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Vorwort. 

Seit manchen Jahren schon beschaftigt mich die Frage, wie weit es 
moglich ist, das Lebensalter des Menschen richtig zu schatzen.· Wenn ich 
auch dieses Problem in keiner Hinsicht der Losung naher bringen konnte, 
so glaubte ich doch, hierher gehorige Beobachtungen und Erfahrungen in 
einer Vorlesung, die ich vor dem akademischen Senate in Erlangen zu 
halten hatte, zusammenstellen zu diirfen. Den dort gebrachten Dar
legungen fiigte ich noch einige weitere Abschnitte, wie einen solchen iiber 
die "Altersbestimmung des menschlichen Geschlechtes" und iiber die 
"Beurteilung des Alters eines Volkes", iiber die "U rsache des Alterns" 
und iiber "Zellveranderungen im Alter" hinzu. 

Bei der Abfassung des Abschnittes iiber die "Wandlungen des Seelen
lebens mit den Jahren" wurde ich von Herrn Professor Specht - Erlangen 
freundschaftlich beraten. 

Fiir die Herstellung von trefflichen Lichtbildern, welche die korper
lichen Alterserscheinungen darstellen, muB ich meinen ehemaligen Hilfs
arzten an der medizinischen Poliklinik in Wiirzburg, Herrn Dr. Peltason 
und Herrn Dr. Stattmiiller warme Anerkennung zollen. 

Bei der groBen Zahl von Abbildungen war es technisch nicht immer 
moglich, diese an denjenigen Stellen des Textes einzufiigen, an welchen 
auf sie verwiesen wurde. 

Der Verlagsbuchhandlung Julius Springer schulde ich fUr die vor
ziigliche Wiedergabe der Lichtbilder aufrichtigen Dank. 

Erlangen, Ende November 1921. 
L. R. Muller. 
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Rector magnifice! Procancellari perillustris! 
Verehrte Herren Kollegen! Liebe Kommilitonen! 

Das Altern und vor aHem die Ursache des Alterns sind haufig schon 
Gegenstand akademischer Erorterungen gewesen. Auch mit der Alters
schatzung von Tieren, insbesondere von domestizierten Tieren, hat sich 
die Wissenschaft schon wiederholt beschaftigt. Nirgendwo sind aber 
meines Wissens die Anhaltspunkte zusammengestellt worden, die eine 
Bestimmung des menschlichen Lebensalters ermoglichen. 

Abb. 1. Querschnitt durch die Wurzel eines Baumes mit 12 Jabresringen. 
(Nacb einem Sageschnitt des botan. Instituts in Wiirzburg.) 

Einer solchen Zusammenstellung scheint nun nicht nur eine theoretische, 
sondern 'auch eine gewisse praktische Bedeutung zuzukommen: Sind doch 
die Menschen in der frUhen Jugend oder wenn sie, wie bei wilden Volkern, 
ungeniigend unterrichtet werden, nicht in der Lage, liber ihr Alter zu
treffende Angaben zu machen. Dasselbe kann bei manchen seelischen 
oder bei ganz schweren korperlichen Er krankungen der Fall sein. 

Flir uns A.rzte sind selbst dann, wenn das Alter von den Kranken 
richtig angegeben wird, Anhaltspunkte zur Schatzung des Lebensalters 
wichtig; konnen wir doch nur dann beurteilen, ob ein Kranker vorzeitig 
gealtert und verbraucht ist, oder, ob er trotz seines Leidens ein Aussehen 
bietet, das seinen Jahren entspricht. 

Miille r, Altersschatzung. 



2 Einleitung. 

Ganz abgesehen sei von den Menschen, die aus Ei telkei t oder aus 
anderen Griinden wissentlich falsche Angaben iiber ihr Alter machen. 

Auch bei der Bestimmung des Alters von Leichen sind wir, falls nicht 
Dokumente oder XuBerungen von Angehorigen vorliegen, auf Vermutungen 
angewiesen. 

Wir werden freilich sehen, daB selbst bei der Moglichkeit einer Leichen
offnung von einer wirklichen "Bestimmung" des Lebensalters beim 

Abb. 2. Die mikroskopische VergroBerung eines dunnen Querschnittes durch die 
Jahresringe eines Holzes zeigt, daB diese durch die verschiedene Dichte del' Gewebs
zeBen bedingt werden. 1m Friihjahr und im Sommer wachst weitmaschiges Gewebe, 
im Herbst und Winter kommt es nur zur Entwicklung von kleinen, dicht und eng 
stehenden Zellen. (N ach einer lithographischen Wandtafel von L. Kn y u. W. Z 0 pf.) 

Menschen nicht die Rede sein kann. Wir konnen nicht mehr als eine 
"ungefahre Schatzung" vornehmen. 

Anders der Forstmann! Dieser kann bei der "Autopsie" der Baume 
am Querschnitt des gefallten Stammes aus der Zahl der Jahresringe das 
Alter "abzahlen", also im wahren Sinne des Wortes "bestimmen". Tat
sachlich entspricht die Zabl der auf dem Sagebchnitt sichtbaren Ringe 
der Sum me der Lebensjahre des betreffenden Baumes (vgl. Abb. 1). 
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Durch das verschieden starke Wachstum des embryonalen Holzgewebes, des 
Kambiums, das im Friihjahr unter dem EinfluB der Warme und des Lichtes weit
maschige und im Herbst viel kleinere Holzzellen erzeugt, urn im Winter ganz zu 
ruhen (vgl. A b b. 2), wird die verschiBdene Dichtigkeit des Holzes und damit der J ahres
ring verursacht. Bei gleichmaBigen Ernahrungsbedingungen, bei gleichmaBiger Warme 
und gleichmaBiger Zufuhr von Wasser und von Salzen gelang es im botanischen 
Institut zu Wiirzburg, vollkommen homogenes Holz, d. h. Holz ohne Jahresringe 
zu erzeugen. Andererseits konnte man durch Wechsel der Ernahrungsbedingungen 
unabhangig von den Jahreszeiten Ringe im Holze willkiirlich hervorrufen. Wenn 
auch in den gleichmaBig warmen Tropen die Baume auf dem Durchschnitt konzen
trische Ringbildung aufweisen, so ist dies auf den regelmaBigen Wechsel von feuchten 
und trockenen Zeiten zuriickzufiihren. 

