppen als zwei gekoppelte Genpaare, 
jede Gruppe dureh einen eigenen Faktor bzw. sein Fehlen (A bzw. a und B bzw. b) 
dargestellt. Aber die Genpaare sind nicht vollig unabhangig voneinander, sondern 
durch ihre Lage im gleichen Chromosom (Blutgruppenchromosom) aneinandeT 
gekoppelt. 1m Blutgruppenchromosomenpa!lI kann es zu einem Chromomeren
austausch kommen, welcher die Blutgruppenverteilung qualitativ und quantitativ 
beeinfluBt. 

Nach BERNSTEIN sind jedoch bei einer mathematisch exakten Berechnungweder 
Populations- noeh Familienbeobachtungen mit ciner dihybriden Hypothese mit 
oder ohne Koppelung vereinbar. 

lmmerhin sind fUr die quantitativen UnregelmaBigkeiten bei der Blutgruppen
ubertragung von den Eltern auf die Kinder vielleicht auch noch andere Umstande 
verantwortlieh zu machen (HIRSZFELD). So erwiesen sich das Sperma und die 
Samenflussigkeit ebenso wie das Blut als gruppenspezifisch differenziert. Es ware 
moglich, daB dies ein Hindernis bei der Befruchtung verschiedener Gruppen 
(0 mit AB) bildet. Auch konnte durch Einwirkungen einer heterospezifischen 
Schwangerschaft (z. B. AB-Kinder in O-Muttern) cine Ubersterbliehkeit bestimmter 
Blutgruppen und damit eine Verschiebung der Blutgruppenzahlen zustande kommen. 
Jedenfalls sind vererbbare (quantitative) Int?nsitiitsunterschiede der Blutgruppen. 
gen!3 A und B anzunehmen, da im Amfall der Agglutination Intensitiitsunter
schlede bestehen. 

Die Erbfaktoren fUr die Blutgruppen sind in verschiedener Zahl auf die 
verschiedenen Rassen verteilt. 

Grob sehematisch sind 7 serologisehe Typen (nach OTTENBERG und SNYDER) 
zu unterscheiden: 
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0 A B 

l. Europaischer Typus 39 43 12 in 'Westeuropa, Balkan 
2. lntermediarer Typus 40 33 20 bci Arabern, Tiirken, Russen, 

spaniolischen Judcn 
3. lndomandschurischer (asia· 

tisch -afrikanischer )Typus 30 19 38 N ordchinesen, Mandschus, Ko-

Afrikanisch -siidasia tischer 
reaner, Zigeuner, lndier 

4. 
(kaukasischer) Typus 42 24 28 Senegalneger, Madagassen, In-

dochinesen, Javaner, Su-
rna traner, Aino 

5. Hiinantypus. . . . . . 28 39 19 Japaner, Siidchinescn, Ungarn 
6. Pazifisch -arnerikanischer 

Typus . 67 29 3 lndianer 
7. Australischer Typus 57 38 3 Ullaustralier. 

Die meisten gesundhaften menschlichen Merkmale nehmen einen kompli
zierteren polymeren Erbgang, wofiir als Beispiel der besonders gut erforschte 
Erbgang der Papillarmuster, der Komplexion (Augen-, Haar- und Hautfarbe) 
und der Haarform angefiihrt seien. 

Das Papillarlinienbild der menschlichen Fingerhaut entsteht embryonal 
ungefahr zwischen dem 100. und 120. Tag der Schwangerschaft (HEINDL). 
Die Papillarlinien bilden sich urn diese Zeit zuerst ganz oben an der auBersten 

I 23, 2b 3 
Abb. 123. Die Papillarlinienmustcr. 1 Bogen, 2 a und b Schleifen, 3 Wirbel. (Nach HEINDL.) 

Fingerspitze. Zu den erstgebildeten Linien taucheIJ! irn Lauf der Entwicklung 
neue Linien auf, diese schieben sich jedoch nie zwiFchen die alten Linien ein, 
sondern reihen sich nur an die unterste zuletzt en~standene Linie an, bis das 
ganze Fingerglied mit Leisten besetzt und das RFv' apillarlinienbild fertig ist. 
Dieses urspriingliche Papillarlinienbild wird bei de spateren Wachstum des 
Korpers im Mutterleib und nach der Geburt nur vergroBert, nie aber nach 
Zahl und Anordnung der Linien verandert. Man unterscheidet fUr die Papillar
linien folgende 3 (bzw. 4) Muster (Abb. 123): 

1. Papillarlinienbilder ohne Dreiecke (Bogen) ; 
2 a und b. Papillarlinienbilder mit einem Dreieck, das entweder auf der 

rechten oder auf der linken Seite des Linienbildes gelegen ist (radiale und ulnare 
Schleifen) und 

3. Papillarlinienbilder mit mehreren, meist zwei und in hochst seltenen Fallen 
mehr als zwei Dreiecken (Wirbel). 

Wiirden sich diese drei verschiedenen Musterarten vollig frei und vonein
ander unabhangig vererben, so ware die Zahl der moglichen Musterkombina
tionen an einer Hand 35 = 243. Tatsachlich fanden sich von diesen moglichen 
Kombinationen links nur 63, rechts nur 51 verwirklicht (POLL). Die Zahl der 
moglichen Kombinationen fiir beide Hande ist 59049, von denen tatsachlich 
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nur 275 verwirklicht waren. Folglich miissen zwischen einzelnen Mustern im 
Erbgang starke Bindungen, zwischen anderen starke Abneigungen bestehen, so 
daB nicht aIle moglichen Kombinationen verwirklicht werden konnen. Wirbel 
fanden sich am haufigsten am rechten Daumen, Bogen und radiale Schleifen 
auf beiden Zeigefingern, ulnare Schleifen auf Mittel- und 5. Finger. Besonders 
selten kommen Kombinationen zwischen Wirbeln und Bogen an derselben 
Hand eines Individuums vor, unter iiber 800000 Untersuchten ist ein Mensch 
mit 5 Bogen und 5 Wirbeln bisher nicht beobachtet worden (POLL). 

Das Verstandnis fUr diese Befunde und zugleich eine gewisse Klii.rung der Faktoren, 
welche dem komplizierten Erbgang der Papillarlinienmuster zugrunde liegen, hat 
die genauere anatomische Untersuchung (BONNEVIE) ermoglicht. Es zeigte sich, 
daB wahrend des Embryonallebens eine Hand mit dunner Epidermis nur diskonti
nuierliche Muster, d. h. Wirbel- und Schleifenmuster zur Entwicklung bringt, wahrend 
an einer Hand, deren Fingerbeeren mit gepolsterter Epidermis ganz uberzogen sind, 
die Muster aIle kontinuierlich, d. h. Bogen sein werden. Wo die Fingerbeeren von 
mehr oder weniger eng lokalisierten Polsterstreifen uberzogen sind, konnen gemischte 
Papillarmuster entstehen. Fur die Bildung der Epidermispolster sind vielleicht zwei 
Faktoren zu unterscheiden, einerseits eine hohe Keimlage an und fiir sich und 
andererseits eine Flussigkeitsaufnahme und dadurch ZellvergroBerung der Keirn
lage in spateren Stadien; in beiden Fallen ist jedoch das Auftreten und die Ver
breitung der Epidermispolster genotypisch bedingt. Weiter sind wesentliche Zuge 
der Konfiguration der Papillarmuster schon vor Beginn jeder Faltung durch die 
stark variierende Lokalisation des Musterzentrums auf den Fingerballen voraus
bestimmt. Dabei besteht zwischen der Lokalisation des Musterzentrums und dem 
VerIauf gewisser Nervenzweige ausnahmslos ein bestimmter kausaler Zusammenhang. 
Auch der Verlauf der embryonalen Blutgefafle spielt bei der Ausformung der Papillar
muster eine wichtige Rolle. Auf diesen primaren Grundlagen wirken dann weiter 
noch verschiedene mechanische l\Iomente, in erster Linie die Oberflachenkrummung 
der embryonalen Fingerbeere, auf die Ausformung des Papillarmusters bestimmend 
ein. Die Oberflachenkrummung hangt ihrerseits wieder mit der Epidermisdicke 
zusammen. Dunne Epidermis geht mit starker Wolbung, dicke Epidermis mit mehr 
abgeplatteten Fingerbeeren einher. Eine dicke Epidermis, die an und fiir sich eine 
kontinuierliche Papillarfaltung bedingt, ubt also gleichzeitig auf die Fingerbeere 
eine abflachende Wirkung aus; dies ist die GrundIage fur einen Bogenverlauf der 
Papillarleisten. Die dunne Epidermis, welche Vorbedingung einer diskontinuier
lichen Papillarfaltung ist, laBt eine starke Krummung der jungen Fingerbeere zu, 
was wieder fiir einen konzentrischen oder schleifenformig gebogenen Leistenverlauf 
die ursachliche GrundIage liefert. 

Wenn die Verteilung der Papillarmuster Rassenunterschiede zeigt (Tabelle nach 
BONNEVIE und HEINDL), so kann dies auf Grund der genetischen und embryo
logischen Befunde nur so verstanden werden, daB die Muster leicht zugangliche 

Schleifen 
Wirbel 

Rad. I DIn. I Total 
Bogen Material 

Chinesen . 50,7 2,7 45,0 I 47,7 1,4 300 Verbrecher 
Japaner 45,2 4,2 47,7 51,9 2,6 1528 

" Italiener . 36,5 4,4 54,0 58,4 4,7 1579 
" Ungarn . 32,3 3,6 59,1 62,7 5,0 833 Dorfbewohner 

GroBrussen 32,1 - - 61,7 6,2 II 000 Manner 
Sachsen 30,6 5,1 59,6 64,7 4,1 100000 Individuen 
Bayern 30,0 5,1 58,0 63,1 

I 
4,1 100000 

" Englander 26,0 - - 67,3 6,5 500 
" Norweger 25,7 5,8 61,1 67,0 7,4 24518 
" 

Indicatoren darstellen, die auf tieferliegende charakteristische Untersehiede der 
embryonalen Fingerbeeren bei verschiedenen Mensehenrassen hinweisen. 

Diese Unterschiede spalten bei Rassenkreuzungen offenbar weitgehend auf 
(Tabelle S. 253 nach DAVENPORT und STEGGERDA fUr Jamaica) und die Misehlinge 
stehen zwischen den beiden Ausgangsrassen. 
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Schleifan 
Wirbel Bogen 

Rad. I DIn .. I Total 

WeiBe 21,9 6,7 64,2 70,8 7,3 
Braune 24,7 2,8 63,0 65,8 9,5 
Schwarze 29,9 2,3 56,9 59,3 10,8 

Eineiige Zwillinge stimmen in der Ausbildung ihrjlr Papillarlinien uberein wie 
rechte und linke Hand einer Person. Die feinsten Ei*zelheiten (minutiae), welche 
in der gerichtlich·polizeilichen Praxis eine Rolle spielenj variieren aber bei eineiigen 
Zwillingen ebenso wie sonst uberall und es wird keinel zwei Personen geben, die in 
ihren Papillarlinienbildern vollig ubereinstimmen. : 

Auch ein EinfluB des Geschlechts auf die Vererlfung der Papillarlinien wird 
angegeben (V ALSIK), doch liegen genauere Daten nicht vor . 

.Ahnlich verwickelt wie fUr die Vererbung der 1Papillarlinien gestalten sich 
die Verhaltnisse fUr die Vererbung der Komplexion;. Die Komplexion umfaBt 
Haar-, Augen- und Hautfarbe. . 

Die Haarfarbe beruht in erster Linie auf einem1besonderen Farbstoff, dem 
Pigment. Das Pigment ist meist kornig, es kann in d n einzeInen Kornchen mehr 
oder weniger konzentriert erscheinen und die Kornchen elbst konnen sich in groBerer 
oder geringerer Zahl weiter oder enger zusammenlagern, so daB dadurch die Farb
verschiedenheiten zwischen Blond und Schwarz zustan\le kommen. Fur rote Haare 
ist gelegentlich diffuses Pigment beschrieben worden i (FRllmERIc), sehr oft findet 
sich aber auch in roten Haaren korniges Pigment, do¢h von rotbraunem Farbton. 
AuBer dem Pigment ist die Eigenfarbe des Haares, sel·' Gehalt an Gasblaschen, die 
Beschaffenheit der Haarcuticula mit ihrem verschiede en Lichtbrechungsvermogen 
und der Fettglanz fur die Haarfarbe von Bedeutung. 

Die Irisfarbe des menschlichen Auges beruht auf er Eigenfarbung der binde
gewebigen Pigmentzellen, welche die Grundlage der ris ausmachen und an Zahl 
wechseln konnen, und dem Pigment, welches den lri stromazellen in wechselnder 
Menge und wechselnder Farbung eingelagert sein kann. 1 1st viel Pigment vorhanden, 
so wird dadurch die Eigenfarbe der Iriszellen uberd~ckt. Bei wenigem Pigment 
kann durch das Irisstroma die Retinapigmentierung p.urchscheinen. 

Die Hautfarbe beruht ebenfalls auf Pigment, welches teils in den Zellen der 
Epidermis, teils im Corium der Haut abgelagert ist, auf dem Durchschimmern des 
roten Blutfarbstoffes der feinen Hautcapillaren und auf der Eigenfarbe der Haut
zellen. Die eigentumlich blauliche Farbung des sog. MOIitgolenfleckes kommt dadurch 
zustande, daB hier vielem braunen Coriumpigment ein¢ dicke Schicht Hautgewebes 
uberlagert ist und dadurch die ursprunglich braune Faribung in einen blaulichen Ton 
umgewandelt wird. 

Allen drei Farben gemeinsam ist, daB sie zum Lesentlichsten Teil auf der 
verschieden starken Ausbildung eines Farbstoffes, Ides Pigments beruhen. In 
der Pigmentbildung hangen die drei Farben bis z~· einem gewissen Grad zu
sammen, d. h. sie vererben sich als Komplex. F··r die Pigmentbildung irn 
allgemeinen sind zunachst drei Bedingungen notwe dig (STAHRLING und PRZI
BRAM), namlich Ferment, Hormon und Chromogen. Das Chromogen, der Grund
stoff fUr die Farbstoffbildung, ist beim Menschen iri seiner chemischen Konsti
tution noch ungeklart. Vielleicht kommen mehrere Chromogene in Betracht, 
ein solches fUr die gewohnlichen braunschwarzen Tone und ein zweites bei 
Rothaarigen, die ja nicht nur rote Haare, sondern meist auch eine auffallige 
Hautfarbe mit vielen Sommerprossen und eine eigtlntumliche Augenfarbe auf
weisen (Rutilismus). Doch lassen sich die Unterschiede in der Pigmentbildung 
bei Rot- und Blond-, Braun-, Schwarzhaarigen vH:llleicht auch durch Unter
schiede in den anderen fur die Pigmentbildung in :Frage kommenden Faktoren 
erklaren, so daB die bisher nicht sicher beweisbare ;Annahme der Bildung ver
schiedener Chromogene beirn Menschen nicht notwendig ist. Hormone sind 
bei der Pigmentbildung die Bedingungen fur die, Einwirkung des Ferments 
auf das Chromogen, sozusagen die Bedingungen fUr die Fermentaktivitat. 
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Fermente, die den Pigmentniederschlag bedingen, sind in den Zellen gelegen. 
Zu den Hormonen, welche fur das Zustandekommen des Pigments notwendig 
sind, gehort dann auch die Gewebsreaktion; bei Vorhandensein von Ferment 
und Chromogen kann trotzdem bei gewissen Sauregraden des Gewebes jede 
Reaktion der Pigmentbildung unmoglich sein. Neben diesen Grundfaktoren 
fur die Pigmentbildung sind zur Erklarung der verschiedenen Farbungsgrade 
noch Intensitatsfaktoren anzunehmen, uber deren Wesen nichts bekannt ist. 
Vielleicht bedeuten sie Anderungen im Angebot der Chromogenmengen fUr 
die Pigmentbildung, Anderungen in der Hormonkonstellation, welche eine 
intensivere Einwirkung des Fermentes auf das Chromogen gestatten oder 
Anderungen des Fermentes und seiner Menge, so daB dadurch mehr Pigment 
gebildet werden kann. Weiter werden offenbar Verteilungsfaktoren wirksam, 
da der Pigmentierungsgrad der einzelnen Korperteile ein verschiedener ist. 
Fur diese Verteilungsfaktoren ist es am naheliegendsten, ihre Lokalisation in 
den Geweben selbst, also in den Hormonen (Gewebsreaktion) oder in den Fer
menten anzunehmen, wahrend das Chromogen vielleicht allen Zellen als das 
gleiche angeboten wird. AuBer den Pigmentfaktoren, welche bis auf die Ver
teilungs- (Lokalisations- )Faktoren dem ganzen Korper wohl gemeinsam sind, 
wirken fUr die Einzelfarben von Haar, Auge und Haut noch Einzelfaktoren 
entsprechend den ubrigen Komponenten, durch welche die Einzelfarben be
dingt werden. 