Das Alter der lebenden Baume kann auch der Botaniker nur 
auf Grund seiner Erfahrung und durch den Vergleich der Dicke des 

Abb. 3. Alte Eiche mit abgestorbenen Asten und nur sparlichen frischen Trieben. 
Von Laien wird das Alter des hier abgebildeten Baumes auf iiber 1000 Jahre geschatzt, 
Sachverstandige beurteilen sein Alter wesentlich weniger hoch. Abb. aus F. Stiitzer: 
Die gr6Bten, altesten und sonst merkwiirdigen Baume Bayerns. Miinchen 1900. 

Stammes mit dem Umfang von gefallten Baumen gleicher Art, an denen 
die Ringe gezahlt werden, "schatzen". Dabei konnen aber Verschieden
heiten des Bodens und damit der Ernahrungsverhaltnisse, Verschieden
heiten der meteorologischen Ein£liisse und schlieBlich Krankheit des 
Baumes zu Fehlschliissen Veranlassung geben. Aber nicht nur aus der 
GroBe und aus dem Umfang des Stammes, auch aus der Art und der Zahl 
der Triebe und der Friichte kann man Vermutungen iiber das Alter der 
Baume begriinden. Besonders verleihen die weniger dichte Belaubung 
und das Absterben einzelner Aste dem Baume das Aussehen des "Zuriick
gehens" und damit des hoheren Alters (vgl. Abb. 3). 

1* 
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Auch bei der Bestimmung des Lebensalters der Tiere kann eine 
Schichtbildung, die durch das unregelmaBige Wachstum zu d'en ver
schiedenen Jahreszeiten verursacht wurde, von Wert seill. Auch die Tiere 
wachsen vorziiglich in der warmen Jahreszeit. Die Zuwachsstreifen an 
den Schalen der Muscheln 1) (vgl. Abb. 4) und an den Schuppen der Fische 
zeigen an, wieviel giinstige und wieviel ungiinstige J ahreszeiten das Tier 
durchgemacht hat . Doch brauchen diese Perioden nicht immer mit dem 
jahrlichen Wechsel der Jahreszeiten iibereinzustimmen, sie konnen z. B. bei 
manchen Schnecken von der Zahl der Regenzeiten abhangig sein. Bei 
all diesen Schatzungen sind wir auf die festen Gebilde angewiesen, bei 
den hoher entwickelten Tieren auf die GroBe und auf die Starke der 

Abb. 4. Schale der Meleagrina margaritifera (Perlauster) von auBen. Die Anwachs
streifen (Jahresringe!) sind sehr deutlich zu erkennen. (Lichtbild nach einem Pra

parat des Zoologischen Instit uts in Erlangen.) 

Knochen, auf die Entwicklung der Zahne und, soweit sie vorhanden 
sind, auf die Entwicklung des Geweihes und der Horner. 

In einer trefflichen Studie hat G. Stroh 2) jungst nachgewiesen, daB es durch 
Merkmale an GebiB und Krucke gelingt, "das Alter der Gemse so verlassig zu be
stimmen, wie es kaum bei einem anderen Tiere, am wenigsten bei den den nivellieren-

1) Die Anwachsstreifen sind bei den Muscheln mehr oder weniger konzentrisch 
angeordnet. Nach R. Ras bach (Beitrage z. Kenntn. d. Schale u. Schalenregeneration 
v. Anodonta zell. Schrot, Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 103, 1912) entsprechen diese 
Anwachsstreifen immer einer bestimmten Wachstumsperiode und stellen so meist 
die "J ahresringe" der Muschel dar. 

2) Die Altersbestimmung des Gemswildes nach GebiB und Krucke. Jahrb. des 
Institutes fur J agdkunde, Bd. 4. N eudamm 1920. 
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den Einfliissen der Domestikation ausgesetzten Haustieren moglich ist. Die rund 
dreieinhalb Jahre umfassende GebiBentwicklung und die regelmiWigen winterlichen 
Unterbrechungen des Kruckenwachstums ermoglichen diese Feststellung". Die 
Gemskitz kommt mit 6 Milchschneidezahnen zur Welt, nach 3 Wochen brechen 
die Milchpramolaren durch das Zahnfleisch. 1m Alter von ungefahr 1/4 Jahr erscheint 
der 4. Backzahn des Unterkiefers als erster bleibender und erst mit 31/ 2 Jahren ist 
endlich die Zahnbildung mit dem Wechsel der Eckschneidezahne abgeschlossen. 
Das spatere Alter kann an den Zahnen ganz ahnlich wie bei den Pferden aus der 
Starke der Abniitzung und damit aus der Figur der Schlifflache geschatzt werden. 

Bei den Pflanzenfressern 
(Herbivoren) wie bei der 
Gemse, beim Pferd und bei 
den Wiederkauern braucht 
die Entwicklung des end
giiltigen Ge bisses viel 
langer als bei den Fleisch
fressern, bei den Karni
voren. Es wird von ihnen 
das GebiB auch viel starker 
III . Anspruch genommen 
und infolgedessen sehr viel 
starker "abgenutzt"; und 
so ist das GebiB gerade 
bei den Pferden ein fUr 
die Pferdehandler und 
Pferdekenner wichtiger An
haltspunkt fur die Schat
zung des Alters. Da aber 
im Zeitpunkt des Er
scheinens der Zahne und 
ihres Wechsels groBe 
Schwankungen vorkommen 
und da insbesondere der 
Grad des Abschleifens der 
Zahne sehr von der Ver
anlagung des Zahnes und 

Abb. 5. Jahresringe an den Krucken einer 13· 
jahrigen Gemse. Aufnahme von Dr. S tr oh, 

Augsburg. 

von der Art der Nahrung abhangig ist, so 
Gebisses der Herbivoren das Alter auch 
nicht "sicher bestimmt" werden. 

kann aus dem Zustande des 
nur " beila ufig gescha tzt " , 

Einen sehr viel verlassigeren Anhaltspunkt fur die Feststellung des 
Alters bieten die Krucken der Gemse. Zur Zeit der Winternot - die 
Gemse sucht im rauhen und schneereichen Gebirgswinter nicht die Futter
platze auf - wird das Hornwachstum unterbrochen und so entsteht 
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in jedem Winter an dem nicht wachsenden Kruckenhorn auBerlich ein 
deutlicher Absatz, ein Unterernahrungsring (vgl. Abb. 5). Diese stehen 
in jiingeren Jahren weiter auseinander. Der groBte Hornzuwachs erfolgt 
beim Jahrling zwischen dem 1. und 2. Jahr, von da ab nimmt das Horn
wachstum lang sam und systematisch abo Nach 5 Jahren bilden sich nur 
mehr die sog. Millimeterringe. 

DaE eine Unterbrechung des Wachstums zu einer Ringbildung an den HorneI'll 
fiihren kann, das sehen wir auch am Rinde. Bei hochtrachtigen Kuhen werden fast 
aIle Nahrstoffe des Blutes zur Entwicklung del' Frucht verwendet. Das Hornwachs
.tum leidet darunter und es entsteht eine Einschnurung am Grunde des Hornes. 
Nach del' .AusstoEung del' Frucht wird die Matrix des Hornes wieder reichlich ernahrt 
und mit dem Wachstum des Hornes schiebt sich del' Hornring nach oben. Da nun 
die meisten Kiihe einmal jm Jahr kalben, so kannjIlan aus del' .Anzahl del' Hornringe 

.Abb. 6. Rinderhorn mit 6 Ringen. Zwischen dem 1. und 2. Ring ist ein doppelt 
so groEer .Abstand wie zwischen den anderen Ringen. Die Kuh 1st demnach 6 + 2 + 1 
Jahr = 9 Jahre alt . .Aus Kroon - Jakob: Die Lehre del' .Altersbestimmung bei 

den Haustieren. Hannover M. und H. Schaper, 1916. 

nicht nul' die Zahl del' zur Welt gebrachten Kalber, sondern auch das .Alter des 
Muttertieres ablesen (vgl. .Abb. 6). 

Nun wird behauptet, daB auch das Geweih der Cerviden, so unseres 
Rehes und unseres Hirsches, fUr die Altersbestimmung wertvolle Anhalts
punkte gabe. Eine solche Annahme ist jedoch nur sehr bedingt richtig. 
Kommen doch einmal die Geweihe mit Ausnahme des Renntieres nur dem 
Mannchen zu. Das Erstlingsgeweih stellt beim Reh und beim Hirsch nur 
ein paar "SpieBe" dar. Das zweite ist einfach gegabelt und tatsachlich wird 
nur einmal im Jahr zu einer bestimmten Zeit das Geweih abgeworfen. 
Aber die im Laufe des Jahres hinzukommenden Sprossen folgen ohne 
bestimmte Abhangigkeit yom Jahresalter, die Vermehrung der Sprossen 
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entspricht vielmehr dem Kraftezustand des Korpers und den anderen 
Lebensbedingungen, vor aHem auch der Zeugungskraft. Ja, mit dem 
hoheren Alter nimmt die Endenzahl des 
Geweihes wieder ab, der Hirsch "setzt 
zuriick" und auch Krankheiten hemmen die 
Geweihentwicklung, so besonders die. Ver
letzung der Gesch1echtsorgane. 

Um nun end1ich auf eine Schatzung des 
Le bensalters beim G e nus hom 0 zu sprechen 
zu kommen, so stehen uns in dieser Hinsicht 
leider keineAnha1tspunktean einer sichtbaren 
Horn- oder Geweihbi1dung zur Verfiigung. 

W oh1 konnen wir - wenigstens zur Zeit 
des Wachstumes - gewisse Sch1iisse aus der 

Grone 

des Korpers, ausder Entwick1ung.des Ske1ettes 
ziehen. Von vie1en Seiten 1) sind schon Ta
beHenaufgesteHt, indenendied urchschni tt
liche GroBe in den einzelnen Lebensjahren 
berechnet wurde. Die Zahlen sind bei den 
verschiedenen Rassen, bei der 1andlichen 
und stadtischen Bevolkerung, aber auch 
beim mannlichen und beim weiblichen Ge
schlechte verschieden. Vor aHem sind Ver
anlagung, Verp£legung und Art der Be
schaftigung in den jugendlichen Jahren von 
Bedeutung, so daB die Bestimmung des 
Alters nach den in den TabeHen errechneten 
Mittelwerten durchaus nicht stets den An
spruch auf Richtigkeit hat. Schon die Alters
schatzung des intrauterin 1ebenden Kindes 
und andererseits das Urteil, ob ein neuge
borenes Kind vollig ausgetragen, stoBt auf 
manche Schwierigkeiten. Das GroBenwachs
tum ist in den ersten Jahren am 1ebhaftesten, 

Abb. 7. 84jahrige& altes Fraule 
aus dem Versorgungsheim in 
Erlangen, deren Korpergroile 
durch das Zusammensinken der 
Wirbelsaule und durch den 
Altersbuekel urn etwa 15 em 
abgenommen hat. Auch das 
Korpergewicht der durchaus 
gesunden Frau ist mit dem 
hohen Alter stark zuriickge
gangen. (V gl. das magere 
Gesieht und die mageren, 

knoehigen Ifande.) 

1) Vgl. H. Vierordt: Anatomisch-physiologisehe und physikalisehe Daten und 
Tabellen. Jena, Gustav Fischer 1906. 3. Aufl. 1. Kap., Korperlange, S. 3-15, 
und Cl. v. Pi rquet : eine einfaehe Tafel zur Bestimmung von Waehstum und 
Ernahrungszustand bei Kindern. Berlin, Julius Springer, 1913. 
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auchin der Pubertatszeit ist die Wachstumsenergie noch groB. Inwesentlich 
geringerem MaBe erstreckt sie sich noch bis in den Anfang der dreiBiger 
Jahre, urn in Deutschland bei Mannern zu einer DurchschnittsgroBe von 
174 cm zu fiihren. Bald nimmt aber die KorpergroBe schon wieder abo 
Diese Abnahme ist in den vierziger Jahren meBbar, in den fiinfziger und 
sechziger schon deutlich merkbar. Mit 70 Jahren ist die Durchschnitts
groBe von 174 auf 161 zuriickgegangen. 

In den ersten Lebensjahren ist das Verhalten der Fontanellen 
ein wertvoller Anhaltspunkt fUr die Schatzung des Lebensalters. Die 
hautigen Stellen des Schadeldaches werden mit zunehmendem Alter 
immer kleiner; so bleibt die groBe Fontanelle bis zum 14. oder 15. Lebens
monat offen. 