Fur die H aarfarbe ist bei derartigen allgemeinen Vorbedingungen die Wirkung 
von Intensitatsfaktoren besonders deutlich. Sie rufen wahrend der Wachstums
jahre dadurch, daB sie zu verschiedener Zeit und vielleicht auch in verschiedener 
Zahl wirksam werden, das individuell verschiedenartige N achdunkeln der 
Haarfarbe hervor. Das Nachdunkeln ist in Berucksichtigung der Faktoren, 
welche fUr die Farbbildung notwendig sind, ein Ausdruck fur die Umanderung 
der inneren Konstellation der Hormone und Gewebsreaktionen, vielleicht 
auch del' Fermente des Gesamtorganismus. RassenmaBig findet sich ein Nach
dunkeln der Haare bei allen daraufhin untersuchten Rassen. Auch bei den 
ganz dunkelhaarigen Stammen geht zunachst nach der Geburt noch etwas 
helleres, braunes Haar in schwarzes uber. Dies spricht zugleich ebenfalls fUr 
die Annahme, daB der blonden, braunen und tiefschwarzen Farbe nicht ver
schiedene Chromogene zugrunde liegen, sonst konnten diese verschiedenen 
Farben wahrend der Ontogenese nicht in so kontinuierlichem FluB ineinander 
ubergehen. Auch Lokalisationsfaktoren werden fUr die Haarfarbe annehmbar 
angesichts des Umstandes, daB die Haarfarbe der verschiedenen Korperregionen 
bei dem gleichen Individuum eine verschiedene ist. Besonders das Geschlecht 
scheint in dieser Hinsicht eine Rolle zu spielen. 

In Schweden fanden sich folgende Zahlen fiir die Verteilung del' Farben auf 
die Haare verschiedener Korpergegenden (Tabelle nach LUNDBORG und LINDERS): 

Rekruten Hell- Dunkel- Braun Braun- Sehwarz Rot blond blond sehwarz 

Kopfhaar. 6,9 62,.'5 25,1 2,0 0,2 3,3 
Augenbrauen 13,7 58,1 25,2 2,2 0,2 0,6 
Schamhaar . 4,5 60,0 27,0 2,1 0,1 6,3 

Hier fillden sich hellblonde Augenbrauen doppelt so haufig wie hellblondes 
Kopfhaar und dreimal so haufig wie hellblondes Sehamhaar. Rotes Sehamhaar 
tritt fast doppelt so oft auf wie rotes Kopfhaar und mehr als zehnmal so haufig wie 
rote Augenbrauen. Aueh das Barthaar ist als sekundares Gesehleehtsmerkmal 
haufiger rot als das Kopfhaar. 
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Die sekundare Geschlechtsbehaarung zeigt hltufiger rote Haare als die 
Primarbehaarung. Dies ist zugleich ein Hinweis darauf, daB der Pigment
bildung im roten Haar und bei rothaarigen Tndividuen vielleicht nicht 
ein verschiedenes Chromogen gegeniiber den Braunhaarigen zugrunde liegt, 
sondem daB die Rothaarigkeit in Verschiedenheiten der Hormone (einschlieB
lich der Gewebsreaktion) und der Fermente ihre Drsache hat. 

Durch die Annahme, daB Rothaarigkeit letztenEndes nicht im Chromogen, 
sondern in Fermenten und Hormonen ihre Ursache liat, wiirden auch die anderen 
Pigmentanomalien der Rothaarigen verstandlich. Es handelt sich bei Rothaarigkeit 
um den Ausdruck einer besonderen Gesamtkonstitutipn. Vielleicht handelt es sich 
nur um ein Hormon oder Ferment, das Rothaarigkeitl bedingt, so daB sich dadurch 
der einfache homomere Erbgang der Alternative zwischen Rothaarigkeit und Blond
Braun-Schwarzhaarigkeit erklaren wiirde. Der Umstimd, daB Rothaarige wahrend 
der Wachstumsjahre gelegentlich eine Haarfarbe d6r braunen Reihe annehmen, 
lieBe sich dadurch erklaren, daB im VerIauf des Wachstums eine andere Konstel
lation der Hormone eintritt, welche nunmehr die Bildung des normalen Pigments 
zulaBt. DaB auBer den Hormonen jedoch auch in den einzelnen Geweben gelegene 
Faktoren, wahrscheinlich Fermente, fiir das zustan~kommen der Rothaarigkeit 
verantwortlich zu machen sein werden, lehrt der mstand, daB bei demselben 
Individuum an der einen Stelle Farben der roten, an d r anderen Farben der braunen 
Haarfarbenreihe vorkommen konnen. Jedenfalls s d diese Verhaltnisse kaum 
endgiiltig zu klaren, ehe uns nicht der gesamte Cherrtismus des Organismus in den 
Wachstumsjahren bekannt ist. 

Dieselben Intensitatsfaktoren wie fiir die Haarfalrbe iiberhaupt kommen viel
leicht auch fiir die rote Farbe in Betracht, so daB ro~bIonde Individuen im Verlauf 
der Wachstumsjahre dunkelrot werden konnen. • 

RassenmaBig unterliegt die Rothaarigkeit Schw4nkungen, bei blonden Popu
lationen kommt sie scheinbar etwas haufiger vor iIS bei dunklen. Die einfach 
mendelnde recessive Mutation, welche der Rothaari keit zugrunde liegt, ist also 
bei den einzelnen Rassen anscheinend verschieden aufig aufgetreten. 

Sichere Geschlechtsunterschiede sind fiir die Rdthaarigkeit nicht festgestellt. 
AIle groBtenteils in ihrem Wesen noch ungeklarten Faktoren fUr die Haar

farbe zusammengenommen erweisen eine kompliziert polymere Bedingtheit 
dieses Merkmals. Es ist aber anzunehmen (DAVENPORT), daB Braunhaarigkeit 
auf mehr Faktoren beruht als Blondhaarigkeit, dle eine Verlustmutante dar
stellt wie viele im Lauf der menschlichen Rassenentwicklung entstandene Merk
male. HeIlhaarigkeit stellt den homozygot recessiven, Dunkelhaarigkeit wahr
scheinlich den heterozygot dominanten Zustand dar (Tabelle nach DAVENPORT), 
so daB aus Ehen Braun X Braun zahlreiche Blonde hervorgehen konnen. 
Geschlechtsunterschiede der Haarfarbe sind nicht gesichert. 

Eltern 
BI01d 

Kinder 
n 

Mittel Braun 

Blond X Blond 513 91,~ 6,8 1,8 
Braun X Braun 173 24,3 17,3 58,4 

Eine Pigmentanomalie pathologischen Charakters, welche dem mindestens 
anormalen Rutilismus offenbar nahesteht, ist der Albinismus. Bei ihm hat das 
betreffende Individuum iiberhaupt keine Fahigkeit Pigment zu bilden und erscheint 
dementsprechend weiB. Bei partiellem Albinismus iSti die Unfahigkeit zur Pigment
bildung auf bestimmt begrenzte Korpergebiete beschirankt (Lokalisationsfaktoren). 
Dieser Albinismus soIl sich dominant vererben. Bei totalem Albinismus fehlt dem 
ganzen Korper die Fahigkeit Pigment zu bilden, er ~oll sich recessiv vererben und 
ware damit in seinem Verhalten der Rothaarigkeit glei¢h. Doch wird auch ein einfach 
mendelnder geschlechtsgebunden recessiver partieller Albinismus des Auges be
schrieben. Albinismus kommt offenbar bei allen Ra~sen vor. 

Fur die Vererbung der Irisfarbe des Auges sind wohl wenigstens zwei Reihen 
von Faktoren auseinander zu haIten. Die erste Reib.e bedingt offenbar Struktur-



256 Konstitutious· und Erblichkeitslehre. 

und damit Farbenverschiedenheiten del' bindegewebigen Grundlagen del' Iris. So 
kann ein Variieren del' pigmentfreien Augen zwischen hellstem Elau und tief· 
dunklem St~hlgrau odeI' auch grtinlichen Tonen zustande kommen. Die zweite 
Reihe betrifft die Irispigmentierung, sie kombiniert sich mit del' ersten Faktoren· 
reihe in wechselnder Weise. Schematisch kann man fUr das Pigment del' Iris 
mindestens zwei Faktorenreihen annehmen (BRYN): 1. Eine Reihe Pigment 
bildender, also quantitativer Faktoren (K, K', K"); das Wesen diesel' Faktoren 
hat man sich ahnlich vorzustellen wie dasjenige del' Faktoren fUr die Pigment
bildung tiberhaupt. 2. Eine Reihe Pigment verteilender Faktoren (ein Faktor A 
zerstreut Pigment gleichma13ig tiber die ganze Iris, ein recessiver Faktor a 
sammelt es in konzentrischen Ringen; ein Faktor B bewirkt eine wolken
artige Zerstreuung des Pigments, ein recessiver Faktor b sammelt es entlang 
den radiaren Stromafasern); das Wesen diesel' Faktoren hangt vielleicht mit 
demjenigen zusammen, das den Strukturverschiedenheiten des lrisstromas 
zugrunde liegt. Wie bei del' Haarfarbe scheint auch ftir die Pigmentierung 
del' Augenfarbe del' helle Farbton den homozygot recessiven, del' dunkle Ton 
den heterozygot dominanten Zustand dalzustellen, del' dunklere Ton ist dominant 
tiber den helleren. Doch lauten die Angaben del' verschiedenen Autoren in 
diesel' Frage nicht vollig gleich. Abweichend von den Befunden bei del' Haar
farbe steht fUr die Augenfarbe jedoch ein Geschlechtseinflu13 fest; in sehr vielen 
Gebieten haben die Frauen sichel' dunkler pigmentierte Augen als die Manner. 
Eine auffallige Korrelation besteht auch zwischen Augenfarbe und del' Farbe 
del' Augenbrauen (LUNDBORG und LINDERS). 

Auch fUr die Hautfarbe ist wie fUr Augen- und Haarfarbe eine Faktoren
reihe anzunehmen, die aus mehreren Gliedern besteht. Dunkle Pigmentierung 
hat sich in diesel' Reihe durchaus nicht immer als dominant tiber die helle 
erwiesen (DAVENPORT). Ob fUr die einzelnen Rassenfarbungen del' Haut ver
schiedene Chromogene und damit verschiedene Pigmente angenommen werden 
mtissen, ist fraglich. Es kann sich bei den verschiedenen Rassenfarben ebenso
gut auch nur um ein Zusammenspielen stets desselben Pigments mit anderen 
Faktoren wie Hautdicke und Elutgefa13bildung handeln, auch auf einer ver
schieden starken wechselseitigen Ausbildung von Epidermis- und Corium
pigment konnen die Unterschiede beruhen. Darauf weist die Erscheinung hin, 
da13 del' entsprechend gelagerte Mongolenfleck, obwohl aus braunem Pigment 
bestehend, makroskopisch blaulich aussieht. Dagegen scheinen Lokalisations
faktoren bestimmt angenommen werden zu mtissen. Ihnen ist das circum
scripte Auftreten von Pigmentanomalien wie Muttermalern und Sommer
sprossen zuzuschreiben. Zwischen Sommersprossen und Rothaarigkeit scheint 
ein gewisser Zusammenhang zu bestehen, del' wieder auf allgemeine Zusammen
hange in del' Pigmentbildung hinweist. Auch die Beobachtung, da13 beiMischungen 
zwischen Wei13en und Schwarzen am Daumennagel del' Mischlinge eine Gelb
farbung auftreten kann (FISCHER), ist wohl auf derartige Lokalisationsfaktoren 
zurtickzuftihren. Das deutlichste Beispiel fUr das Wirksamwerden von Ver
teilungsfaktoren stellt endlich del' Mongolenfleck dar, del' mit zunehmendem 
Alter bei allen Populationen, in denen er auftritt, entgegengesetzt del' gleich
zeitigen Vertiefung del' Haarfarbe zurtickgeht. 

Fur das Zustandekommen des Steif3fleckes werden zwei Faktoren angenommen 
(GODFREY). Bedeutet P den Faktor fUr die Ausbildung des Coriumpigmentes in 
del' SteiDgegend, so wird mit dem recessiven Faktor p das Fehlen des SteiDfleckes 
bezeichnet. Zum Erscheinen des Pigmentes in del' SteiDgegend ist jedoch noch ein 
zweiter Bewirkungsfaktor notig; 0 vcrhindert das Auftreten des SteiDfleckes, del' 
recessive Faktor 0 laDt den Fleck crscheinen. Individuen, welche den SteiDfleck 
tragen, muss en also PPoo odeI' Ppoo sein, mindestens muD del' Faktor P VOl'· 
handen sein. 
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Fur alle drei Farben scheint viel fur die Annahme zu sprechen (DAVENPORT), 
daB die hellen Farben Verlustmutanten darstellen und die dunkleren Pigmen
tierungsgrade auf einer groBeren Zahl von Erbfaktoren beruhen. Es spricht 
kein zwingender Grund dafUr, daB nicht auch die Farbunterschiede der Menschen
rassen wie die Unterschiede der meisten anderen Rassenmerkmale mehr quanti
tativer als qualitativer Art seien. Die eindeutige ~Hi,rung der Erbverhaltnisse 
fUr die Farbmerkmale wird jedoch dadurch so komp]iziert, daB fur die einzelnen 
Farben immer verschiedene, teils gemeinsame, teils ¢igene Faktoren zusammen
wirken und daB die Korrelationen, welche zwischen apen Farbmerkmalen primar 
offenbar bestehen, bei Kreuzungen weitgehend ges]>rengt werden konnen. 

Auch die Vererbung der Haarjorm folgt einemi mehrfaktoriellen Schema, 
doch sind die diesbezuglichen Annahmen (FISCHER) noch relativ einfach. Nimmt 
man einen Faktor S fur spiralige Drehung, s fur ihr Fehlen, C fur wellige Biegung 
und c fur ihr Fehlen an, so ergibt sich fur die verschiedenen Haarformen das 
folgende Schema: 

SSCC Starkste Spiraldrehung 
SSCC} I 
SScc Locker-kraus in den verschiedenen U~ergangen 
Sscc 
ssCC Engwellig 
ssCc FlachwelIig .. 
SsCC Wellig mit Ubergang in Spiraldrehung1 (Lockig) 
SsCc Geringe WeHung und Drehung (leicht~ste Lockenform) 
sscc Gerade. ' 

Fur straffes Haar (Haardicke) und fur die Anordnung des Haares in fil-fil
Form waren dann noch besondere Faktoren anzunehmen. Das Wesen all dieser 
Faktoren lage nicht allein im Haar selbst, sondem in der Kopfhaut und ihrer 
13ildung begrundet, da gekrummte Haare aus entsprechend gekrummten Haar
balgen hervorgehen (FRITSCH). Auch die Querschnittsform der Haare wurde 
mit dies en Faktoren zusammenhangen, da gerade Haare einen runden, gekrummte 
Haare in verschiedenem Grad einen eiformigen, elliptischen oder nierenformigen 
Querschnitt zeigen. Auch in dieser Beziehung muBten Lokalisationsfaktoren 
angenommen werden, da Haarform und Haardicke bei Bart- und Schamhaaren 
wie uberhaupt bei der sekundaren Geschlechtsbehaarung andere sein konnen 
als bei der Kopfbehaarung. tIber Dominanz oder Recessivitat einzelner Fak
toren in dem aufgestellten Schema ist nichts Sicheres auszumachen. Manche 
Angaben sprechen dafur, daB die gekrummte Form dominant ist gegen die gerade, 
doch kann straffes Mongolen -und Indianerhaar dominant u ber gebogene, schlichte 
und sogar krause Haarform sein (BEAN, DUNN). 

Sehr viele Merkmale nun zeigen beim Menschen wie die bereits besprochene 
Augenfarbe Zusammenhiinge mit dem Geschlecht. Unter den geschlechts
verschiedenen Merkmalen sind zwei prinzipiell unterschiedene Gruppen aus
einanderzuhalten, eine Gruppe, bei deren Merkmalen von Anfang an Geschlechts
unterschiede bestehen, und eine zweite Gruppe von Merkmalen, bei dene:p. ein 
Geschlechtsunterschied erst zur Zeit des Pubertatseintritts deutlich wird. Bei 
den Merkmalen der ersten Gruppe ist eine von vornherein bestehende Verbindung 
mit den primar geschlechtsbestimmenden Faktoren anzunehmen (unabhiingige 
Dijjerenzierung). Bei den Merkmalen der zweiten Kategorie ist diese Ver
bindung zunachst eine losere und die Geschlechtsdifferenzierung spielt sich 
sekundar ab unter der Einwirkung einer Aktivierung der Keimdrusen wahrend 
der Pubertatszeit, also offenbar unter innersekretorischen Einflussen. Fur 
viele Merkmale kann jedoch zwischen diesen beiden theoretisch geschiedenen 
Gruppen praktisch kein Trennungsstrich gezogen werden. Es bestehen tIber
gange und oft tritt in den Pubertatsjahren durch abhangige Differenzierung 

Saller, Anthropologie. 17 



258 Konstitutions- und Erblichkeitslehre. 

die Verstarkung eines bis dahin schon in unabhangiger Differenzierung ge
schlechtsverschiedenen Merkmals ein. Diese Ubergange zwischen unabhangig 
und abhangig differenzierenden Merkmalen erklaren sich daraus, daG eine 
abhangige Differenzierung immer von zwei Bedingungen abhangt, dem Inkret , 
welches die Reaktion hervorruft und dem Gewebe, das zur Reaktion bereit 
- reaktionsfahig - ist. Offen bar besitzen teilweise auch die unabhangig 
differenzierenden Merkmale eine gewisse Reaktionsbereitschaft, der Inkret
wirkung gegenuber mit einer VergroGerung der Geschlechtsunterschiede anzu
sprechen. Vollig frei von geschlechtlicher Differenzierung durfte wohl keine 
Zelle des Organismus sein, da der primare, fUr die geschlechtliche Anlage typische 
Faktor ohne Zweifel in samtlichen Zellen des Individuums vorhanden ist 

nOl'ltIlIII! fl'lIu normoler HOlln 

nOl'I11111e normolU' Kolltfuk· f'Dlgl'lln-
f!Vu Hann lorill glint/v 

Hann 

rolgriill- rolgf'iill· Kondul<- IIormlllv 
blinde olinrftr Illrin Hann 
F!Vu )fOhn 

A B 
Abb. 121. Schema fUr den geschlechtsgebunden-recessiven Erbgang der Rotgriinblindheit. 

A Patropositive Ausgangsehe. B Matropositive Ausgangsehe. (Nach JUST. ) 

(JOHANNSEN). Doch ist es bisher noch nicht gelungen, in den somatischen 
Zellen des Menschen ein Heterochromosomenpaar cytologisch sicher nach
zuweisen. 

Eine reine unabhiingige geschlechtsgebundene Vererbung ist bisher beim 
Menschen meist nur fUr krankhafte Merkmale nachgewiesen, welche jedoch 
fUr die Vererbung gesundhafter Merkmale insofern aufschluBreich sein konnen, 
als aus dem Erbgang einer krankhaften Eigenschaft auf die Vererbungsart 
des entsprechenden gesundhaften Merkmals geschlossen werden kann. Ein 
Beispiel fur diese Art geschlechtsgebundener Vererbung ist die Rotgriinblindheit 
(partielle Farbenblindheit) . Sie ist weit verbreitet und betragt etwa 3% der 
Bevolkerung beim mannlichen und 0,3% beim weiblichen Geschlecht. Ihr 
Erbgang ist geschlechtsgebunden recessiv. Es gibt dann 5 V ererbungsmoglich
keiten, wenn das weibliche Geschlecht homozygot, das mannliche heterozygot 
im Heterochromosomenpaar (Protenortypus der Geschlechtsvererbung) sind: 

1. Die Ehe einer normalen Frau ohne Farbenblindheit mit einem farben
blinden Mann (Abb. 124 A) ergibt ausschlieBlich normale Sohne und Tochter, 
letztere besitzen aber latent das recessive Gen und wirken bei weiteren Kreu
zungen als Ubertrager (Konduktorinnen). 

2. Aus der Ehe einer Konduktorin mit einem normalen Mann ergeben sich 
Sohne, welche zu gleichen Teilen normal und farbenblind sind, und Tochter, 
welche zu gleichen Teilen normal und Konduktorinnen sind. 

3. Heiratet eine Konduktorin einen farbenblinden Mann, so tl'itt bei der 
Halfte der Kinder Farbenblindheit auf, und zwar zu gleichen Teilen bei Sohnen 
und Tochtern. In solchen Ehen ist die Moglichkeit zur Entstehung weiblicher 
FarbenbIinder gegeben. 
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4. Heiratet eine farbenblinde Frau einen normalen Mann (Abb. 124B), so 
miissen aIle Sohne farbenblind, aIle Tochter normal, aber Konduktorinnen sein. 

5. Die Ehe einer farbenblinden Frau mit einem farbenblinden Mann ergibt 
ausschliel3lich Farbenblinde. 

AIle 5 theol'etisch konstruierten Beispiele werden fiir die Farbenblindheit 
t,atsiichlich verwirklicht (JUST). Bel'iicksichtigt man die einzelnen Kompo
nenten del' Fal'bentiichtigkeit, Rot- und Griinsichtigkeit, so erweist sich die 
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-\ b b. 125. Wachstumskurven fUr Merkmale mit abhangiger geschlechtlicher Differeuzierung 
(Korpergro13e, Stammlauge, Armlange). 

Anlage zul' Rotsichtigkeit aIlein ebenfalls als ein geschlechtsgebunden vererbtes 
Gen, das sich gegeniiber der normalen Farbtiichtigkeitsanlage recessiv, aber 
gegeniiber der Grunblindheitsanlage dominant verhiilt. Die Anlagen der Fal'b
sinnstorungen sind als multiple AIlelomorphe anzusprechen, deren Dominanz
vel'hiiltnisse als quantitative Verhiiltnisse dem Grade der Auspriigung del' 
Anomalien in der Reihenfolge: N ormale Fal'bentiichtigkeit > Grunsichtigkeit > 
Rotblindheit entsprechen. 

Auch die Bluterkrankheit vel'el'bt sich wahrscheinlich wie die Rotgriinblind
heit geschlechtsgebunden recessiv. Es ist dies eine Krankheit, welche auf einem 
Mangel an Gerinnungsfiihigkeit des Elutes bel'uht, so daB sich del' Kranke aus 
kleinsten Wunden vel'bluten kann. Die Ul'sache dieser Mangelhaftigkeit ist 

17* 
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noch nicht restlos geklart. Auch der Erbgang der Bluterkrankheit, die bisher 
nur bei Mannern beobachtet wurde, steht nicht ganz fest; er ist deshalb schwer 
einwandfrei zu entscheiden, weil echte Bluter selten zur Fo~tpflanzung kommen. 

Als (nicht vollig zutreffende) Beispiele von M erkmalen mit lediglich (oder 
vorwiegend) abhiingiger Difterenzierung beim Menschen seien die Korpergro/3e 
(Abb. 125), die Stammlange, die relative Stamm lange , die Armlange und die 
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Abb. 126. Wachstumskurven fiir Merlunale mit abhangiger und unabhangiger geschiechtlicher 
Differenzierung (Schulterbreite. Kopfiange, morphoiogische Gesichtshohe). 

relative Armlange, iiberhaupt wohl die meisten Langenma/3e des Korpers ange· 
fiihrt . Bei diesen Merkmalen wird ein gro/3erer Geschlechtsunterschied erst 
in den Pubertatsjahren ausgepragt, die weiblichen Ma/3e bleiben von diesen 
Jahren an kleiner als diejenigen des mannlichen Geschlechts. Die Gewebs
beschaffenheiten, welche ihnen zugrunde liegen, sind also nur in der Weise ge· 
schlechtlich differenziert, da/3 ihre Reizempfanglichkeit gegeniiber den Sexual. 
hormonen ausgepragt ist. Selbstandige primare Geschlechtsunterschiede fehlen 
ihnen. SpezieU die genauer untersuchte KorpergroBe deutet in ihrem geschlechts. 
verschiedenen Verhalten wahrend der Wachstumsjahre aber auch noch die 
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geschlechtsverschiedene Wirksamkeit anderer Wachstumsfaktoren an: Die 
Wachstumsschnelligkeit ist im weiblichen Geschlecht wahrend der zweiten 
Streckung zunachst eine intensivere als im mannlichen, so daB in dieser Phase 
die Madchen zeitweise groBer sind als die Knaben. Dann erfolgt aber im weib
lichen Geschlecht friiher ein WachstumsabschluB als im mannlichen, so daB 
schlieBlich die Frauen 10-12 cm kleiner bleiben als die Manner. 

Zwischen den Merkmalen mit ausschlieBlich unabhangiger und ausschlieB
lich abhangiger Differenzierung gibt es eine groBe Zahl von Merkmalen mit 

Abb.127. Rehobother Bastards mit etwa gleichen Teilen Europaer· und Hottentottenblut. 
(Nach FISCHER. ) 

abhangiger und unabhangiger geschlechtlicher Dijjerenzierung. Hierher gehoren 
wenige KorpermaBe und die meisten KopfmaBe. Alle KopfmaBe sind im weib
lichen Geschlecht kleiner als im mannlichen. Fiir die meistenKopfmaBe und eben
so fiir die Schulterbreite (Abb. 126) besteht dieser Unterschied als unabhangige 
Differenzierung offenbar schon von Anfang an, mindestens seit dem 6. Lebensjahr; 
bei einem Teil der MaBe (z. B. Kopflange) ist er groBer, bei einem anderen geringer 
(z. B. morphologische Gesichtshohe und Schulterbreite). Bei allen MaBen wird 
der Geschlechtsunterschied urn die Zeit der Pubertat (13.-15. Lebensjahr) 
gesteigert. Zu der urspriinglich unabhangigen geschlechtlichen Differenzierung 
kommt also eine geschlechtliche abhangige Auspragung, die in ihrer Intensitat 
wiederum fiir die einzelnen MaBe verschieden ist. Damit wird angezeigt, daB 
die einzelnen Kopfdimensionen und die ihnen zugrunde liegenden Partial
konstitutionen durch die Vererbung nicht nur eine Reihe selbstandiger, ans 
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Geschlecht gebundener Faktoren, sondern auch eine verschiedene Reizelllpfind
lichkeit gegeniiber delll Geschlechtshorlllon lllitbekollllllen. Fiir einzelne Korper
auslllaBe und -proportionen gilt augenscheinlich dasselbe. 

Abb.128a. 

Die angefiihrten GesetzrnaBigkeiten wurden einstweilen nur fiir EurOp.l (Ostsee
insel F ehmarn) abgeleitet. Sic geiten aber augenscheinlich JUT aile Rassen, da die 
Geschiechtsunterschiede der Hauptrassenmerkrnale bei allen bisher genauer unter
suchten Gruppen die gieichen sind (vgl. Tabelle S. 246). Man kann daher sicher 
sagen (MARTIN), daB Mann und Weib bei allen menschlichen Rassen zwei spezifische, 
in ihrer Art vollkommene und durchaus gieichwertige Auspragungsformen ein und 
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desselben Rassentypus darstellen, wobei die Unterschiede in allen Rassen gleichartig, 
d. h. Mannern und Frauen verschiedener Rassen in der Art dieser Unterschiede 
Gemeinsamkeiten eigen sind. Es ist daher auch unrichtig zu behaupten, daB das eine 
Geschlecht Rasseneigentumlichkeiten besser zum Ausdruck bringe als das andere. 

Abb.128b. 
Abb. 128. Mestizen von Risar mit ctwa 'I. Europaer- und 'I. Eingeborenenblut. 

a Geschwister, b Geschwister. (Nach RODENWAI,DT.) 

Abgesehen von ihren Zusammenhangen mit dem Geschlecht werden die 
Erbgange der meisten Korpermerkmale noch dadurch kompliziert, daB ihnen 
primiir nicht ein, sondern mehrere Faktoren zugrunde liegen. Bedenkt man die 
komplizierte anatomische Struktur, welche meistens einer einzigen MaBzahl 
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wie etwa der KorpergroBe oder der Kopflange zugrunde liegt, so muB dies von 
vornherein erwartet werden. Es wird dadurch auch verstandlich, daB fUr den 
Erbgang der meisten menschlichen Rassenmerkmale nur unbefriedigende und 
keineswegs abschlieBende Angaben zu gewinnen sind, obwohl bereits eine groBere 
Reihe von Bastarduntersuchungen ausgefUhrt wurde (Abb. 127 fUr Rehobother 
Bastards [FISCHER], eine Mischung zwischen Europaern und Hottentotten, 
Abb. 128a u. b fiir Mestizen von Kisar [RODENWALDT], eine Mischung zwischen 
Europaern und malaiischen Stammen). 

FUr die Vererbung der Papillarlinien, der Komplexion und der Haarform wurden 
die Erbverhaltnisse bereits besprochen. 

Die KorpergrofJe ist ein komplexes MaB. Ihre Teillangen scheinen bis zu einem 
gewissen Grad unabhangig voneinander vererbt zu werden. Doch vererben sich 
auch die Proportionsverhaltnisse. Kleinere MaBe werden vielleicht durch eine groBere 
Zahl dominanter Hemmungsfaktoren verursacht, Individuen mit groBeren Aus
maBen sind also in einer groBeren Anzahl von Genpaaren homogametisch recessiv 
(DAVENPORT). Hochwuchs stellt vielleicht eine Verlustmutante solcher Hemmungs
faktoren dar. Doch ist fraglich, wo die Mutation eingetreten ist; es konnen auch 
mit der Rasse zusammenhangende Faktoren fehlen, welche den Wachstumsrhythmus 
und den WachstumsabschluB erblich beeinflussen. Fur Zwergwuchs waren mehrere 
dominante Hemmungsfaktoren anzunehmen. 

Beim Korperbautypus ist die Anlage zu Fettsucht wahrscheinlich dominant, 
aber durch mehrere liomomere Gene bedingt. Auch der normale breitwuchsige 
Typus ist wahrscheinlich leicht dominant iiber den schlanken, aber polymer ver
ursacht (DAVENPORT). 

Der Entwicklung des Schddels und damit auch der Ausprdgung der Kopfform 
liegen wahrscheinlich mehrere, zum Teil voneinander unabhangige Faktorenreihen 
zugrunde. Primare Faktoren bestimmen die ursprungliche Form des Chondro
craniums, sekundare Faktoren beeinflussen das spatere Wachstum des Schadel
gewolbes. Dazu kommt noch eine dritte Kategorie von Faktoren, welche die friihe 
Entwicklung der GroBhirnhemispharen leitet und ebenfalls fur die Auspragung 
der Kopfform, welche mit der Gehirnentwicklung Hand in Hand erfolgt, von grund
legender Bedeutung ist (A. SCHREINER). AuBer Faktoren fUr die Kopfdimensionen 
sind wohl auch noch besondere Faktoren fUr die Kopfform anzunehmen (FRETS). 
Wahrscheinlich spielen auch bei der Kopfform (Langenbreitenindex) kumulative 
polymere Faktoren mit und zahlreichere positive Faktoren rufen eine kurzkopfigere 
Form, eine geringere Zahl eine langkopfigere Form 'hervor, weshalb auch Kurz
kopfigkeit in Einzelfallen gegen langkopfigere Formen dominant sein kann (HILDEN). 
Doch ist bei der komplizierten Bedingtheit der Kopfform, welche auch von abhangigen 
und unabhangigen Geschlechtseinflussen modifiziert wird und gegen Umwelteinfliisse 
eine ziemlich groBe Reaktionsbreite zu haben scheint, von einer Berechnung der 
Erbformeln wenig zu erwarten, solange nicht das Wesen dieser Formen und ihre 
Entwicklung in allen Einzelheiten geklart sind. 

FUr GesichtsmafJe und Gesichtsform gilt dasselbe wie fUr den Gehirnschadel. 
Umwelteinflusse werden hier besonders betont (HELLPACH). AIle MaBe sind offenbar 
polymer bedingt und stehen auch unter GeschlechtseinfluB. Wo genugend ver
schiedene Ausgangsrassen gekreuzt werden, zeigen sich besonders fUr die NasenmaBe 
schone Beispiele eines intermediaren Verhaltens der Bastarde (Tabelle naeh DAVEN
PORT fUr Mischlinge auf Jamaica). Das Beispiel zeigt zugleich, daB die Variabilitat 

N asenbreite 

Europaer 
Mischlinge 
Neger .. 

M 

34,9 
42,6 
45,8 

(J 

2,56 
3,44 
2,75 

v 

7,34 
8,07 
6,00 

der Bastarde infolge polymerer Bedingtheit des untersuehten Merkmals groBer 
sein kann als diejenige der Ausgangsrassen. Fur die Form des Nasenruckens verhalt 
sich das gerade Profil wahrseheinlich sowohl gegenuber dem konkaven wie gegenuber 
dem konvexen N asenrucken dominant, vielleicht ist auch die konvexe Form dominant 
~ber .die kon!':ave (LEICHER). Geschleehtseinflusse sind deutlich. Bei den Lippen 
1St dIe wulstlge Bildung vielleieht dominant iiber die diinne (FISCHER). 
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Bei der kompliziert polymeren Bedingtheit fast aller bisher untersuchten Rassen· 
merkmale ist es leicht verstandlich, wenn gelegentlich von einem Luxurieren oder 
Pauperieren der Bastarde in einzelnen Merkmalen berichtet wird. Die diesbezug· 
lichen Angaben lauten jedoch nicht fUr aIle Gebiete gleich. Wenn die Ausgangs
form en genugend ver~chieden sind, kann auch die Variabilitat der Bastarde groBer 
sein als diejenige der Ausgangsformen. Dadurch kann das gelegentlich berichtete 
"unharmonische" Aussehen der Bastarde erklart werden. 

Endlich wird die Beurteilung des Erbganges von Einzelmerkmalen beim 
Menschen noch dadurch kompliziert, daB zwischen den Einzelmerkmalen die 
verschiedensten Beziehungen (Korrelationen) bestehen. Die Variabilitat der 
verschiedenen Teile <!les Korpers ist begrenzt durch ihre Verbindung mit anderen 
Teilen. lnnerhalb der verschiedenen Korperteile sind die einzelnen Abschnitte 
wieder derart miteinander verbunden, daB eine Verminderung der Variabilitat 
des ganzen Abschnittes bewirkt wird. PartialmaBe sind varia bier als das 
GesamtmaB (BERKSON und SCHULTZ). 

So bestehen zwischen Korpergro{3e und anderen absoluten Korperma{3en 
meist enge, zwischen Korper- und KopfmaBen dagegen nur schwachere Korrela
tionen (Tabelle). Eihe hohe Korrelation besteht fur Arm und Bein, ihre Teil
abschnitte und ihre Beziehung zum Rumpf (RODENWALDT). 1m Gegensatz zu 

Korrela tionskoeffizienten ~ Fehmarll Ostthuringer Keuperbucht 

KorpergroBe: Stammlange. . . . 0,682 0,575 0,637 
Relative Stammlange - 0,239 - 0,243 - 0,199 
Armlange ..... 0,563 0,760 0,699 
Relative Armlange . - 0,045 0,177 0,363 
Spannweite . . . . 0,785 0,805 0,849 
Relative Spannweite - 0,196 - 0,172 0,019 
Schultetbreite . . . 0,460 0,519 0,375 
Relat. ~chulterbreite - 0,182 - 0,222 - 0,167 

dem Verhalten der iabsoluten AusmaBe verandern sich die relativen MaBe 
(Proportionen) mit ~achsender KorpergroBe nur wenig. Doeh haben GroB
gewaehsene durehsehnittlich einen relativ kurzeren Stamm, langere Beine und 
vielleieht auch etwas langere Arme, aber eine relativ geringere Sehulterbreite 
und Spannweite und einen relativ geringeren Brustumfang als Kleingewachsene. 
Fur die Vererbung seheint zu gelten (RODENWALDT), daB im Extremitaten
system als Gesamtheit bei Kreuzung stark verschiedener Populationen Spaltung 
eintritt und die Relationen des einen Systems uber die anderen dominieren. 
Es handelt sieh hier um einen deutlieh gekoppelten Vererbungskomplex, der 
vielleieht von der hormonalen Wirkung endokriner Drusen abhangt; unter 
dem EinfluB der Bastardierung wird diese Koppelung (besonders fUr die distalen 
Extremitatenabsehnitte) teilweise gelockert und unwirksam gemacht. 