Durch die Rontgenstrahlen konnen wir uns ein Urteil iiber die Ent
wicklung der Knochenkerne verschaffen. Diese geht gesetzmaBig 
von statten. Von der Handwurzel entwickelt sich der Knochenkern des 
Os capitatum in den ersten Monaten des extrauterinen Lebens, der des 
Os pisiforme wird bei Madchen zwischen dem 8. und 10. Lebensjahr, bei 
Knaben erst zwischen dem 10. und 11. Jahre auf der Rontgenplatte 
sichtbar. Also auch nach dem Entwicklungsgrade del' Knochenkerne 
kann man wahrend des Wachstums Schliisse auf das Alter ziehen. 

E. Stettner 1) hat darauf hingewiesen, daB die soziale Lage ebenso wie auf 
die Schnelligkeit des Wachstumes, so auch auf die Zeit, in der sich die Knochenkerne 
entwickeln, einen EinfluB habe, und zwar kommt es bei den Kindern der wohl· 
habenden StadtbevOlkerung entschieden balder zur Ausbildung der Knochenkerne 
als bei den Kindern der bauerischen BevOlkerung. Die Industriearbeiterkinder 
nehmen in dieser Hinsieht eine Mittelstellung ein. Ein EinfluB der geistigen Er
ziehung laBt sich auch bei der Entwicklung der KorpergroBe nachweisen. Das 
Landkind ist kleiner als das gleichalterige Stadtkind. Die Gymnasiasten sind groBer 
als die Volksschulknaben der gleichen Altersstufe. j 

Die Keilbeinhohle und die Cellulae mastoideae bilden sich erst mit der 
Geschlechtsreife aus. Die Sesambeine an Hand und FuB entwickeln sich 
gewohnlich auch erst urn diese Zeit, also mit dem 13. und 14. Lebensjahr. 
Mit der Geschlechtsreife kommt es auch allmahlich zur Verschmelzung 
der Diaphysenknochenbildung mit den Knochenkernen der Epiphyse. 
Doch macht sich auch dabei der· EinfluB des Geschlechts geltend. So 
erfolgt z. B. beim Madchen die Epiphysensynostose in den Grundphalangen 
der Zehen zwischen dem 15. und 17., beim Manne zwischen dem 17. und 
22. Lebensjahr (Stettner). 

1) Ossifikation und soziale Lage. Munch. med. Wochenschr. 1920 Nr. 38 und 
,;(jber die Beziehungen der Ossifikation des Handskeletts zu Alter und Langenwachs
tum bei gesunden und kranken Kindern von der Geburt bis zur Pubertat". Amh. 
f. Kinderheilk. Bd. 68. 
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Vor aHem ist aber bei Tier und Mensch die Zeit des 

Dnrchbrnches des erst en nnd des zweiten Gebisses nnd 
die Entwicklnng nnd die Abniitznng der bleibenden Zahne 

fiir die Schatzung des Alters von Wert. Beim Saugling zeigen sich die 
inneren unteren Schneidezahne zwischen dem 4. und 7. Monat. Am Ende 
des ersten Lebensjahres haben sich meist acht Frontzahne, am Schlusse 

Abb. 8. Auffallige friihzeitige 
Abniitzung der Schneidezahne 
bei einer 36jahrigen Frau. Der 
Zahnschmelz ist auf der Schliff
flache gut vom Zahnbein zu 

Abb. 9. Zahne, die bis zum Rand des Zahn
fleisches abgeschliffen wurden 

(Mann von 46 Jahren). 

unterscheiden. 

des zweiten Jahres die Eckzahne entwickelt. 1m 3. Lebensjahre wird 
das MilchgebiB vollendet. Das Durchbrechen der letzten bleibenden Zahne, 
der dritten hinteren Mahlzahne, kann sich beim Menschen bis zum 25. Jahre 
hinziehen. In der Zwischenzeit entwickeln sich die iibrigen Zahne, 

Abb. 10. Hochgradig abgeschliffene 
Schneidezahne des Oberkiefers bei 

einem 56jahrigen Manne. 

doch kommt es dabei infolge der 
verschiedenen auBeren und inneren 

Abb. 11. Abgeschliffene Schneidezahne des 
Unterkiefers mit ErOffnung der Zahnhohle 

(Zahnpulpa). (Mann von 83 Jahren.) 

Bedingungen, d. h. der verschiedenen Veranlagung, doch zu recht betracht
lichen Ungleichheiten, so daB beim Menschen die Schatzung des Alters nach 
der Bildung des Gebisses groBen Fehlern ausgesetzt ist . Manche Kinder 
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kommen schon mit einem sichtbaren Zahnchen zur Welt, wahrend bei 
anderen das erste Zahnchen ein Jahr auf sich warten laBt! Aber auch der 
Durchbruch der letzten bleibenden Zahne, der "Weisheitszahne", kann 

~'~~ ., 
',:, /'~. ~~IJ-.·~ ~i 
,.:' . ~dII •. , ,~- - -
~. ~ ,- ~.: ~ - - ,. . r ' . . " '... .', .... 

~. 

sich bis zum 30. Jahre hinziehen. 

Wie oben besprochen, wird bei 
den Herbivoren, vor al~em beim 
Pferde, das Alter nicht nur nach der 
Entwicklung des ersten, des "Fohlen
gebisses", und des zweiten dauern
den Gebisses, sondern in den spa
teren Jahren nach der Abnu tzung 
des Gebisses beurteilt. Durch die 

Abb. 12. "Langwerden" der Zahne durch 
Schwinden des Zahnfleisches und des Abschleifung des Schmelzes und 
Zahnfortsatzesder Kiefer. (47jahrigeFrau.) des Zahnbeines kommt es zur Ver-

kiirzung des Zahlles und damit 
zur Eroffnung des Wurzelkanals, der allerdings in seinem auBeren Teile 
meist mit Dentinsubstanz ausgefiillt ist, das sich dann durch die Auf-

Abb. 13. Rundliche Wangen bei einem 
20jahrigen Madchen. Man beachte den 
kleinen Mund, die kleine Nase, die Run-

dung der Wangen und die 
faltenfreie Raut. 