Aueh im Verhaltnis von Korpergro{3e zu Kopfma{3en erfolgt bei GroB
gewachsenen eine leie~te VergroBerung der meisten MaBe (Tabelle S.266). Diese 
VergroBerung ist jed,och niemals so groB wie diejenige der KorpermaBe bei 
zunehmender KorpergroBe. Noeh weniger erfolgt eine deutliehe Veranderung 
der hauptsachliehsten Kopfindiees mit zunehmender KorpergroBe. Kopf, 
Gesieht und Nase sinid bei GroBgewachsenen nur sehwaeh langfOrmiger als bei 
Kleingewaehsenen. 

Da die meisten Korrelationen zwischen der KorpergroBe und den anderen 
absoluten MaBen einsehlieBlieh der KopfmaBe, wenn aueh manehmal nur 
sehwach, positiv sind, ist anzunehmen, daB fur die Gesamtproportionen des 
Korpers, gem essen an der KorpergroBe, ein mehr oder minder allen Teilen 
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, 
I 'Schweden I 

Korrelationskoeffizienten CS Fehmarn Ost- I Keuper- BornhoIm Fano 1 (LUND-
thiiringer i bucht (RIBBING) (RIBBING) BORG und 

I LINDERS) 

KorpergroBe: 
0,473 1 0,2431 I Kopflange 0,291 0~451 0,335 0,250 

Relative Kopflange . - 0,530 - 0,714 - 0,221 i - -

Kopfbreite. . . . . 0,240 0,214 0,207 ' 0,143 0,241 -
Langenbreitenindex . - 0,050 - 0,016 0,067 1 0~70 1- 0~51 - 0,130 
Morph. Gesichtsindex 0,156 0,121 - 0,066

1 
0,220 

N asenindex . . . . - 0,127 i - 0,073 - 0,062 -
, , 

gemeinsamer, teilweise auch mit dem Geschlecht zusammenhangender Erb
komplex wirksam ist, zu dem dann fur die einzelnen Korperteile - Rumpf, 
Extremitaten, Kopf - eine Reihe selbstandigerer Faktoren tritt, welche unter
einander wieder in engerem oder loserem Zusammenhang stehen. 

Sind die Kopfmaf3e an die KorpergroBe nur schwach gebunden, so sind 
ihre Beziehungen untereinander doch enger. Kopflange (Tabelle) und Ohrhohe des 
Kopfes verhalten sich den anderen KopfmaBen gegenuber ziemlich unabhangig, 
sind aber doch schwach an sie gebunden. Dagegen bilden die HauptbreitenmaBe 

[Schweder: 

Korrelationskoeffizienten CS F h Ost-e marn t,hiiringer 
Keuper- iBornholmi Fano I (LUND-
bucht I(RIBBING)[(RIBBING)IBORG und 

LINDERS) 

Kopflange: i 
, 

I 
I 

Kopfbreite . 0,426 I 0,291 0,275 0,343 0,376 0,270 
Ohrhohe des Kopfes 0,225 

I 
0,145 0,186 

I 
- - -

Morph. Gesichtshohe 0,275 0,343 0,174 0,242 0,308 -
__ J ochb~genbreite 0,321 

1 

0,456 0,287 0,386 0,388 -

Jochbogenbreite: 
Morph. GesichtshOhe 0,225 , 0,253 0,137 0,182 - 0,180 

i Kopfbreite. . . . 0,672 0,599 0,707 0,602 I 0,588 -
Stirnbreite . 0,412 0,520 0,462 - - -
Unterkieferwinkel. 

breite . 0,543 
I 

0,489 
I 

0,464 - - -

des Kopfes (Tabelle) einen in sich ziemlich geschlossenen Komplex, der von den 
LangenmaBen des Kopfes relativ unabhangig ist. Zwischen der Jochbogen
breite, der Kopfbreite, der Stirnbreite und der Unterkieferwinkelbreite bestehen 
mittelstarke bis starke, zwischen der Jochbogenbreite und der morphologischen 
Gesichtshohe nur schwache Korrelationen. Auf der anderen Seite stellen auch 

Korrelationskoeffizienten CS I Fehmarn I th2:ger 
Keuper-
bucht 

1 Bornholm I Fano 
(RIBBING) (RIBBING) 

Morpho!. Gesichtshohe: I Kopfbreite . . . . 0,244 
I 

0,127 0,149 0,190 0,219 
Phys. Obergesichtshohe. 0,734 0,621 0,542 
NasenhOhe ...... 0,468 [ 0,363 0,434 

die LangenmaBe des Gesichtes (Tabelle) einen in sich geschlossenen Block dar, 
welcher von den BreitenmaBen ziemlich unabhangig ist. Zwischen morpho
logischer Gesichtshohe und der physiognomischen Obergesichtshohe sowie der 
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~asenhohe bestehen engere Korrelationen, wahrend die Korrelation der morpho
logischen Gesichtshohe zur Kopfbreite nur schwach ist. Immerhin scheint 
zwischen allen absoluten KopfmaBen ebenso wie zwischen den KorpermaBen 
eine, wenn auch oft minimale, so doch in den allermeisten Fallen positive 
Korrelation zu bestehen. Auch die Variation del' Kopfproportionen unterliegt 
betrachtlichen gegenseitigen Bindungen (Tabelle). Langkopfe sind durch-

Korrelationskoeffizienten CS 

Langen breitenindex: 
Langenhohenindex . . . . . . 
Breitenhohenindex . . . . . . 
Frontoparietalindex . . . . . 
Morphologischer Gesichtsindex 
N asenindex . . . . . . . . 

}Iorphologischer Gesich tsindex: 
Sagittaler N asofacialindex . . 
N asenindex . . . . . . . . 

Fehmarn 

0,363 
- 0,342 
- 0,374 
- 0,209 

0,006 

- 0,296 
- 0,409 

I Ostthiiringer I Keuperbucht 

0.219 
- 0,212 
- 0,362 
- 0,190 

0,036 

- 0,320 
- 0,240 

0,429 
- 0,422 
- 0,552 
- 0,212 
- 0,018 

-- 0,336 
- 0,404 

schnittlich relativ zu ihrer Lange niedriger, relativ zu ihrer Breite hoher gebaut 
und besitzen ein relativ breiteres, aber langformigeres Gesichts als Kurzkopfe. 
Schmalgesichter sind ausgezeichnet durch eine relativ groBere Stirn- und Unter
kieferwinkelbreite und eine l'elativ kiirzere, abel' langformigere Nase als Breit
gesichter. 

Die NasenmaBe hangen wie mit den ubrigen GesichtsmaBen besonders stark 
auch mit der Nasenform zusammen. Die konvexen Nasen sind durchschnittlich 
langer als die geraden und wellenformigen Formen und diese wieder als die 
konkaven Nasen. 

Die Farbmerkmale sind zu einem Komplex engel' miteinander verbunden, 
so daB dunkelhaarige Individuen durchschnittlich auch mehr dunkle Augen 
haben als Blonde. Die Gesamtpigmentierung scheint wie die Extremitaten
proportionen unter einer gemeinsamen Regulierung zu stehen. 

Zwischen den beiden Geschlechtern zeigt sich gelegentlich ein Unterschied 
del' Korrelationsstarken, manchmal sind die weiblichen Korrelationen weniger 
eng als die mannlichen. Die Geschlechtsunterschiede selbst werden durch 
die Korrelationen der KorpergroBe und damit durch den GroBenunterschied 
der beiden Geschlechter zwar mitbedingt, aber meist liegen ihnen doch neben 
den Faktoren, welche sie zunachst bewirken, noch andere geschlechtsgebundene 
Faktoren als diejenigen der KorpergroBe zugrunde. Diese Faktoren kommen 
zu denjenigen hinzu, welche die KorpergroBenunterschiede und ihre Korrela
tionen bedingen. Nur die Unterschiede der Stammlange, relativen Stammlange, 
Beinlange und Akromienhohe (Teilstucke del' GesamtkorpergroBe) hangen vollig 
mit dem KorpergroBenunterschied del' beiden Geschlechter zusammen und 
kommen meist zum Ausgleich, wenn man fUr die gleiche Population innerhalb 
beider Geschlechter gleich groBe Individuen betrachtet. 

Keine sicheren erblichen Bindungen lieBen sich bisher zwischen verschiedenen 
Komplexen nachweisen, so zwischen dem Komplex der Farbmerkmale, dem 
Komplex del' Kol'pergl'oBe und del' KopfmaBe und Propol'tionen und dem 
Komplex del' Blutgl'uppen. Diese Komplexe beschlieBen in sich zwar Merkmale 
mit engen Zusammenhangen, verel'ben sich bei Rassenkl'euzungen jedoch weit
gehend unabhangig voneinandel' auf die Bastal'de. 

W 0 trotzdem Bindungen zwischen den angefiihrten Komplexen nachzuweisen 
sind, besteht der Verdacht, daB die untel'suchte Gruppe keine vollig durehmischte 
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Bevolkerung, sondern ein Gemenge verschiedener Formen, unter Umstanden ver
schiedener Rassen darstellt. Aus dies en Grunden kann manchmal die Korrelations
rechnung zur Aussonderung verschiedener Typen verwandt werden. 

Da gerade nach dem Verhalten ihrer Farben, ihrer KorpergroBe, ihrer Kopf
proportionen und ihrer Blutgruppen vielfach die Rassentypen gekennzeichnet 
werden, ist fUr die Vererbung der aufgestellten Rassentypen als solcher zu sagen, 
daB sie nicht in einem einzigen Komplex erfolgt. Der Rassentypus vererbt 
sich bei Kreuzungen nicht als Einheit, sondern in Einzelmerkmalen oder in 
einzelnen Komplexen. Immerhin wirken sich jedoch auch bei Rassenkreuzungen 
allgemeine Korrelationen so weit aus, daB die Speziesharmonie nicht gestort 
wird (RODENWALDT). Auch bei Kreuzung noch so verschiedener Rassen bleibt 
der resultierende Bastard Mensch und ist fortpflanzungsfahig. 

Die rassische Korrelation ist auch verschieden von derjenigen der Individuen 
innerhalb der gleichen Population. Vergleicht man die Mittelwerte verschiedener 
Rassen miteinander, so verhalten sich ihre gegenseitigen Beziehungen haufig 
ganz anders als die Korrelationen, die zwischen individuellen EinzelmaBen 
innerhalb einer oder vieler Populationen bestehen. 

Uberblickt man das Erbgeschehen beim M enschen in seiner Gesamtheit, so 
lassen sich als Grundlage der verschiedenen Einzelmerkmale schema,tisch wohl 
die drei folgenden Gruppen von Erbfaktoren unterscheiden: 

1. Fur jedes Merkmal gelten selbstandige Faktoren, welche untereinander 
mehr oder minder (KorpermaBe, KopfmaBe) oder uberhaupt nicht (Pigment
verhaltnisse: Blutgruppen: KorpermaBen) erblich korreliert sein konnen und 
welche die einfache monofaktorielle (Ohrlappchen) oder polymere (Papillar
linien usw.) Grundlage dieser Merkmale abgeben. 

2. Fur sehr viele Merkmale gelten selbstandig wirksame, mit der Geschlechts
vererbung zusammenhangende Faktoren fUr eine unabhangige geschlecht
Hche Differenzierung (viele KopfmaBe, deren Geschlechtsunterschiede bereits 
vor der Pubertat ausgepragt sind). 

3. FUr die sekundaren Geschlechtsmerkmale, zu denen nicht nur deskriptive, 
sondern auch sehr viele metrische Merkmale gehoren, gibt es Faktoren, welche 
mit der Pubertat wirksam werden und die wahrscheinlich ein Wechselspiel des 
Geschlechtshormons mit lokalen, fUr die Hormonwirkung empfanglichen Fak
toren bedeuten (KorpergroBenkomplex mit Teilabschnitten). 

Besondere Faktoren und Faktorenkonstellationen sind wahrend des Wachs
tums wirksam (erblich fruherer WachstumsabschluB imweiblichen Geschlecht 
nach vorheriger Steigerung der Wachstumsintensitat, Entwicklung und Wachs
tum uberhaupt). 

Das Geschlecht ist primar festgelegt als Merkmal der ersten Gruppe und 
wirkt bis zur Pubertat auf andere Merkmale durch die Faktoren der zweiten 
Gruppe. Wohl aIle Merkmale kommen nach der Pubertat mehr oder minder 
unter den EinfluB der individuellen geschlechtlichen Differenzierung, wahr
scheinlich durch das Wirksamwerden der geschlechtsspezifischen Inkrete, auf 
welches die einzelnen Merkmale infolge einer mit der ersten oder zweiten Merk
malsgruppe vererbten unterschiedlichen Reaktionsfahigkeit unterschiedlich 
ansprechen. Die Merkmale der zweiten Gruppe sind in diesem Sinn meist nur 
anfanglich unabhiingig von der Reifung (unabhiingige geschlechtliche Differen
zierung), aber stets gebunden an das bei der Zeugung in der ersten Merkmals
gruppe festgelegte Geschlecht. Nach der Pubertat geraten auch sie gemeinsam 
mit den Merkmalen der ersten und dritten Gruppe unter den EinfluB des Ge
sChlechtsinkrets (abhangige Differenzierung). 

In ahnlicher Weise wie das Geschlechtsinkret werden wahrscheinlich auch 
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die Hormone der anderen Inkretdriisen, jedoch zu verschiedenen Zeiten des 
Wachstums in verschiedener Weise, wirksam. 

Die· Deutung des Erbgeschehens wird dadurch kompliziert, daB fast aIle 
beriicksichtigten MaBe und Merkmale keine biologisch einfachen, sondern sehr 
zusammengesetzte Einheiten bedeuten, deren Verhalten und Reaktionen immer 
eine ganze Reihe von Faktoren zum Ausdruck bringt. Das Wesen dessen, 
was im menschlichen Erbgeschehen ein "Faktor" ist, ist dementsprechend bisher 
noch stets ungeklart. Die getroffene Aussonderung verschiedener Merkmals
gruppen und die fUr sie gemachten Angaben konnen daher auch nichts End
giiltiges bedeuten. Sie sind stark schematisiert, wahrend in Wahrheit vor allem 
wohl durch die Hormonwirkung und andere gegenseitigen Beeinflussungen aIle 
Merkmale mannigfach ineinandergreifen, so daB unter diesem Gesichtspunkt 
stets jedes Einzelmerkmal als Ausdruck des gesamten Genotypus und der 
Gesamtkonstitution des betreffenden Individuums bewertet werden muB und 
in seinem Erbgeschehen nur aus dieser Gesamtkonstitution heraus verstanden 
werden kann. 
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- echte 99, 101, 103. I Altpalaolithiker 138. ArcMolemuriden 99, 101. 
- Halb- 98, 100, 101. Altweltaffen 100 101 103 Archonten 103. 
- Hunds- 101. I 104. ", Arctocebus 102. 
- Krallen- 101, 103. ' A.merika Mfen 100 101 103 Arctopithecus 103. 
- Menschen- 100, 101, 106. ~ :Vlens~henrassen' 160: 164: Armenier 183. 
- Schlank- 105. I 167, 172, 173, 174, 182, Armlan~e (Technik) 46. 
- Stummel- 105. 213, 214, 236, 240, 244 Artb~gflff 93. 
- West- 100, 103. (s. auch Indianer und Artblldung 93. 
Afghanische Rasse 184. weiJ3er Hauptstamm, Artdefinition. (cytologisc~e, 
.-\'frika (s. auch schwarzer europaische Gruppe). TI?-0rph~logls.che, phys~olo. 

Hauptstamm und weiJ3er Amitose 2. glsch-blOloglsche, phYSlOlo-
Hauptstamm, afrikanische Amnion 12, 14, 112. gische) 94. 
Gruppe) 156, 157, 170, 172, Amphimutation 30. Artentod 95, 225. 
183, 184, 215. Amplichiromys 131. Artentstehung 95. 

Agglutinable Substanzen 77. i Ama-Daria 178, 180. Artentwicklung 95. 
Agglutination 77. Alveolokondylenebene 56. Arterienton 79. 
Agglutinine 77. Anaphasenchromosomen 4. Artkonstitution 229. 
Ahnenreihen, Aufstellung 'Analogiebegriff 94. Artumwandlung 15. 

genetischer 98. Anaptomorphidae 99, 103. Artwerdung, Ursachen 93, 94. 
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Artzerfall 99. I Bamberg 205. I lischer, europaischer, 
Artzugehorigkeit 227. I BandmaB 40. Hunan-, indomandschu-
Ascaristypus 34. Bandkeramik 186. rischer, intermediarer, 
Ascendenz 42. Bangkok 243. ! kaukasischer, pazifisch-
Aschkenasim 220. Bantu 159, 172. _ I amerikanischer) 251. 
Asien (s. auch gelber Haupt- Bama Grande-Rasse 150, 104, Blutgruppen, Vererbung 249. 

stamm und weiBer Haupt- 186. Blutreaktion 76. 
stamm, asiatische Gruppe) Basalkurve 59. Blutubertragung 77. 
166, 171, 173, 174, 177, Basichromatin 3. Bogen s. Papillarlinienmuster. 
178, 184. Basilicata 2Il. Bokingharde 203. 

Assoziationsbahnen bei Pri- Basion 60. Bombenform der Norma occi-
maten Il9. Basion-Bregma-Hohe 63. pitalis 67. 

Assoziationszentren 120. Bastarde (dihvbride, mono- Borneo 160, 169. 
Asterion 59. hybride, pO'lyhybride, tri- Bornholm 193, 195, 266. 
Asthenischer Typus 231, 232. hybride) 28. Boskop 156. 
Astrosphare 2. Bastardatavismen 30. Borrebytypus 187. 
Asymmetrie 16, 36, 237. Bastardierung 135. Bosnien 207, 209, 247. 
Atavismus 30. Bastards, Rehobother 261, Brabant 196. 
Ateles 104. 264. Bradylemur 131. 
Athapaska 174. Batavia 243. Brandenburg 201. 
Athletischer Typus 231, 232. Battak 169, 170. Branchiogene Organe H2. 
Atlantomediterrane Rasse Batwa 157, 158. Braunschweig 201. 

191, 212. Ba-Yaga 158. Bregma 60. 
Atmungsorgane der Primaten Bayern 183,189,190,199,201, - Lageindex 65... ~ 

78, 116. 204 205 210, 236, 247, BreitenmaBe des Korpers 41. 
Aufgaben der Anthropologie I. 252: ' Breitenhohenindex des 8cha-
Aufrechter Gang 114. . Bayville 156. dels 65. 
AufsplitternderChromosomen! Beckenformen der Primaten - des Kopfes 50. 

3, 7. I I Hi. Brisoides 67. 
Augenachsen, Parallelstellung Beckenma13e, Korppr 47. Bremen 201. 

bei Primaten 122. 1- 8kelet 72. Brocken-Hill 144, 14'1. 
Augenbrauen 129, 254. Beckenindices 72. Briten s.Gro13britanmen, Eng-
Augenfarbe, Bestimmung 54. Bedeutung, prospektive 16. land, Irland, 8chottland. 
- Einteilung 55. Befruchtung 8. Bronzezeit 18,"1, 188. 
- Primaten 128. - autogame 22. Brunnrasse 150, 153, 186. 
- Tafel 41. Belgien 190, 199, 247. Bruxschadel 149. 
- Vere~bung 2?5. Beinlange 46. BrustbeinmaBe 71. 
Augenmlttenhonzontale 59. Berber 184. Brustbreite 47. 
Augenmittensagittale 59. Berechnung, statistische 83. I Brustdurchmesser, sagittaler 
Augenrandsagittale 59. Berlin 201, 239, 243. i 47. 
Augenwinkelbreite (innere, I Berufstypen 244. ' Brustformen 54. 

auBere) 52. Besisi 161. 1 Brustumfang 48. 
Aulaxinuus 131. Bewegungstypus 23l. 1 Brustkorb, Querschnitts-
Aurignacien 138. Bewirkung, unmittelbare 95. index 48. 
Auslese 135. Bialostokie 208. I Brustdruse, Form 54. 
Ausleselehre 96. Binomialkurve 22. _ Lage beim Menschen II 6_ 
Ausleseversuch 24. Biotypus 26. I Bukettstadium 6. 
Aussterben der Art 225. Biorbitalbreite 64. Bulgarien 209, 247. 
Austausch (Chromosomen, Bismarckarchipel 163. Buriaten 168, 177, 246. 

Chromomeren, Faktoren) Blastomeren 9, 10. Buschmanner 158, 172. 
32. Blastocoel 12. 

Australier (s. auch Niedere Blastula 10. 
Rassen) 160,161,162,172. Blinddarmbildung bei Pri-

Australopithecus 109. maten 126. 
Austromelanesier 160, 161. Blutdruck 19. 
Auswahl der MaBe 41, 42. _ Altersveranderung 247. 
Autokatalysatoren 17, 18. _ Messung 79. 
Autosomen 33. Bluterkrankheit. Vererbllng 
Avaren 207. 259. 
Aztec 174. Blutgruppen 77. 

Ba-Binga 158. 
Baden 183, 189, 201, 210. 
Balkan 198, 207, 215, 251. 
Baltikum 191, 195. 
Baka 157. 

- Bestimmung 77. 
- Korrelationen 267. 

I '- Prima ten 129. 

I
I - Typen (afrikanisch-sud

asiatischer, asiatisch
afrikanischer, austra-

I
, e s. allch K und Z. 
Caledonien 161. 

: Canogenetische Merkmale Ill. 
I Canopithecus 131. 
Calciumstoffwechsel 19. 
Callithrix 104, 131. 
Calotte 56_ 
Calva 56 . 

. Calvaria 56. 

. Calvarium 56. 
Campanien 211. . 
Canalis entepicondylOldeus 

127. 
Cape Flats 156. 



Oape Town 156. 
Oalvados 199. 
Oastellon 211. 
Oebidae 100, 101, 104, 131. 
Oebus 104, 109, 131. 
Oelebes 160, 161, 170, 182. 
Oentralteil des Genotypus 37, 

227. 
Centriolen 2. 
Centrosomen 2. 
Cerebraler Typus 231, 232. 
Cerebralkoeffizient 141. 
Cerebralsehne des Stirnbeins 

63. 
Oercopithecidae 100. 
Ceylon 161, 168. 
Chancelade 150, 154, 186. 
Charente 199. 
Chelleen 138. 
Chiasmatypie 6, 7. 
Ohina 166,173,176,177,178, 

180, 247, 251, 252. 
Chiromyidae 99, 102, 131. 
Ohiromyiformes 99, 101. 
Ohiromys 102. 
Chiriguanindianer 134. 
Chocoindianer 173, 174, 246. 
Ohondrodystrophie 235. 
Ohosiutypus 176. 
Ohorda 10. 
Ohorion 13, 14, 112. 
Chromaffines System 19. 
Chromatin, Kornchen 2. 
- Schleifen 4. 
- Struktur 3. 
Chromiolen 3. 
Chromomeren 3. 
- Austausch 6, 32, 226. 
Ohromosomen 2. 
- Aufsplitterung 3, 7. 
- Austausch 32, 225. 
- Bildung 3. 
- Diploider Satz 5, 8. 
- Haploider Satz 6, 8. 
- Homologe 5. 
- Individualitat 2, 3. 
- Geschlechts- 5. 
- Langsspaltung 4. 
- X-, Yo, Z- 34, 35. 
- Zahl 5. 
Choctow 174. 
Chu Chia Chai 178. 
Colom 12. 
Colobus 105. 
Combe Capelle 138, 150, 153. 
Condylus tertius 69. 
Conjugata vera 72. 
Cora 174. 
Cornwall 191. 
Coronale 61. 
Corpus luteum 7, 18. 
- mandibulae MaJ3e 64. 
Corsica 198, 199. 
Clavicula (MaJ3e, Indices) 71. 
Claviculohumeralindex 71. 
Cranium 56. 

Saller, Anthropologie. 
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Cromagnonrasse 138, 150, 152, 
186, 187, 191, 197. 

Crossing-over 6. 
Cryptopithecus 100. 
Cunaindianer 173, 174. 
Cynocephalus 131. 
Cynopithecidae 100, 101, 105, 

131. 
Cytoprotoplasma 1. 

Dajak 169. 
Dakryon 61. 
Daman 172. 
Danemark, rezent 195, 196, 

236, 245, 247. 
- vorgeschichtlich 186, 189. 
Darmbeinstachel, Hohe des 

rechten vorderen 46. 
Darmrohr, Anlage 10 
Darwinismus 96. 
DARwINsche Spitze 54. 
Daseinskampf 96. 
Dauermodifikation 24. 
Decidua 14. 
Deficiency 6. 
Deformation des Schadels 68. 
Depressio pralambdoidea 69. 
Descendenz 42. 
Descendenztheorie s. Ab-

stammungslehre. 
Determination 16. 
Deutschland 189, 198, 199, 

203, 205, 214, 215, 236, 
244, 247. 

Devon 191. 
Diakinese 4. 
Diaster 4. 
Dichter, Herkunft deutscher 

218. 
Differentialdiagnostische 

Methode 89. 
Differenzierung (a bhangige, 

unabhangige) 18, 35. 
Digestiver Typus 231, 234. 
Dihybridie 28. 
Dinarische Rasse 185, 191, 

209. 
Diploider Chromosomensatz 5. 
Direkte Zellteilung 2. 
Diskordante Ehen 90. 
Diskordanz 99. 
Divergenz 38, 136. 
Divergenzprinzip 94. 
Divergenzlinien des Haar-

kleides 129. 
Doko 157. 
Dolichopithecus ruscinensis 

105, 131. 
Domestikation 135. 
Dominanz (Dominanzwechsel) 

26. 
Donauufer bei Regensburg 

205. 
Dordogne 199. 
Dotterhaut 8. 
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Dottersack 12, 112. 
Drawida 160, 165. 
Druckkraft der Hand, Mes-

sung 78. 
- Rassenunterschiede 176. 
Dryopithecus 107, 131. 
Duderstadt 205, 246. 
Duplikation 7. 
Dynamometer 78. 
Dystrophia adiposogenitalis 

235. 

Eckzahn der Primaten 123. 
Egap 170, 172. 
Egerland 215. 
Ehringsdorf, N eandertaler 

143. 
Eichsfeld 205. 
Eierstock 7. 
Eikern 8. 
Eileiter 7. 
Eingeweide, Untersuchungs

technik 71. 
Einschniirung, Lageindex der 

postorbitalen 65. 
Eiplasma 6, 10, 16. 
Eireifung 7. 
Eisenzeit (altere, jiingere) 185, 

188. 
Ektoderm 10. 
Ektokonchion 61. 
Elb-W eser-Miindungsgebiet 

203. 
Ellipsoides 67. 
Ellenbogengelenkfuge, Hohe 

der rechten 45. 
EIsaJ3-Lothringen 201. 
Elterngeneration 1. 
Embryonalentwicklung 12. 
Embryonalform, auJ3ere bei 

Primaten 112. 
Embryotrophe 14. 
Emilia 211. 
Empfangnishiigel 8. 
Empfindungstypus 231. 
Endomolare 61. 
England (s. auch GroJ3britan

nien, Irland, Schottland) 
190, 191, 214, 215, 244, 
247, 252. 

Entoderm lO. 
d'Entrecastauxinseln 163. 
Entstehungszeit der Homini-

den 132. 
Entwicklung 1, 10. 
Entwicklungs bedingungen 

(auJ3ere, innere) 16. 
Entwicklungsfaktoren 16. 
Entwicklungsmechanik 15. 
Entwicklung, Theorie der indi-

viduellen 17. 
Enzyme 18. 
- sexuelle 36. 
Eoanthropus Dawsoni 131, 

142. 

18 
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Epidermis 15. I Femur, Eppelsheimer 107. 
Epigenese 15. - Trinil 141. 
Epikanthus 52. Fetalisation 114, 225. 
Epiphyse 18, 20. Feten, Einfliisse auf das 
Epistasis 30. Wachstum 236. 
EpithelkOrperchen s. Neben- Fettleibigkeit 235. 

schilddriise. Fettschicht neben dem Nabel 
Eppelsheimer Femur 107. (MeBtechnik) 47. 
Erbanderung s. Mutation. Feuerlander 165, 243. 
Erbfaktoren 10. ~ Fibula (MaBe, Indices) 74. 
Erblichkeitslehre, menschliche : Fidschiinseln 162. 

248. . Filial (F -) Gi:lneration 1. 
Erbsenkamm, Vererbung 31.' Finkenwarder 203. 
Erdgeschichtliche Perioden Finnland 167, 193, 194, 195, 

130, 138. 198, 210, 247. 
Erhaltungszustand des Scha- ; Fish-Hoek 157. 

dels, Bestimmung 156. I Fledermause 103. 
Eri~des 131. : Fleischfressertypus 231. 
Ernahrungstypus 231. Fleischtypus 231. 
Erscheinungsbild 22. Follikel 7, 18. 
Erworbene Eigenschaften, Foramen magnum, Neigungs-

Vererbung 24. winkel 63, 119. 
Eski.mo 154, 160, 167, 174. Formenketten, Prinzip der 
Eudlastatus 131. geographischen 136. 
Eunuchoidismus 235. Formosa 178. 
Europaer (s. auch ",eiBer Frankfurter Horizontale s. 

Hauptstamm), Gegen. Ohraugenebene. 

V wart hl?lh't 185 Frankreich, rezent 190, 198, 
- orgesc lC e. 210, 214, 215, 236, 244, 
Euryo~ 61. 247. 
EvolutlOnsgene 21. _ vorgeschichtlich 186 190 
Extrem~t~tenentwicklung 112. Friesen 196, 201, 202, 203. . 
Extre~t~tenmessung 46. . Frontalbogen 63. 
Extrenutatenskelet der PrI· Frontalindex 66. 

maten 116. Frontalkurven 59. 

Faktoren, allelomorphe 28. 
- antagonistische 28. 
- Austausch 7. 
- Erregungs- 29. 
- Hemmungs- 29. 
- Intensitats· 29. 
- Konditional- 29. 
- konkurrierende 28. 
- Koppelung 32. 
- Letal- 31. 
- Subletal- 31. 
- Umwelt- 24. 
- Verteilungs- 29. 
Familienkonstitution 228,229. 
Familienbegriff (systematisch) 

93. 
Familientypus 133. 
Fanooanen 193, 266. 
Farbenblindheit, Vererbung 

258. 
Farbentiichtigkeit der Augen, 

Bestimmung 79. 
Farordanen 193, 246, 247. 
Fehmarn 203, 239, 240, 242, 

246, 265, 266, 267. 
Feldrespirationsapparat 78. 
Feminismen 235. 
Femorohumeralindex 74. 
Femorotibialindex 74. 
Femur (MaBe, Indices) 73. 

Frontalsehne 63. 
Frontobiorbitalindex 67. 
Frontomalare temporale 61. 
Frontoparietalindex, sagitta. 

ler 66. 
- transversaler, Kopf 51, 

Schadel 66. 
Frontotemporale 61. 
Fruchtblase s. Blastula. 
Furchung 10. 
FuBbildung bei Primaten 117. 
Furfooz 138, 155. 
FuBskeletmaBe 74. 

Galaginae 131. 
Galago 102. 
Galilaafund 149. 
Galley-Hill 150, 151, 154. 
Gallier 188. 
Gameten 1, 8, 25. 
Gang, aufrechter 114. 
Ganger 117. 
Ganzfaktor 17. 
Ganzheitsnorm 230. 
Ganzprofilwinkel 64. 
Gastrula 10, 21. 
Gattungsbegriff 93. 
Gaumenfalten 125. 
Gaumenindex 67. 
GaumenmaBe 64. 

Gautypus 133. 
GebiBumwandlung bei Pri· 

maten 123. 
Gefal3e, Untersuchungstech. 

nik 76. 
Gehirnentwicklung der Pri· 

maten 114. 
Gehirnschadel 121. 
GehOrknochelchen 1l0. 
Gehorgang, Entwicklung des 

112. 
Gelber Hauptstamm (s. auch 

Asien) 137, 172, 221. 
Genanalyse 25. 
Gene 10, 22, 37. 
- Evolutions-, Involutions-, 

Wachstums- 21. 
Genetische Grundlagen der 

Anthropologie 1. 
Generale, Herkunft deutscher 

218. 
Genotypus 16, 22, 226. 
- Zentralteil 37, 227. 
Gerateturnertypus 234. 
Germanen 188, 189, 190. 
Geschlechtsbegrenzte Merk-

male 35. 
Geschlechts behaarung, sekun· 

dare (s. auch Haare) 255. 
Geschlechtsbestimmung am 

Schadel 56. 
- Zeitpunkt 36, 
Geschlechtschromosomen 5, 

33. 
Geschlechtsgebundene Ver· 

erbung 34. 
- beim Menschen 257. 
Geschlechtsmerkmale (pri. 

mare, sekundare) 33, 35. 
Geschlechtsreife s. Pubertat. 
Geschlechtsrelation 88. 
Geschlechtsvererbung, Typen 

(Abraxas, Ascaris, Ligaus, 
Protenor) 33, 34. 

Geschlechtsverschiedenheiten, 
konstitutionelle 228. 

- Korrelationen 267. 
- progressive Phase 236, 242. 
- Rassenunterschiede 246. 
- regressive Phase 248. 
- stationare Phase 245. 
Geschwistermethode 90. 
Gi:lsichtsformen, Schema 52, 

53. 
- Vererbung 264. 
Gesichtshohe des Schadels 64. 
- morphologische des Kopfes 

51. 
Gesichtsindex (KOLLMANN) 66. 
- Korrelationen 267. 
- morphologischer des Kop-

fes, Technik 51. 
Gesichtslange 64. 
GesichtsmaBe, Korrelationen 

266. 
Vererbung 264. 



Gesichtsmuskulatur,mimische 
bei Primaten 11S. 

Gesichtsschadel 121. 
Gewebsmutation 3S. 
Gewebsreaktion 254. 
Gibbon 101, 107. 
Gibraltar, Neandertaler 143, 

144. 
Gigasmutanten 3S. 
Gilbertinseln 163. 
Giljaken 166. 
Glabella 61. 
- Schema der Entwicklung 

6S. 
Glabellarhorizontale 59. 
Glabellarsehne des Stirnbeins 

63. 
Glabello-Cerebralindex 66. 
Glabello-Inionlange 62. 
Gleitzirkel 40. 
Glockenbecherkultur lS6, ISS. 
Gnathion 61. 
Gonion 61. 
Goneoklinie 26. 
Gorilla 101, 108, 109, 131. 
GRAAFsche Follikel 7. 
Granada 211. 
Graphische Methoden 92. 
GreiffuB 117. 
Grenelleschadel 150, 155. 
Grenzhaut s. Dotterhaut. 
Griechen 190, 210, 211, 212, 

215. 
Grimaldirasse 13S, 150, 153_ 
Gronland 243. 
- Eskimo 167. 
GroBbritannien 191, 213, 215. 
GroBhirnhemispharen bei 

Primaten 119. 
GroBhirnregionen bei Prima-

ten 120, 121. 
GroBmutation 97. 
Grotte des Infants 150. 
Griinblindheit, Vererbung 259. 
Griinsichtigkeit, Vererbung 

259. 
Grundgesetz, biogenetisches 

Ill. 
Guanchen 190. 