Abb. 14. Verschiebung des Fettpolsters! 
Schwinden des Unterhautfettgewebes 
unter dem Jochbogen. Andeutung von 
Doppelkinn. (Mann von 29 Jahren.) Das 
Fehlen d. "KrahenfiHle" weist daraufhin, 
dan die Dreifiiger noch nicht erreicht sind. 

nahme von Farbstoff dunkelbraun farbt. Auf diese Art entstehen Schliff
figuren der Zahne, ;,Zahnsternchen", und nach diesen " Kundenspuren" 
schatzt der Tierarzt Pferd und Rind. 1m hoheren Alter kommt es bei 
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diesen Tieren aber auch zu einem Schwinden des Alveolarfortsatzes und 
damit zu einem scheinbaren "Langerwerden" der Zahne 1). 

Auch beim Menschen kann es jenseits der dreiBiger Jahre zum Ab
schleifen derZahne kommen und dann sind an den Schliffflachen das dunkel
gefarbte Zahninnere, das Pulpadentin, urn dieses herum das Zahnbein und 
auBen der glasige Ring des Schmelzes gut voneinander zu unterscheiden 

Abb.15. Schwund des Fettpolsters unter 
dem Jochbogen. Anreicherung desFett· 
polsters der Haut unter dem Mund· 
boden ("Doppelkinn".) Die " Krahen· 
fiiLle" und der Schwund der Haare an 
den Schlafen und der falsche Zopf 
lassen das Alter als nahe an Vierzig 

schl1tzen (38 Jahre). 

Abb. 16. Verschiebung des Fett· 
polsters! LeichterSchwund des Fettes 
unter dem Jochbogen, starke Doppel. 
kinnbildung, die feine Fiiltelung der 
Haut des Halses und der leichte 
Schwund der Haare lassen das Alter 
auf iiber 45 Jahre schl1tzen. (47jl1h. 

rige Frau). 

(vgl. Abb. 8, 10 u. 11). Die Zahne konnen unter Umstanden, wie Ihnen das 
Bild 9 zeigt, soweit abgeschliffen werden, daB sie nur wenige Millimeter 
mehr das Zahnfleisch iiberragen. Dieses "Abschleifen" beschrankt sich 
nicht immer nur auf die Schneidezahne, es erstreckt sich manchmal auch 

1) Vgl. H. M. Kroon: "Die Lehre der Altersbestimmung bei den Haustieren". 
Aus dem HoIll1ndischen iibersetzt von H. J ako b. Hannover, M. u. H. Schaper, 
1916. Kroon weist iibrigens wiederholt auf die Ungenauigkeit der Altersschl1tzung 
bei den Pferden nach den Zl1hnen hin und fordert immer wieder auf, auch beim 
Pferd aIle iibrigen Kennzeichen des Alters, wie Hl1ngenlassen der Lippen und 
der Augenlider, Schwund der Riickenmuskulatur und damit Senkriicken, Schwund 
des perianalen Fettgewebes und damit Gruben seitlich vom After, Ergrauen der 
Haare mit zu verwerten. 
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auf die Mahlzahne, deren Hocker dann abgeflacht werden, so daB die Schliff
fIachen der Molarzahne des Ober- und Unterkiefers glatt aufeinander 
liegen. 

Weitgehende Schliisse auf das Alter konnen aber aus der Abnutzung 
der Zahne beim Menschen noch weniger wie beim Tier gezogen werden. 
Veranlagung des Zahnbeines ("weiche Zahne"), Art und Rauhigkeit der 
N ahrungsmittel, ferner der Beruf 
spielen hier eine Rolle. So 
finden wir bei der land lichen 
Bevolkerung und bei Stein
arbeitern viel haufiger starke 
Abnutzung der Zahne als bei 

Abb. 17. Der Gegensatz zwischen 
dem reichlichen Fettpolster der 
Wangen in der Kindheit und dem 
Schwunde des Wangenfettes im 
Alter ist von Jean Dampt in 
dem "KuB der GroBmutter" als 
kiinstlerischer Vorwurf gewahlt 
worden. (Verkl. Wiedergabe eines 
Druck. aus d . Museum.) VerI. v. 
W. Spemann, Berlin u. Stuttgart. 

Abb. 18. In trefflicher Weise hat Hans 
Holbein auf dem Bildnis seiner Frau und 
seiner Kinder zum Ausdruck gebracht, wie 
die Wangenrundung mit dem Alter abnimmt 
und wie die Nase an GroBe und Dicke im Ver
haltnis zum Gesicht zunimmt. (Nach einer 
Abbildung aus dem "Museu m". Verlag 

von W. Spemann, Berlin u. Stuttgart.) 

Stadtern. Aber auch bei Stadtbewohnern treffen wir nicht selten Leute, 
die schon in der Mitte der dreiBiger Jahre starke Abnutzung der 
Zahne und ausgesprochene Schliffiguren aufweisen (vgl. Abb. 8). 

Fur den Menschen laBt sich als Norm aufstellen, daB im zweiten 
Dezennium die Abrasionen des Schmelzes sehr selten sind, im dri tten 
zeigen sich an den Schneidezahnen, infolge des Freiliegens des Dentines, 
feine strichformige Linien, selten sind die Eckzahne, wie die Molarzahne 
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ergriffen. 1m vierten Dezennium sind die dunklen Dentinfiguren schon 
breiter, manchmal finden sich schon Ringfiguren, die dann durch die 
Abschleifung des Schmelzes, des Dentines und die Ausfiillung der Pulpa
hohle durch Ersatzdentin gebildet werden. Die Kronenhocker der Molaren 
sind angeschliffen. 1m fiinften Jahrzehnt sind die Molarzalme noch 

Abb. 19. VergroBerung der Ohren, der 
N ase, des Kinnes und der Hande mit den 
fiinfziger Jahren (akromegalischer Ein
schlag des Alters). Mann mit 59 
J ahren. Trotz des dichten dunklen 
Haupthaares ist dieses Alter aus den 
groBen und kleinen Falten urn die Augen 
und aus der Verschiebung d. Fettpolsters 
der Hautd. Gesichtesrichtig zuschatzen. 

Abb. 20. Verbreiterung und VergroBe
rung der Nase im Alterdurch Verdickung 
der Haut. Erweiterung der Ausfiih
rungsgange der Talgdriisen. Haarbil· 

dung auf dem Nasenriicken. 
( 66 jahriger Mann.) 

starker abgeniitzt und auch die Eckzahne sind jetzt schon deutlich ver
hraucht (vgl. Ahh. 10 u. II). 