Haare bei Primaten 12S. 
Haarfarbe, Altersveranderung 

242. 
- Bestimmung 154. 
- Einteilung 54. 
- bei Primaten 12S. 
- Tafel 41. 
- Vererbung 249, 253. 
Haarformen, Einteilung 54. 
- Vererbung 257. 
Haarstrome 129. 
Haarwirbel 129. 
Hamophilie s. Bluterkrank

heit. 
Hamotrophe 14. 
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Hadropithecus 131. 
Haftstiel 13. 
Halakwulup 163. 
Halbaffen 99, 110. 
Halbseitenvererbung 36. 
Hamburg 201, 203. 
Hamiten 159, 171, 172, 184. 
Hallstattkultur lS5, 188. 
Hangler 117. 
Handbildung bei Prima ten 

116. 
Hand, Druckkraft, Bestim-

mung 7S. 
- Rassenunterschiede 176. 
Handlinien 127. 
HandmaBe, Korper 46. 
- Skelet 72. 
Hannover 190, 201. 
Hapale 104, 131. 
Hapalidae 100, 101, 103, 131. 
HaploiderChromosomensatz 6. 
Harngeschlechtsapparat s. 

U rogenitalsystem. 
Harnsack 14. 
HASsALsche Korperchen 19. 
Haufigkeitskurven 92. 
Haufigkeitsreihe 92. 
Hausform der Norma occipi-

talis 6S. 
Hauptstamm, gelber 137, 172, 

221. 
- schwarzer 137, 170, 221. 
- weiBer 137, 182, 221. 
Haut, Einteilung 55. 
- Farbe 55. 
- Linien 127, 251. 
- Pigmentierung 12S. 
- Primaten 127, 12S. 
- Vererbung 253, 256. 
Hautmuskulatur der Primaten 

lIS. 
Haute Loire 199. 
Haute Vienne 199. 
Hayato 177. 
Hemiacodon 131. 
Heidelberger Mensch 142. 
Herrentiere s. Primaten. 
Herzwanderung Ill. 
Herzegowina 207. 
Hesperopithecus 131. 
Hessen 201. 
Heterochiromys 131. 
Heterochromosomen 34. 
Heterochius 131. 
Heterohvus 102. 
Heterologe Reaktion 77. 
Heterostatis 30. 
Heterozygotie 25. 
Hettiter IS3. 
Himalaja 172. 
Hinterhauptsbein, Morpholo-

gie 6S. 
Hinterhauptsbreite 63. 
Hinterhauptsform 50. 
Hirngewicht bei Primaten 119. 
Hirnschadelbreite 63. 
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Hirnschadellange 62. 
Histologische Untersuchungs-

methoden 76. 
Hodenkanalchen S. 
Hohenzollern 201. 
Holland 191, 196, 247. 
Holstein 203, 236. 
Hominiden, allgemein 100,101, 

110. 
- Entstehungszeit 132. 
- fossile, recente 137. 
Homo primigenius (africanus 

europaus) 13S, 143, 157. 
- asiaticus proprius 17S. 
- australoideus africanus 

156. 
- Heidelbergensis 13S, 142. 
- recens 157. 
Homologe Chromosomen 5. 
- Reaktion 77. 
Homologiebegriff 94. 
Homomeriehypothese 29. 
Homozygote 25. 
Homozygotie 25. 
Homunculus 131, 104. 
Honan 173, 17S. 
Horizontalkurven 59. 
Horizontalumfang, Kopf 49. 
- Schadel 63. 
Hormone IS, 20, 226. 
Hormonbereitschaft 20, 226. 
Hottentotten 159, 172. 
Hiiftbreite 47. 
Hiinantypus 173. 
Hunnen 207. 
Humeroradialindex 74. 
Humerus (MaBe, Indices) 72. 
- Foramen supracondyloi-

deum 72. 
- Processus supracondyloi-

deus 72. 
Hybridmutation 30. 
Hylobates 107, 109, 131. 
Hypermastie 127. 
Hyperthelie 127. 
Hypertrichose 129. 
Hypophyse IS, 19. 
Hypoplasien 235. 
Hypostasis 30. 

Iberische Halbinsel, rezent 
193, 199, 210, 211, 215. 

- vorgeschichtlich lS6. 
Iberoinsulare Rasse 191, 212. 
Idealnorm 231. 
Idealtypus 231. 
Idioplasmatheorie 39. 
Idiovariation 22, 37. 
Igoroten 170. 
Illyrier ISS, 213. 
Iliospinale ant. 46. 
Indexberechnung 4S, SO. 
Indexhypothese 36. 
Indianer 173, 174, 175, 247, 

251. 
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Indien 166, 16S, 173,180, lS4, 
25I. 

Indirekte Zellteilung 2. 
Individualitat 10, 227. 
- der Chromosomen 2, 3. 
- Konstitution (engeren und 

weiteren Sinnes) 229. 
Individualkonstitution 229. 
Individualplasma 10. 
Individualzyklus 21, 235. 
Individuenzahl (n) SI. 
Indoafghanen lS3, 184. 
Indogermanen lS7. 
Indonesische Rasse 160, 169. 
Induktion 24. 
- somatische 24, 96. 
InfanWer Typus 231, 232. 
Infantilismus 235. 
Infradentale 6I. 
Inion 6I. 
Inkabein 6S. 
Inkonstante Merkmale 248. 
Inkretwirkung 22S. 
Inkretorgane 18. 
- Beziehungen zur Rasse 

136. 
- zum Individuum 22S. 
- bei Primaten 126. 
- zur Systematik 126. 
Insectivoren 102, 103. 
Insulin 19. 
Instrumentarium, anthropolo

gisches 39. 
Integumentlippe 125. 
Intellekt, Entwicklung beim 

Menschen 119. 
Intelligenzunterschiede, rassi

sche 21S. 
Interferenzphanomen 6. 
Intermediare Rassengruppe 

149. 
Intermembralindex, Korper 

4S. 
- Skelet 74. 
Interorbitalbreite 64. 
Interorbitojugalindex 52. 
Intervariabilitat 22. 
Intervillose Raume 14. 
Intimstruktur des Plasmas 17. 
Invagination 15. 
Involutionsgene 2I. 
Inzucht 39, 95. 
Iran 172. 
Iranisch.skythische Rassen-

gruppe (s. auch Sky then) 
183. 

Irland (s. auchGrollbritannien, 
England, Schottland) 191, 
214, 244, 247. 

Irisfarbe, Vererbung 253,255. 
Irokesen 173. 
Irreversibilitatsgesetz 97. 
Island 191, 192, 247. 
Isoagglutinationsprobe 77. 
- bei Primaten 129. 
Isoantigene 77. 

Sachverzeichnis. 

Isoantikorper 77. 
Isogenie 25. 
Isolation 95, 135. 
Isophanie 25. 
Italien 210, 211, 214, 215, 239, 

244, 247, 252. 
Italmen 166. 

J ACOB30Nsches Organ 126. 
Jakuten 166. 
Jakumul lSI. 
Jamashiro 175. 
Jap lS2. 
Japaner 167, 168, 172, 173, 

175, 236, 240, 245, 246, 
251, 252. 

Java 140, 160, 16S, 170, 181, 
25I. 

Jenissejer 166. 
Jerusalem 243. 
• Jochbein, Morphologie 70. 
• Jochbogen, Morphologie 70. 
Jochbogenbreite, Kopf 51. 
- Schadel 64. 
Jod (Schilddriise) 19. 
Jugofrontalindex, Kopf 52. 
- Schadel 67. 
Jugomandibularindex, Kopf 

52. 
- Schadel 66. 
Juden IS2, lS3, 214, 219, 215. 
- Aschkenasim 220. 
- Sephardim (spaniolische 

Juden) 220, 251. 
Jukagiren 166. 
Jungpalaolithiker 150. 
Jura 199. 
Jiitland 196. 

K s. auch C. 
Kabylen lS4. 
Kalabrien 211. 
Kaledonien 16I. 
Kalifornien 164. 
Kaliumstoffwechsel 19. 
Kalmiicken 177, 17S. 
Kalottenhohe 63. 
Kalottenhohenindex 65. 
Kamerun 15S, 172. 
Kammformen der Hiihner, 

Vererbung 31. 
Kampf urns Dasein 96. 
Kansu 17S. 
Kantschadalen 166. 
Kapernaumfund 148. 
Kapingamarangi 181. 
Karafuto 169. 
Karelier 195. 
Karnten 207. 
Kerry 191. 
Kartenmallige Darstellung 

93. 
Karyokinese 4. 
Karyoprotoplasma 1. 

Kastensystem, indisches IS4. 
Katarrhine 100, 101, 103, 104. 
Kaufertsberg 155, 156. 
Kaukasische Rasse 16S. 
Kaukasus 172. 
Keimbahn 21, 96. 
Keimbezirke, organbildende 

16. 
Keimblasenbildung Ill. 
Keimblatter 10, 15. 
Keimdriise (mannliche, weib-

liche) IS. 
Keimplasmalehre 96. 
Keimzellen s. Gameten. 
Keimzonen 15, 16. 
Keilform der Norma occipi-

talis 67. 
Kehlkopftaschen 126. 
Kehlsacke 126. 
Kelten IS8. 
Keltoromanen 190 . 
Kephalofacialindex 52 . 
Kern (der Zelle) 1, 2. 
Kernplasmarelation 3. 
Kernspindel 4. 
Kernteilung 3. 
Keuperbucht, mittelfran-

kische 205, 206, 265, 266, 
267. 

Kielekie 207, 208. 
Kiemenbogen 112. 
Kindergrotte, Skelete 150, 

153. 
Kinnbildung der Prima ten 

123. 
KinnhOhe 64. 
Kirgisen 17S, 180, 182. 
Kisarmestizen 262, 263, 264. 
Kiushiu 176. 
Klassenbegriff (systematisch) 

93. 
Klimakterium 246. 
Klimastufen der Steinzeit 138. 
Klon 22. 
Kniegelenkfuge, Hohe der 

rechten 46. 
Knochenmellbrett 70. 
Knochelspitze, Hohe der rech-

ten inneren 46. 
Kobaldmaki 100. 
Kombination 82. 
- der Gene, Gesetz der freien 

28. 
Komplexe Malle 47. 
Komplexion 55. 
- Korrelationen 267. 
- Vererbung 253. 
Komplexvererbung 267. 
Konduktoren 258. 
Konfluation 136. 
Kongobecken 158, 172. 
Konkordante Ehen 90. 
Konkordanz 90, 99. 
Konstitution 225. 
- Aullere und innere Ab

hangigkeiten 226. 



Konstitution, Grundlagen, 
Ordnung 225. 

- Index 54. 
- Raose 227. 
Konstitutionslehre, mensch

liche 225. 
Konstitutionstypen 54, 230, 

231. 
- und Rasse 230. 
- Ursa chen 235. 
- Vererbung 264. 
Konservative Merkmale 97. 
Konstante Merkmale 248. 
Konvariabilitat 22. 
Konvergenz 38, 97, 136. 
Konvergenzlinien des Haar-

kleides 129. 
Koordination 82. 
Kopfbreite 50. 
Kopfform 67. 
- Vererbung 264. 
Kopfindex, Korrelationen 267. 
- Technik 50. 
Kopflange 49. 
KopfmaJ3e, Korrelationen 266. 
- Technik 49. 
- Vererbung 264. 
Korperbauformen (s. auch 

Konstitutionstypen) 54. 
Korperfiille, Index 49. 
KorpermaJ3e, Korrelationen 

265. 
- Technik 45. 
Korperproportionen bei Pri-

maten 116. 
Koranna 156. 
Korea 176, 177, 251. 
KopfhOhe 50. 
Korjaten 166. 
Korpergewicht 42. 
KorpergroJ3e, Altersverande-

rung 242. 
- Berechnung aus verschie

denen Knochenlangen 
75. 

- Korrelationen 265. 
- Technik 45. 
- Vererbung 264. 
KorpergroJ3ensteigerung in 

den letzten J ahrzehnten 
175, 198, 210, 213. 

Korpersiifte 20. 
Korrelation 82. 
- Berechnung 88. 
- falsche 82. 
- Koeffizient 82, 88. 
- Kurven 92. 
- menscWicher Merkmale 

265. 
- Mittelfehler 83. 
- Norm 230. 
- rassische 268. 
- Schiefheit 87. 
- Tabelle 83, 84, 85, 88. 
Konvergenzprinzip 94. 
Krakowskie 208. 

Sachverzeichnis. 

Krallenaffen 101, 103. 
Kraniofacialindex 67. 
Kraniologie 56. 
Kraniometrie 59. 
Kranioskopie 67. 
Krapina 143. 
Kreolen 243. 
Kreta 183, 211, 212, 213. 
Kretinismus 235. 
Kreuzbein (MaJ3e, Indices) 

71. 
Kreuzungsnova 30. 
Kryptomerie 30. 
Kryptozygie 70. 
Kubu 168. 
Kubuskraniophor 40. 
Kulturgeschichtliche Zeitab-

schnitte der Steinzeit 138. 
Kulturtrager (Rassenfrage) 

218. 
Kurganrasse 191, 213. 
Kumaso 177. 
Kurzkopfgruppe Europas 191, 

198. 
Kurzkopfrassen, jungpalaoli. 

thische 154. 
Kurvensysteme (SARASIN) 56. 
Kurzschwanzigkeit 112. 
Kwanen 193, 194, 195. 

Labyrinthplacenta (s. auch 
Placenta) 15. 

La Chapelle aux Saints 143, 
144. 

Lacrimale 62. 
La Ferrassie 143. 
Lagoa Santa-Rasse 164. 
Lamarkismus 95. 
Lambda 62. 
La Mouillah 157. 
Lamstedt 203. 
Lamuten 166. 
La Naulette 146. 
Langenbreitenindex des Kop. 

fes, Altersverande
rung 241. 

- - Technik 50. 
- des Schadels 65. 
Langenhohenindex des Scha

dels 65. 
Langenohrhohenindex des 

Kopfes 50. 
LangenmaJ3e des Korpers 42. 
Langkopfformen, ostliche 

Europas 191, 213. 
Langschadelrassen, jungpalao. 

lithische 154, 185. 
Lappen 160, 166, 192, 193, 

194, 198. 215, 243. 
La Quina 143. 
La Time-Zeit 185, 188. 
Latium 211. 
Lautsch 150, 152. 
Lebediner 179, 182, 246. 
Lebensdauer 21, 248. 

I Lebenslage, Wirkung 22. 
. Lebensphasen 236. 
Leberlappung 126. 
Leichtathletentypus 234. 
Leitzachtal 204, 246. 
Le Moustier 143, 144. 
Lemur 109, 131. 
Lemuriden 99, 100, 131. 
Lemuriformes 99, 100. 
Le Placard 155. 
Leptosomer Typus 231. 
Letalfaktoren 31, 34. 
Letten 195, 196. 
Libipithecus 131. 
Ligaustypus 34. 
Ligurien 211. 
Lindau 190. 
Linie, reine 22. 
Linin 1, 3. 

277 

Lippe 201. 
Lippenform bei Primaten 125. 
- Vererbung 264. 
Lippenrot, Form 53. 
Lipotyphla 103. 
Lir 181. 
Litauen 190, 195, 210. 
Litorina-Tapeszeit 186. 
Liven 195, 196, 246. 
Lobulus caudatus bei Prima

ten 126. 
Lodzkie 207, 208. 
Logarithmische Rechenhilfen 

88. 
Lokalform 133. 
Lokalisation der Erbfaktoren 

32. 
Lokalrassenkonstitution 229. 
Loire 199. 
Lombardei 211. 
Longinymphismus 159. 
Loris 102. 
Lorisiformes 99, 102. 
Lorisinae 131. 
Loyaltiinsulaner 161, 163, 243, 

246. 
Lozere 199. . 
Liibeck 201, 241. 
Lubelskie 208. 
Lungenlappung 126. 
Luxemburg 199, 247. 
Luxurieren der Bastarde 29, 

265. 
Lwowskie 208. 
Lybipithecus 105. 
Lymphocyten (Thymusdriise) 

19. 

Macacus cynomolgus 112. 
Ma Chang 178. 
Madagaskar 100,168,172,251. 
Magaladapis 100, 131. 
Magdalenien 138, 186. 
Magma cellulare 12. 
Makaken 105, 131. 
Malaien 160, 169, 180, 181. 
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Malaiischer .Archipel 159, 176, 
180. 

Maler, Herkunft deutscher 
218. 

Manche 199. 
MandibulamaBe 64. 
Mandschus 251. 
Mangfalltal 204. 
Manovrierhypothese 4. 
Mantra 161. 
Marken 211. 
Marseille 243. 
Massai 157, lS5. 
Materialordnung 80. 
Mathematiker, Herkunft 

deutscher 218. 
Mauer, Unterkiefer 142. 
Maxillofrontale 62. 
Mediansagittalbogen 63. 
Mediansagittale 59. 
Mediterrane Rassengruppe 

lS5, 191, 210. 
Medullarrohr 10. 
Meerkatzen 105. 
Mecklenburg 201. 
Megalithkultur lS6. 
Melanesier 157, 160, 161, 

162. 
Mendelismus, hoherer 37. 
MENDELsche RegeIn 29. 
Menotyphla 103. 
Menschenaffen 100. 
Menschenrassen, Einteilung 

137. 
- rezente 157. 
- der Steinzeit 13S. 
- der Vorgeschichte lS5. 
Menstruation beim Menschen 

243. 
- bei Primaten 130. 
Merkmale, inkonstante, kon

stante, richtungskon
stante 24S. 