Das "Langerwerden" der Zahne beim Menschen ist meist erst im 
6. J ahrzehnt mit dem Schwunde der Alveolarfortsatze festzustellen. 
Doch sind manchmal krankhafte Zustande, wie Alveolarpyorrhoe, Fehlen 
der hetreffenden Antagonisten, Prognathie, d. h. offener BiB, dafiir ver
antwortlich zu mach en (vgl. Ahh. 12). 

So konnten in friiheren Zeiten die Sklavenhandler beim Menschenkauf 
aus dem GehiB Schliisse auf das Alter ihrer Ware ziehen, almlich wie das 
die Handler heim Pferdekauf noch heute tun. 
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Aus dem Grade der Karies und des Zahnverlustes lassen sich keine 
naheren Anhaltspunkte fiir die Beurteilung der Anzahl der Lebensjahre 
gewinnen. Tref£en wir doch - namentlich in Siidbayern - recht haufig 
Frauen, die in den zwanziger Jahren Prothesen mit zahlreichen kiinstlichen 
Zahnen tragen, andererseits weiB jedermann Beispiele von gliicklichen 
Leuten anzu£iihren, die bis ins hohe Alter im Besitze aller ihrer wohl
erhaltenen Zahne geblieben sind. Allerdings kommt es im Alter dann wohl 

Abb. 21. Verschiebung des FettpoI
sters! Das Fettpolster unter dem 
Jochbogen ist geschwunden, die Haut 
der Nase und des Kinnes hat aber an 
Dicke zugenommen. Die starke Falten
bildung am Nacken IaBt auf das Alter 
von nahezu Sechzig schlieBen. (59jah
rigel' Mann.) Man vergleiche die N ase 
mit dem 8tumpfnaschen auf Abb. 13.) 

Abb. 22. Zunahme der GroBe del' N ase 
und der Ohren mit dem Alter! Das 
hohe Alter des hier abgebildeten 
Mannes (86 Jahre) ist an den weiBen 
Haaren, an den eingesunkenen "mii
den" Augen, an dem starken VOl'
springen del' Venen am Halse und an 
del' welken Haut del' Ohren zu er-

kennen. 

immer zu einem "Langerwerden der Zahne", das freilich nur schein
bar ist und auf einen Schwund des Zahn£leisches und der Alveolarfortsatze 
der Kiefer zuriickzufiihren ist. 

Das Skelett und die Zahne liefern uns also nur bis zum AbschluB des 
Wachstumes, also etwa bis zum 22.-24. Lebensjahre, brauchbare Zahlen 
fUr die Bestimmung desAlters. Lediglich in hohen Jahren kann eine geringe 
Abnahme der KorpergroBe, vorziiglich aber eine starkere Verkriimmung der 
Brustwirbelsaule, ein Hangen des Kop£es nach vorn uns zeigen, daB das 7 .. 
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und 8. Jahrzehnt auch mit Ruckbildungserscheinungen des Skelettes 
einhergeht. (Vgl. Abb. 7 auf Seite 7.) 

Nach AbschluB des Langenwachstums und nach AbschluB der Zahn
entwicklung ist es die 

Breitenzunahme, 
die bessere Entwicklung der Muskulatur und vorzuglich die Entwicklung 
des Fettpolsters, die uns Schlusse auf das Lebensalter erlauben. 1m dritten 
Jahrzehnt weitet sich der Brustkorb, die Knochen werden dicker und auch 
die Muskulatur nimmt an Umfang zu. Aus dem aufgeschossenen Jungling 

Abb.23. Zunahme des Fettpolsters am Riicken (Fettwiilste) und am Leib einer 
49jahrigen Frau. 

wird der kraftige, stammige Mann, aus dem schlanken Madch en wird das 
reife Weib mit den rundlichen Formen. 

Wenn auch das Langenwachstum abgeschlossen ist, so nimmt, wie alle 
statistischen Erhebungen zeigen, doch das Korpergewicht in den 
zwanziger und in den dreiBiger, ja meist auch in den vierziger Jahren 
noch weiter, meist um mehrere Kilogramm, zu. Diese Zunahme ist durch 
das Kraftigerwerden der Muskulatur und durch die Anreicherung des 
Fettpolsters bedingt. 1m hoheren Alter freilich geht das Korpergewicht 
wieder zuruck. Die Abnahme betragt in den sechziger Jahren durch
schnittlich 1,6 kg, im 8. Jahrzehnt 2,4 kg pro anno. 

Es ist l;tber nicht nur die Zu- und die Abnahme, sondern vor aHem die 

Verschiebung des Fettpolsters, 

die uns, meist ohne daB wir uns dessen bewuBt werden, wichtige Winke 
fur die Altersschatzung gibt. 
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War es in der Kindheit vor allem die " Rundung der Wangen", die 
Kleinheit des Naschens und des Mundes, die dem Gesicht trotz des verhalt
nismaBig groBen Schade Is den ausgesprochen jugendlichen Ausdruck gaben, 
(vgl. Abb. 17 u. 18), so verschie bt sich das Fettpolster am Ende 
der zwanziger und in den dreiBiger J ahren von den 0 beren Partien der Backe 
mehr nach den unteren, so daB die Linien des Jochbogens sichtbar werden 

Abb. 24. Verschiebung des Fettpolsters 
mit dem Alter! Starke Anhaufung des 
Fettes in der Lendengegend und am Becken, 
dabei Abmagerung des Brustkorbes, der 
Arme und der Beine. Frau in den sechziger 

Jahren. 

Abb. 25. Abnahme des Fettpolsters 
im Gesicht, am Hals, an den Armen 
und an den Handen und damit starke 
Abnahme des Korpergewichts mit 
dem Alter. (Frau von 90 Jahren.) 

und daB es zu mehr hangenden Backen, zur Andeutung und zur Ausbildung 
eines Doppelkinnes kommt (vg1. Abb. 13, 14, 15, 16). Die Lippen werden 
wulstiger, auch die Nase und die Ohren werden etwas groBer, sie werden 
"fleischiger". J a, in spateren J ahren konnen die N ase, die Ohren und 
das Kinn so groB werden und so massig, daB ein akromegalischer Einschlag 
unverkennbar wird (siehe Abb. 19, 20, 21 u. 22), dabei nimmt das Fett
polster der Augenhohlen, das der Wangen oberhalb und unterhalb des 
Jochbogens immer mehr ab, so daB dort Einbuchtungen entstehen (vgl. 
Abb . 21 u. 22) . Dagegen reichert sich das Fett am Nacken, der ja im 
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heranwachsenden Alter verhaltnismaBig mager ist, an. Dort kann es zu 
Speckwiilsten kommen. 

Auch am Rumpfe kommt es nach AbschluB des Skelettwachstumes 
zur Vermehrungdes Fettpolsters. Vor allem beim Weibe! Die Bruste 
werden voller, das Fett nimmt nament
lich auch unter den Huften zu, so daB 
schon aus der "Figur" ohne Beruck
sichtigung des Gesichtes ein SchluB auf 
das Lebensalter gezogen werden kann. 
Immer mehr und mehr sammelt sich das 
Fettgewebe in den Bauchdecken an (vgl. 
Abb. 23). Dort nimmt das Fettpolster 
haufig so zu, daB es zu Wulstbildungen 
kommt. Diese Fettanreicherung an den 
Bauchdecken und an den Huften kann 
groteske Formen annehmen; sie bleibt in 
den spateren Jahrzehnten auch dann er
halten, wenn das Fett an den Schlafen, 
an den Handen, Armen und an den Unter
schenkeln allmahhch schwindet (vgl. 
Abb. 24).· 

Abb.26. Viillig faltenfreie Raut eines 
zwanzigjahrigen Miidchens. 

Das Alter geht also nicht nur mit einer "Verschiebung" und mit 
einer Zunahme, sondern in den spateren Jahren auch mit einer Ab-

Abb. 27. Beginnende Faltchenbildung oberhalb und unterhalb der Augen (Mann 
von 33 Jahren). 

nahme des Fettpolsters einher. Diese Abnahme kann im hohen Alter 
auch dann, wenn die Betroffenen ganz gesund bleiben, recht betrachtlich 
sein, so daB das Korpergewicht urn 20 und 30 und noch mehr Pfund 
abnimmt (vgl. Abb. 7 u. 25). 

Bei der Schatzung des Lebensaltel's leistet uns somit die Art der 
Fettpolsterverteilung groBe Dienste. Freilich kommt es uns vielfach 
nicht klar zum BewuBtsein, daB wir eben aus dem Schwund des Fetteb 
an den seitlichen Wangenpartien oder aus einer Andeutung der Doppel-

M ii II e r. Altersschatzung. 2 
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kinnbildung oder einem feisten Nacken oder einem Bauchlein unsere 
Schliisse ziehen. 

Neben der ganz verschiedenen Verteilung des Unterhautfettgewebes 
in den verschiedenen Altersperioden liefern uns aber auch die 

Veranderungen in der Haut 

selbst wert volle Dienste bei der Schatzung des Lebensalters. 

Abb. 28. "Krahenfiifle" , d. h. zum 
iiufleren A ugenwinkel zusammenlaufendc 
Hautfaltchen, kleine Falten un ter den 
Augen und am Ohr, Schwund der 
Haare an den Ecken der Stirn, Fleischig
werden der Nase zeigen an, dafl die 
dreiflig. Jahre begonnen. (32jahr. Mann.) 

Abb. 29. Tiefe Nasenmundfalten (Naso
labialfalten), beginnende senkrechte 
Falten an der Nasenwurzel. Leichte 
Querfalten der Stirne, Andeutung eines 
Doppelkinnes lassen auf Mitte der 
dreifliger Jahre schlieflen. (Mann von 

36 Jahren.) 

Die Raut eines Kindes ist viel zarter und elastischer als die emes 
zwanzigjahrigen Menschen. Man vergleiche nur die Raut des Rand
riickens eines zweijahrigen Kindes mit der Raut eines Madchens in den 
zwanziger Jahren. 

In der Mitte dieses Jahrzehntes kommt es zur zarten Langsfalten
bildung an den oberen und unteren Augenlidern tvgl. Abb. 27). Friiher 
vorhandene Griibchen in den Wangen verlieren sich. Gegen Ende der 
Zwanziger oder Anfang der DreiBiger stellen '!ich die ominosen "KrahenfiiBe", 
die feinen Faltchen, die von den SchHiJen nach dem auBeren Augenwinkel 
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zusammenlaufen, ein und verraten, daB die erste Jugend voriiber ist (vgl. 
Abb. 28). Um diese Zeit bilden sich auch haufig horizontale Stirnfurchen 
oder tiefe Nasolabialfalten aus. Durch solche scharfe Linien werden in 
den dreiBiger Jahren die Gesichtsziige ausgesprochener und herber (vgl. 
Abb. 29). 

DaB die Elastizitat der Haut mit den vierziger Jahren noch weiter 
abnimmt, das beweist die Zunahme der FaIten in der Umgebung des Auges 

Abb. 30. Tiefe Nasen-MundfaIten, tiefe Falten 
an der Nasenwurzel und an der Stirne, Uber
kreuzung der Falten an der Nasenwurzel und 
Falten unter den Augen und am Kinne zeigen 
an, daB die fiinfziger Jahre schon iiber-

schritten sind. (Mann von 52 Jahren.) 

und an der Nasenwurzel (vgl. 
Abb. 30). 1m fiinften Jahr
zehnt beschrankt sich aber die 

A b b. 31. Beginnende hautige Langs
falten, die vom Kinn zum Schliissel
bein ziehml, zeigen ebenso wie die 
schlaffe Raut des Gesichtes, daB 
die Fiinfziger iiberschritten sind. 

Faltchenbildung nicht auf die Umgebung der Augen und auf die 
Stirnrunzeln. Nun auBert sich die zunehmende Schlaffheit der Haut 
auch in Faltenbildung am Hals. Bei fettreichen Leuten kommt es zum 
Doppelkinn, bei fettarmeren wird die Haut des Halses zu "weit". 

GroBe hautige Langsfalten, die yom unteren Kinn nach dem Schliissel
bein ziehen, zeigen uns an, daB das 50. Jahr schon iiberschritten ist (vgl. 
Abb. 31, 32 u. 33). 