- monofaktorielle, poly
faktorielle 29. 

Merkmalskombination, Ver-
erbung der rassischen 134. 

Merowinger lS9. 
Mesenchym 10. 
Mesoderm 10. 
Mesolithicum lS6. 
Mesopithecus pentelici 106, 

131. 
MeBblatt, Korpermessung 41, 

43/44. 
- Skelet und Schadel-

messung 57/5S. 
MeBkoffer 41. 
MeBpunkte, Ktirper 42. 
- Schadel 59. 
MeBtechnik 39. 
Mestizen von Kisar 262, 263, 

264. 
Metakinese 4. 
Metallkulturen 13S, 188. 
Metamorphose 19. 

Sachverzeichnis. 

Methoden der .Anthropologie, 
anatomische 76. 

- - Darstellungs- 92. 
- - morphologische 39. 
- - physiologische 76. 
- - statistische so. 
Methodische Grundlagen 39. 
Michiganga 174. 
Midas 104. 
Miesbach 204. 
Migrationstheorie 95. 
Mikrochiirus 103, 131. 
Mikronesier 181, 246. 
Mikrosomen 9. 
Milchlinie 127. 
Milchstreifen 127. 
Milchtypus 231. 
Mincopies 160. 
Mirabilistypus 25, 26. 
Mistkrall 156. 
Minoer 212. 
Mitochondrien 2, 9. 
Mitose 3. 
Mitotische Teilung 3. 
Mittelfehler des Korrelations-

koeffizienten S3. 
- des Mittelwertes Sl. 
- des Variationskoeffizienten 

S2. 
Mittelfingerspitze, Hohe der 

rechten 45. 
Mittelfranken 205. 
Mitteltypus Sl. 
Mittelwert (M) Sl. 
- Mittelfehler Sl. 
Mittelwerte, Differenzen (D) 

SS. 
Mixoplasma 4. 
Mixovariation 22, 25. 
Modifikation 22, 3S. 
Moeripithecus 131. 
Moghileff 213. 
MolarengroBe, Reduktion 146. 
Monaster 4. 
Mongolen 16S, 169, 173, 175, 

177. 
Mongolenfalte 62, 17l, 175, 

lSI, lS2, 225. 
Mongolenfleck 175. 
- Vererbung 256. 
Mongoloidismus 235. 
Monogenetische Entstehung 

der Menschenrassen 132. 
Monomerie 29. 
Monohybride 2S. 
Montenegro 209. 
Mordwinen 195. 
MORGAGNIsche Tasche 126. 
Morphologische Methoden 39. 
- Typen 231. 
Mortlockgruppe 163. 
Morula 10. 
Mosaikeier 17. 
Mousterien 13S. 
Miinchen 239, 243. 
Mundspalte, Breite 53. 

Munster 19l. 
Musiker, Herkunft deutscher 

21S. 
MuskeIn, Untersuchungs-

technik 76. 
- Varietaten l1S. 
Muskularer Typus 231, 232. 
Mutation 22, 30, 37, 97, 135. 
Mutatationsperioden 97. 
Mutterstern s. Monaster. 
Mycetes 104, 131. 
Myxodem 235. 

Nabelblaschen 14. 
Nachniere 111. 
Nachwirkung 24. 
Nagelbildung bei Primaten 

129. 
Nagy Sap 155. 
Nannopithex 13l. 
Nasalindex 66. 
Nasalis 105. 
Nase, auBere bei. Primaten 

121. 
- knocherne, Morphologie 

69. 
Nasenform, Einteilung 53. 
- Korrelationen 267. 
Nasenindex 53. 
Nasenlochfliiche, Stellung 53. 
NasenmaBe, Altersverande-

rung 242. 
- Kopf 53. 
- Schadel 64. 
- Vererbung 264. 
Nasenprofil 53. 
- Altersveranderung 242. 
- Vererbung 264. 
Nasenwurzel, Einteilung 

(Tiefe) 53. 
- bei Primaten 121. 
Nasion 62. 
Nasofacialindex 53. 
Nasospinale 62. 
Navarra 211. 
Neandertal 142, 143, 224. 
Nebenniere IS, 19. 
Nebenschilddriise IS, 19, 112. 
Necrolemur 100, 103, 131. 
Necrosorex 131. 
Neger (s. auch schwarzer 

Hauptstamm) 170, 17l, 
172, lS4, lS5, 247, 251, 
264. 

Negrito 157, 164, 170. 
Neodarwinismus 96. 
Neolithikum 13S, 186, lS6. 
Nerven, Untersuchungs-

methoden 76. 
Nervensystem 10. 
Neucaledonien 162, 163, 246. 
Neugninea 160, 161, lSI. 
Neuhebriden 162. 
Neupommarn 243. 
Neurocranium 121. 



Nicaraguaindianer 173_ 
Nickhaut bei Primaten 125_ 
Niedersachen 201. 
Nierensystem, Ausbildung 

Ill_ 
Nissan 163_ 
Non-disjunction 7_ 
Nordische Rasse 191, 196_ 
- Rassengruppe 184, 185, 

191, 196_ 
Nordlander 193, 194_ 
Nordoccidentale Rasse 212_ 
Norm (Ganzheits-, idealisti-

sche, Korrelations-, sta
tistische) 230, 231. 

N ormannen 191. 
Norma occipitalis, UmriB

formen 67_ 
- verticalis, UmriBformen 

67_ 
N ormen des Schadels 56_ 
Norwegen 192, 193, 194, 215, 

236, 247, 252_ 
Notharctus 100, 131. 
Nothodectes 102, 13l. 
Novajovius 13l. 
Nowgorodskie 208_ 
Nuclein l. 
Nucelolus 2_ 
Nycticebus 102_ 
Nyctipithecus 104_ 

Oberarmliinge 46_ 
Oberarmumfang, groBter 

rechts 48_ 
Obergesichtsbreite 64_ 
ObergesichtshOhe, physio

gnomische 51. 
- des Schiidels 64_ 
Obergesichtsindex (KOLL-

MANN) 66_ 
- physiognomischer 52_ 
Oberkassel 138, 150, 153_ 
Oberkiefer, Morphologie 69_ 
Oberschenkellange 46_ 
- Umfang groBter rechts 48_ 
Oberschttppenbogen des Occi-

pitale 63_ 
Obongo 157_ 
Obugrier s_ Ugrier_ 
Occipitalbogen 63_ 
Ochos 146_ 
Osterreich 207, 247_ 
Of net 138, 155, 156_ 
Ohraugenebene 42, 56_ 
Ohrbreite, physiognomische 

54_ 
Ohrform bei Primaten 124_ 
Ohrfrontale 59_ 
OhrhOhe des Kopfes 50_ 
Ohrhiigelregion 124_ 
Ohrindex 54_ 
Ohrliinge, physiognomische 

Altersveranderung 242_ 
- Technik 54_ 

Sachverzeichnis_ 

Ohrlappchen, Einteilung 54_ 
- Vererbung 249_ 
Ohrmuschelformen bei Pri-

maten 124_ 
Ohrspitze 124_ 
Oki 175_ 
Oldenburg 199, 201, 203_ 
Oldoway 156_ 
Omomys 13l. 
Ontogenese 9_ 
Ontrusrasse 210_ 
Opisthion 62_ 
Opistokranion 62_ 
Orale 62_ 
OrangoUtan 101, 108, 109, 

131. 
Orbita, Morphologie 70_ 
Orbitale 62_ 
OrbitalmaBe, Kopf 52_ 
- Schadel 64_ 
Ordnung des Materials zur 

statistischen Verarbeitung 
80_ 

Ordnungsbegriff 93_ 
Oreopithecidae 100, 101, 105, 

13l. 
Organbildende Stoffe, Keim

bezirke 16_ 
Organe mit innerer Sekretion 

s_ Inkretorgane_ 
Organisation 16_ 
Orientalische Rasse 184_ 
Orthogenese 95, 229_ 
Os centrale 127_ 
Ostbaltische Rasse 191, 197_ 
Osteologie 70_ 
Osteomalacie 235_ 
Ostjaken 182_ 
Ostliche Langkopfformen Eu-

ropas 191, 213_ 
Ostrasse 191, 210, 
Os tympanicum 100, 110_ 
Otomi 174_ 
Ovarium 7_ 
Oviedo 211_ 
Ovoides 67_ 
Ovogenese 8_ 
Oxychromatin 3_ 

Paarlinge 28_ 
Palaasiaten 160, 166, 174_ 
Palaolithiker, alte 142_ 
- junge 150, 185_ 
Palaopithecus sivalensis 106_ 
Palaopropithecus 131. 
Palaosimia 13l. 
Palau 181, 182, 246_ 
Palingenetische Merkmale 

111. 
Pamir 178, 180_ 
Panama 173_ 
Pangenesistheorie 39_ 
Pankreas, Inselzellen 18, 19_ 
Papillarlinien, Farbungstech-

nik 55_ 
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Papillarlinien, Geschlechts
unterschiede 253_ 

- Kreuzungsergebnisse 253_ 
- Muster beimMenschen 251. 

1

- - bei Primaten 127_ 
- Rassenunterschiede 252_ 
- Vererbung 251. 
- Zwillingsbefunde 253_ 
Papio 131. 
Papua 157, 160, 161, 163_ 
Paraguay 243_ 
Parallelinduktion 24_ 
Parallelkonjugation 6_ 
Paramiicium caudatum (Modi-

fikationen) 23_ 
Paranuclein 2_ 
Parapithecidae 100, 101, 104_ 
Parapithecus Fraasi 104, 131. 
Parathyreoidea s_ Neben-

schilddriise_ 
Paravariation 22_ 
Parental (P-) Generation l. 
Parietalbogen 63_ 
Parietoocipitalindex, trans-

versaler 66_ 
Paris ] 45, 240, 243_ 
Partialbiotypus 134_ 
Partialkonstitution 229_ 
Pas de Calais 199_ 
Patella (MaBe, Indices) 73_ 
Pathologische Typen 231, 234_ 
Pavilion 105_ 
Paukenbein s_ Os tympani

cum_ 
Pauperieren der Bastarde 29, 

265_ 
Peking 243_ 
Pelycodus 100, 131. 
Pentagonoides 67_ 
Penza 213_ 
Periconodon 131. 
Pericue-Stamm 164_ 
Perodicticus 102_ 
Peru 243_ 
Pfahlbaukultur 186_ 
Pfalz 201. 
Pflanzenfressertypus 231_ 
Phananalyse 22_ 
Phiinotypus 16, 22, 226_ 
Phiinozygie 70_ 
Phasen 21, 236_ 
- progressive 21, 236_ 
- regressive 21, 236, 246_ 
- stationare 21, 236, 244_ 
- sensible 10, 25_ 
Phenacolemur 131. 
Philippinen 160, 170, 176_ 
Photographie, anthropologi-

gische 41, 56_ 
Phylogenese 97_ 
Physiologische Methoden 76_ 
- Typen 231. 
Phthisischer Typus 231. 
Piemont 211. 
Pigment, BiIdung 253_ 
- Indices 55_ 
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Pigment, Vererbung 254. 
PIGNET-VERvAEK-Index 54. 
Piltdownfund 142. 
Pimaindianer 174. 
Pimo-Azteken 174. 
Pinsk 210. 
Pisumtypus der Vererbung 

26. 
Pithecanthropus erectus 131, 

140, 143. 
Pitheculus 131. 
Placentaformen 14, 15, 113_ 
Placentarlabyrinth 14. 
Placentation bei Prima ten 

113. 
Plasmadifferenzierung 1, 16. 
- Kolloide 3. 
- Struktur 16. 
Plastizitat der Typen 214. 
Plastochondrien 2. 
Plastokonten 2. 
Plastosomen 2. 
Platyrrhinen 100, 101, 103. 
Plesiadapiden 99, 102. 
Plesiadapis 102, 131. 
Plethorischer Typus 231. 
Plica fimbriata 125. 
- marginalis 52. 
- semilunaris 125. 
Pliopithecus 106, 131. 
Podkumok 149. 
Pol (animaler und vegetativer 

der Eizelle) 10. 
Polen 198, 207, 210, 214. 
Poleskie 208. 
Polocyten 6. 
Polygenetische Entstehung 

des Menschen 132, 133. 
Polyhybride 28. 
Polymerie 29. 
Polynesien 172, 173, 181. 
Polyphane Vererbung 29. 
Pommern 201, 207. 
Pomorskie 207, 208. 
Ponape 163. 
Population 24, 26. 
Porion 62. 
Port Elisabeth 156. 
Portugal (s. auch iberische 

Halbinsel) 211, 247. 
Posen 201, 207_ 
Postorbitale Einschniirung, 

Lageindex 65. 
Potenz, prospektive 16_ 
Poznanskie 207, 208. 
Pracipitine 76. 
Pracipitinogene 76. 
Pracipitinreaktion bei Pri-

maten 129. 
- Technik 76. 
Prii.formationshypothese 15. 
Pramutation 39_ 
Prasenz-Absenz-Theorie 26. 
Praslavische Rasse 191, 210. 
Pra valenz 30. 
Predmost 138, 150, 152. 

Sachverzeichnis. 

PreuBen 190, 201, 210, 247. Rassen 25, 99. 
Primarbehaarung (s. auch - Anthropologie 133. 

Haare) 255. - Begriff 133. 
Primarzotten 14. - Bildung 133. 
Primaten 99, 131. - Einteilung 137. 
Primatenanthropologie 133. '1- Gruppen 133. 
Primigeniusgruppe 143. - Index, biochemischer 78. 
Primitive Merkmale 114. - Konstitution 229. 
Primordialkranium 121. ) - Korrelationen 268. 
Proband 42. ,- niedere 137, 149, 160, 
Probandenmethode 90. I 221. 
Probstei 203. I - Schlag 133. 
Processus supracondyloideus i - Tod 225. 

72, 127. ' - Unterschiede 134. 
Prodentie 70. I - Vererbung 134. 
Profilwinkel, alveolarer 65. , - Verwandtschaft 220. 
- nasaler 64. - Zugehorigkeit 227. 
Progen 38. Rasseneinfliisse, progessive 
Progressive Merkmale 114. Phase 236, 240. 
- Phase beim Menschen 236. I - regressive Phase 247. 
Pronycticebus 131. - stationare Phase 245. 
Prophase 3. 'Rassenentstehung, Ursachen 
Propliopithecus 106, 131. 99, 135, 224. 
Proportionen der Primaten Rassentypen, Vererbung 134, 

116. 268. 
Proportionsfiguren 49, 115. Reaktionsbereitschaft 22. 
Prosimier 99, 101. I Reaktionsnorm 22. 
Prospektive Bedeutung, Po- - menschlicher Merkmale 

tenz 16. 'I 226. 
Prosthion 62. Rechenhilfen 83. 
Proteale 76. Recessivitat 26. 
Protenortypus der Ge- I Reduktion der Variabilitat, 

schlechtsvererbung 34. Gesetz der progressiven 
Protoadapis 131. 98. 
Protonordische Formen 169. Reduktionsteilung 6. 
Pseudoloris 131. Regensburg 189, 190, 205. 
Pseudoisochromatische Tafeln Regressive Merkmale 114. 

79. - Phase beim Menschen 246. 
Psychische Rassenunter- Regulation 16. 

schiede 218. Regulationseier 17. 
, Psychologische Typen 231. Rehobother Bastards 261, 264. 
I Pterion, Bildung bei Prima ten Reifeteilung 5. 

122. Reihengraber 189, 190. 
- Varietaten 68. Relation 82. 
Ptilocercus 103. Relative MaBe 48. 
Pubertas praecox 235. Respirationstraktus s. At-
Pubertatsalter 243. mungsorgane. 
Pygmaen 137, 157, 159, 164, Respiratorischer Typus 231, 

170, 221. 232. 
Pyknischer Typus 231. Retardation 114, 225. 
Pyrenaen s. iberische Halb- ReuB (altere, jiingere Linie) 

insel. 201. 

Quadrupedie 117. 
QUETELETsches Gesetz 22. 
Quichua 174. 

Rachitis 235. 
Radius, Hohe des Griffelfort

satzes 45. 
Radius (MaBe, Indices) 72. 
Radiumschadigung der Ga

meten 38. 
Ramaindianer 173, 174. 

Reversion 30. 
Rheinland 201, 236. 
Riazan 213. 
Richtungskonstante Merkmale 

248. 
Riesenwuchs 235, 264. 
Rjasantypus 191, 213. 
Rhodesiafund 143, 144, 147, 

170. 
Rhomboides 67. 
Richtungskorperchen 6. 
Riechorgan bei Primaten 122. 
Ringertypus 234. 
ROHRER-Index 49. 



Romer 188, 189, 190. 
Rontgenschadigungen der 

Gameten 38. 
Rook 163. 
Rosenkamm, Vererbung 31. 
Roshani 180. 
Rotblindheit, Vererbung 259. 
Rotgriinblindheit, Vererbung 

258. 
Rothaarigkeit, Vererbung 249, 

255. 
Rotsichtigkeit, Vererbung 258. 
Round barrows 190. 
Ruandagebiet 172. 
Riickbildungsphase 236. 
Riickkreuzung 27. 
- Schema 33. 
Riickschlag s. Reversion. 
Rudimentare Organe 98. 
Rumanien 209, 247. 
Rumpfskelet, knoohernes bei 

Primaten 114, 115. 
Rumpfwand, vordere, Lange 

45. 
Rumpfwirbelsaule der Prima

ten 115. 
Runoschweden 192. 
RuJ3land 167, 195, 198, 210, 

213, 215, 236, 245, 247, 
251, 252. 

Rutilismus 255. 

Saccus vitellinus 12. 
Sachsen 199, 201, 247, 252. 
Safiental 204. 
Sagittalkurven 59. 
Salzburg 207. 
Sakai 161. 
Samen s. Sperma. 
Samoa 243. 
Samojeden 167. 
Saone 199. 
S.ffiAsINsches Kurvensystem 

(Zeichnung) 56. 
Sardinien 183, 211. 
Saterland 203. 
Satsumatypus 176. 
Savoyen 199. 
Scapula (Malle, Indices) 71. 
Schadel, Altersbestimmung 

56. 
- Deformation 68. 
- Erhaltungszustand 56. 
- Gestla.ltung bei Primaten 

121. 
- Indices 65. 
- Kapazitii.t 50, 51, 63. 
- Malle 62. 
- Mellblatt 57/58. 
- Mellpunkte 59. 
- Nahte 68. 
--- Normen 56. 
---,- Vererbung 264. 
Schantung 178. 

Sachverzeichnis. 

Schaumburg-Lippe 201. 
Scheitelbein, Morphologie 69. 
Scheitelhorizontale 59. 
Scheitelwirbel s. Haarwirbel. 
Schiefheit der Korrelation 87. 
Schilddriise 18, 19, 112. 
Schimpanse 101, 109, 131. 
Schinguindianer 174. 
Schlitfenbein, Morphologie 69. 
Schlitfengrube, Morphologic 

69. 
- Umbildung bei Primaten 

122. 
Schlankaffen 105. 
Schleifenmuster s. Papillar-

linien. 
Schleimhautlippen 125. 
- Hohe 53. 
Schlesien 201. 
Schleswig-Holstein 191, 199, 

201, 203, 247. 
Schlierachtal 204. 
Schriurkeramik 186. 
Schoschonen 173. 
Schottland (s. auch Groll

britannien, England, Ir
land) 191, 214, 244, 247. 

Schriftsteller, Herkunft deut-
scher 218. 

Schulterbreite 47. 
- Altersveranderungen 242. 
Schwaben 190. 
Schwanz, menschlicher 112. 
Schwarz burg (Rudolstadt, 

Sondershausen) 201. 
Schwarzer Hauptstamm (s. 

auch Neger) 137, 170, 221, 
253. 

Schwarzwald 215. 
Schweden, rezent 192, 215, 

236, 247, 266. 
- vorgeschichtlich 186, 189. 
Schweiz, rezent 183, 207, 215, 

236, 240, 247. 
- vorgeschichtlich 186, 189. 
Schwimmertypus 234. 
Schwingkletterer 117. 
Seine inferieure 199. 
Sekretkornchen der Zelle 2. 
Sekunditrzotten 14. 
Selbstdomestikation 135. 
Selknam 165. 
Semang 157, 159, 161. 
Semiten 171, 183. 
Semitische Rasse 184. 
Semnopithecus 105, 109, 131. 
Senoi 161. 
Sensible PhaSe 10, 25. 
Sephardim 220. 
Serben 183, 207, 209, 247. 
Serum 76. 
Sha Kuo T'un 178. 
SHEPPARDsche Korrektur 87. 
Shoshonius 131. 
Siamang 101, 107. 
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Sibirische Stamme 160, 166. 
Simiidae 100, 101, 106. 
Simier 99, 103. 
Simopithecus 131. 
Sinanthropus 142, 178. 
Siouxindianer 173, 174, 243. 
Situationsvorteil 96. 
SitzhOhe s. Stammlange. 
Sivapithecus Pilgrimi 106, 

131. 
Sizilien 183, 211, 214. 
Skandinavien (s. auch Schwe

den, Norwegen) 166, 191, 
215, 244. 

Skeletentwicklung 111. 
Skeletproportionen, Indices 

74. 
Skeletuntersuchung am Kno-

chenmaterial 56. 
- am Lebenden 42. 
Skythen 169. 
Slaven 190, 195, 213. 
Slawonen 188, 207. 
Slowenen 207. 
Solutre 150, 155. 
Solutreen 138. 
Somaliland 243. 
Soziale Unterschiede, pro

gressive Phase 236, 
239, 243. 

- - regressive Phase 247. 
- - stationitre Phase 244, 

245. 
Spaltungsgesetz 27. 
Spanien (s. auch iberische 

Halbinsel) 187, 211, 244, 
247. 

Spannweite der Arme 47. 
Sperma 8. 
Spermatogenese 8. 
Sphitroides 67. 
Sphygmomanometer 79. 
Sphyrion 42, 46. 
Spiekeroog 203. 
Spindelrest 4. 
Spinalbreite 47. 
Spina nasalis ant., Schema 69, 

70. 
Spiralmii.anderkeramik 186. 
Spirembildung 3. 
Spirometer 79. 
Splanchnokranium 121. 
Sporttypen 232. 
Sprarhfahigkeit 121. 
Spy 143. 
Stahlbandmall 40. 
Stammbegriff 93. 
Stammbaume, Aufstellung 

phylogenetischer 98. 
Stammesentwicklung s.PhyID-. 

genese. 
Stammlange 47. 
- Altersveranderung 242. 
Stangenzirkel 40. 
Stanislawowskie 207, 208. 
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Staphylion 62. 
Stationare Phase beim Men· 

schen 244. 
Statistische Methoden 80. 
Ste~topygie 159. 
Stelermark 207. 
SteiBfleck (s. auch Mongolen· 

fleck), Vererbung 256. 
Stelinius 131. 
Sternum (MaBe, Indices) 71. 
Stetige Abweichung 81. 
Stirnassoziationszentrum 120. 
Stirnbein, Sehne der Pars 

cerebralis 63. 
- Sehne der Pars glabellaris 

63. 
Stirnbreite, groBte am Schadel 

63. 
- kleinste am Kopf 51. 
- am Schadel 63. 
Stirnneigungswinkel 63. 
Stirnwindung 121. 
Stirnwinkel 63. 
St. Marie Vesubie 213. 
Stockholm 192, 243. 
Stoffe (determinierende, 

organbildende) 16. 
Stoffwechseluntersuchung 78. 
Stufenreihen, morphologische 

9S. 
Stummelaffen 105. 
StiitzfuB 1I7. 
Stylion 42, 45. 
Subadriatische Rasse 209. 
Subletalfaktoren 31. 
Subnordische Rasse 191. 
Siiderdithmarschen 202, 203. 
Sumatra 16S, 169, 170, 243, 

251. 
Sumuindianer 173, 174. 
Supraglabellare 63. 
Suprasternale 45. 
Suprasternalhohe 45. 
Sut. palatina transversa 69. 
- metopica 69. 
Symphalangie 112. 
Symphalangus 107. 
Symphysenhtihe 45. 
Symphysion 42, 45. 
Syndaktilie 112. 
Synapsis 6. 
Systematik 93. 

Talgai 149. 
Taillenumfang 48. 
Tambof 213. 
Tamilen 165. 
Tarasco 174. 
Tarnopolskie 208. 
Tarsiidae 99, 102, 131. 
Tarsiformes 99, 102. 
Tarsius 100, 102. 
Tassonomisches System 

(SERGI) 67. 

Sachverzeichnis. 

Tasmanier 161. 
Tasterzirkel 40. 
Taungsschadel 1I0. 
Tavasten 195. 
Teilungsrhythmus der Zellen 

21. 
Teilungszellen s. Blastomeren. 
Telengeten 17S, 179. 
Telophase 4. 
Tenggerer 170. 
Tetanie 19. 
Tetonius 131. 
Thoraxbildung bei Primaten 

1I5. 
Thrakien 213. 
Thiiringen 205, 206, 265, 266, 

267. 
Thymus IS, 19, 112. 
Thyroxin 19. 
Tibet 178. 
Tibia (MaBe, Indices) 73, 74. 
Tibiale 46. 
TibiofuBindex 74. 
Tibioradialindex 74. 
Tierwelt der Steinzeit 138. 
Tirol 183, 207, 215. 
Toala 161, 182. 
Tochterchromosomen 4. 
Tochterspirem 4. 
Tochterstern s. Diaster. 
Tochterzellen 5. 
Tod 248. 
Toda 168. 
Tolteken 174. 
Tonking 243. 
Topfplacenta (s. auch Pla

centa) 15. 
Toraqja 169. 
Torus (occipitalis transversus 

sagittalis ossis frontis, su· 
praorbitalis) 69. 

Toskana 211. 
Totipotenz 21, 33. 
Toulon 243. 
Tragion 50. 
Tragheitsgesetz, biologisches 

98. 
Transformation 24. 
Transfusion 77. 
Transitorische Eigenschaften 

Ill. 
Transmutatoren 29. 
Transplantation, heteroplasti-

ache 16. 
Trichterrohrchen 77. 
Transvaal 156. 
Trihybride 28. 
Trinilfund 140, 141. 
Trochanter tertius 73, 127. 
Trogolemur 131. 
Trophoblast 10. 
Tschechoslowakei 215, 241. 
Tschernissen 195. 
Tschumanen 166. 
Tschuktschen 166. 

Tubalaren 179, 182. 
Tungusen 166. 
Tunis 183. 
Tupaja 103. 
Tiirken 251. 
Turkestan 166. 
Turkotataren 173, 178, 182. 
Typua, apoplektischer 231, 

234. 
- Arbeits· 231. 
- asthenischer 231, 232. 
- athletischer 231, 232. 
- Bewegungs. 231. 
- Berufs· 244. 
- Blutgruppen· 251. 
- cerebraler 231, 232. 
- digestiver 231, 234. 
- Empfindungs· 231. 
- Ernahrungs- 231. 
- Fleisch· 231. 
- Fleischfresser· 231. 
- Gerateturner· 234. 
- Ideal· 231. 
- infantiler 231, 232. 
- Konstitutions· 231. 
- Leichtathleten· 234. 
- leptosomer 231. 
- Milch· 231. 
- morphologischer 231. 
- muskularer 231, 232. 
- Norm· 231. 
- pathologischer 231, 234. 
- Pflanzenfresser· 231. 
- physiologischer 231. 
- Plastizitat 214. 
- phthisischer 231. 
- pletorischer 231. 
- psychologischer 231. 
- pyknischer 231. 
- Rassen· 134. 
- respiratorischer 231, 232. 
- Ringer. 234. 
- Schwimmer. 234. 
- Sport. 232. 
- Ursachen 235. 
- zootechnischer 231. 
Typendifferenz 8S. 
- wahrscheinlicher Fehler 

88. 

llbiquitat der Merkmale 39. 
Ubergangsformen, konstitu· 

tionelle 234. 
- rassische 220. 
Ubertragung 24. 
Ugrier 173, 182, 184. 
Uintasorex 131. 
Uitanius 131. 
Ukraine 207, 209, 245, 246. 
Ulna (MaBe, Indices) 72. 
Umbrien 211. 
Umfange, Brust· 48. 
- Kopf. 49. 
- Oberarm· 48. 
- Oberschenkel" 48. 



Umfiinge, Taillen- 48. 
- Unterarm- 48. 
- Unterschenkel- 48. 
Umgestaltung, aktive der 

Organismen 95. 
Umwelteinfliisse 23, 24. 
- progressive Phase 236, 

238, 243. 
- regressive Phase 247. 
- stationiire Phase 245. 
Umweltlabilitiit, Umwelt

stabilitiit 89, 248. 
Ungarn 207, 215, 247, 251, 

252. 
Uniformitiitsgesetz 26. 
Universalspender 77. 
Unspezialisierten, Gesetz des 

98. 
Unterarmliinge 46. 
Unterarmumfang 48. 
Unterkieferast, Maile 64. 
- Index 67. 
Unterkieferindex (Schadel) 

67. 
- ·Maile, Kopf 52. 
- Schadel 64. 
- Morphologie 70. 
Unterklassenbegriff 93. 
Unterordnung (systematisch) 

93. 
Unterschenkelmaile 46, 48. 
Unterschuppenbogen des Oc· 

cipitale 63. 
Unterzunge 125. 
Urachus 14. 
Uralstiimme 195. 
Uraustralier 251. 
Urdarm 10. 
Urgeschlechtszellen 21. 
Urmund 10. 
Urogenitalsystem 112. 
Urprimaten 103. 
Ursprungsgebiet der Mensch-

heit 132. 
- der Primaten 130. 
Uruguay 174. 
Urwaldpygmiien, afrikanische 

157. 
Urzeugungszeit 98. 
Uterus 7, 14. 
Uterusform bei Primaten 

126. 
Uterusschleimhaut 14. 
Uterinsekret 12. 

Var 199. 
Variabilitiit, alternierende 80, 

88. 
- fluktuierende 80. 
- genotypische s. Mixovaria-

tion 
- transgressive 80, 228. 
- umweltbedingte s. Modifi-

kation. 

Sachverzeichnis. 

Variation, bedingt erbliche 24. 
Variationsbreite (V) 81. 
Variationsindex 82. 
Variationskoeffizient 81. 
- Mittelfehler 82. 
V arietii tenforschung 76. 
Vaterschaftsbestimmung 78. 
Venetien 211. 
Verbindungsstiick (Sperma) 8. 
Verbreitung der Primaten 

(ri1umliche, zeitliche) 131. 
Vererbung, Allgemeines 1. 
- Einzelmerkmale beim 

Menschen 248. 
- erworbener Eigenschaften 

24. 
- geschlechtsbegrenzte 35. 
- geschlechtsgebundene 34. 
- Korrelationen 245. 
- monofaktorielle beim Men-

schen 248. 
- polyfaktorielle 249. 
- polyphiine 29. 
- rassische 134, 268. 
- Untersuchungsmethoden 

89. 
Vererbungsregeln 25. 
- entwicklungsgeschichtliche 

30. 
- MENDELsche 29. 
Verklebung der Chromosomen 

6. 
Vertex 42, 45. 
Verwandtschaft der Menschen

rassen 220. 
Vesica umbilicalis 14. 
Vitalkapaziti1t, Bestimmung 

79. 
Vogelgesicht 232. 
Volkerwanderungszeit 190. 
Volksbegriff 215. 
Vorderasiatische Rasse 183, 

209. 
Vorgeschichtliche europi1ische 

Rassen 185. 
Vorkern (mi1nnlicher, weib

licher) 8, 9. 
Vorniere 111. 

Waage 40. 
Wachstum 1. 
- extrauterines 237. 
- intrauterines 236. 
Wachstums-Abschluil 244. 
- Einfliisse, extrauterin 237. 
- - intrauterin 236. 
- Gene 21. 
- Kurven 92. 
- Phase 236. 
- Raten (absolute, relative) 

91, 92. 
- Untersuchung 91. 
- Zyklen 21, 237. 
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Wadjak 143, 144, 149, 161. 
Wahrscheinlichkeitskurven 

22. 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 

22. 
Wahuma 172. 
Wahutu 172. 
Wakhi 180. 
Waldeck 201. 
Wales 191. 
Walnuilkamm, Vererbung 31. 
Walsertal 204. 
Wambutti 157. 
Wanderzellen, entodermale 

21. 
Warszawskie 208. 
Washakius 131. 
Watussi 172. 
Wasserhaushalt 19. 
Wedda 160, 161, 168, 170. 
Weibliche Keimzelle (Defini-

tion) 33. 
Weiiler Hauptstamm 182, 247, 

253, 264. 
- -- afrikanische Gruppe 

184. 
- - asiatische Gruppe 182. 
- - europiiische Gruppe 

185. 
Westaffen 100. 
Westfalen 201. 
Wiedingharde 203. 
Wilenskie 208. 
Wirbelkorper (Maile, Indices) 

70. 
Wirbelmuster s. Papillar

linien. 
Wirbelsi1ule, Kriimmung 115. 
Wirbelzahlen bei Primaten 

115. 
Wogulen 182. 
Wolhynier 207, 208, 209, 246. 
Wolynskie 208. 
Wollstri1ngemethode zur Prii-

fung der Farbentiichtig
keit 80. 

Wuchsunterschiede, erb
bedingte 240. 

- umweltbedingte 238. 
Wiirttemberg 183, 201, 215, 

247. 

X-Chromosom 34. 

Yamana 165. 
Yang Shao T'sun 178. 
Y-Chromosom 34. 
Yoldiazeit 186. 

Z s. auch C. 
Zackenkamm, Vererbung 31. 
Zahlenkonstanz der Chromo-

somen, Grundgesetz 5. 
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Zii.hne, Bezeichnung 65. 
- Mafie 65. 
- Morphologie 70. 
- Zahl bei Kindem 241. 
Zahnform, Phylogenie 122. 
Zahnformel 65. 
Zahn, Generationszahl 122. 
Z.Chromosom 35. 
Zeatypus der Vererbung 25. 
Zelle 1. 
Zeltform der Norma occipi

talis 69. 
Zentralkorper 2. 

Sachverzeichnis. 

Zentrum der menschlichen I Zulukaffer 24l. 
Rassenentstehung 137. Zuwachsraten (absolute, rela-

Zeugnisse der Abstammungs- tive) 91, 92. 
lehre 110. Zwergwuchs 235. 

- anatomische 114. Zwillinge 89, 226, 227, 248. 
- embryologische 111. - Untersuchungsmethoden 
- pathologische 130. 89. 
- physiologische 129. Zwischenniere 111. 
Zigeuner 251. Zwischenrassen 136. 
Zootechnische Typen 231. Zwitterbildung 36. 
Zuchtwahl (geschlechtliche, I Zydzi 208. 

natiirliche) 96. Zygion 62 . 
. Zuckerzentrum 19. Zygote 1. 
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