In den sechziger Jahren entwickeln sich, vorziiglich bei Leuten, die sich 
viel im Freien aufhaIten, tiefe Furchen im Nacken, die sich kreuzen und so 
rautenformige Felder abgrenzen (s. Abb. 34 u. Abb. 40 auf Seite 24). Auch an 

2* 
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der Seite des RaIses treten im sechsten J ahrzehnt namentlich bei Leuten, die 
viel im Freien sind, tiefe, steife Falten auf (s. Abb. 35) . Nun vermehren sich 
auch im Gesicht die kleinen FiUtchen, dadurch wird das Gesicht " runz1ig" 
(vgl. Abb. 32, 33 u. 66). Die Stirnfalten iiberschneiden sich (s.Abb. 36 u . 37) 

und zu den eingefallenen Lippen des zabnlosen Mundes ziehen im 8. Jahr
zehnt von allen Seiten radiar gestellte Fa,ltchen (vgl. Abb. 33) und geben sodem 
Mundeund damitdem Gesichteeinenausgesprochengreisenhaften Ausdruck. 

Abb. 32. Falten, die vom Kinn nach 
dem Schllisselbein ziehen. Solche treten 
meist erst beiLeuten, die liber 50 .Tahre 
sind, auf. Dall es sich bei diesem Bilde 
um eine Frau von sehr hohem Alter 
(84 Jahre) handelt, ist aus den zalil
reichen Falten des Gesichtes aus dem 
eingefallenen Munde, den eingesun
kenen Augen und den welken Ohren 

zu schliellen. 

Abb. 33. Hautige Langsfalten, die von 
del' Gegend des Kinnes nach dem Schliissel. 
bein ziehen. Die zahlreichen kleinen und 
grollen Falten des Gesichtes, die radial' 
nach dem Munde strahlenden Faltchen, 
das Einsinken der Augen, die engen 
Pupillen lassen ein hohes Alter vermuten. 
(Frau von 85 .Tahren aus dem Ehehalten-

haus in Wiirzburg.) 

Die Faltenbildung im Gesicht verJiiuft nun aber durchaus nicht bei 
allen Menschen gleichmaBlg und damit gesetzmaBig. 

Bei dem einen kommt es in den dreiBiger Jahren zu wenigen, aber 
tlefen Falten und diese konnen dem Gesicht den Ausdruck der tatkraftigen 
Mannlichkeit oder wenn die Mundwinkel hangen, den Ausdruck des ver
brauchten Menschen oder des Grames geben. 

Veranlagung, Vererbung und Rasse spielen auch bei der Falten
bildung im Gesicht eine Rolle. So beriickend schon die jungen Levantine-
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rinnen vom 12. bis zum 18. Lebensjahr sind, so rasch altern sie und schon 
mit 40 Jahren haben sie eine von Runzeln durchzogene Gesichtshaut 
und konnen den greisenhaften Eindruck auch durch reichlich Puder 
und Schminke nicht verwischen. 

Sicher spielen aber auch atmospharische Einfliisse bei der Faltenbildung 
im Gesicht eine Rolle. Sprechen wir doch von einem "verwitterten" 
Gesicht. Wenn die Haut der Hande und die des Gesichtes so sehr viel 

Abb.34. Mann von59 Jahrenmitrauten· 
formig sich iiberschneidenden Faiten im 
N acken. Solche Faiten sind erst im Alter 
von iiber 50 Jahren und nur bei Mannern 

festzustellen. 

Abb. 35. Tiefe, steife Faiten, die von 
hinten oben am Nacken nach vorne unten 

am Halse ziehen. 

balder und so sehr viel mehr in ihrer Elastizitat leidet als die des Rumpfes 
oder der Oberarme oder der unteren Extremitaten, so ist die Ursache eben 
darin zu suchen, daB Hand und Gesicht allen Unbilden der Witterung 
ungeschiitzt ausgesetzt sind (vgl. Abb. 37 u. 38). Wir findp-n auch wirklich 
bei Leuten, die viel in frischer Luft sind, wie bei Bauern und bei See
fahrern friihere und starkere Faltchenbildung im Gesicht als bei Stuben
sitzern. So miissen wir also bei der Schatzung des Lebensalters aus dem 
N achlaB der Spannung der Haut auch den Bernf des zu Schatzenden be
riicksichtigen. 

Aber nicht nur die Faltenbildung, auch die Farbe der Gesichtshaut 
kommt fiir die Schatzung des Alters in Betracht. Der Teint des jungen 
Madchens setzt sich aus "Milch und Blut" zusammen. Die dreiBigjahrige 
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Frau merkt zu ihrem Schrecken, daB da und dort im Gesicht, hauptsachlich 
an der Oberlippe und an den Schlafen und nahe der Raargrenze gelbe 
Flecken auftreten. Die rosige Farbe der jugendlichen Wangen weicht 
dunkleren Farbentonen. Das Rot der Lippen ist nicht mehr so frisch, 
es wird etwas Blau hineingemischt. Je alter der Mensch wird, urn so mehr 
lagert sich in der Raut braunliches Pigment ab, und so erhalt die Greisen
haut einen ausgesprochen gelb-braunlichen Ton. Nun kommt es auch zu 
gelblichen Pigment£1ecken am Randrucken (s. Abb. 39) und zu braunen 
Alterswarzen am Rumpf (vgl. Abb. 40). 

Abb. 36. Zahlreiche tiefe, sich iiber
kreuzende Falten urn das Auge und an 
del' N asenwurzel, Einsinken der Augen 
und des Mundes, schlaffe Hautfalten am 
Hals, Stirnglatze, Grauwerden del' Haal'e 

kiinden ein hohes Alter an. 
(71 jahriger Mann.) 

Abb. 37. Die groBe Zahl kleinster Falt
chen im Gesicht, die sich an der Stirn 
schon iiberkreuzen, ist bei der 54jahrigen 
Schiffersfraudurch den standigen Aufent. 
halt anfrischer Luft verursacht. Der Hals, 
d . yond. Sonnenbestl'ahlungdurchTiicher 
geschiitzt war, weist glatte Haut auf. 

In den vierziger J'ahren stellen sich meist kleine, stern£Ormige Venen
erweiterungen an den Nasenflugeln und an den Wangen ein (vgl. Abb. 41). 
Dort werden auch die Offnungen der Rautporen tiefer und grober 
(s. Abb. 42) und auch dadurch wird mit dem zunehmenden Alter die 
Farbe der fruher glatten und elastischen Raut verandert. Die Nase 
bietet besonders tiefe Poren (vgl. Abb. 20), und diese sind vielfach durch 
schmutzigen Talg angefiillt. Die Raut der Nase wird roter, ja manchmal 
kupfern. 
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Kurz: mehr wohl, als uns zum BewuBtsein kommt, wird uns die Far b e 
der Haut bei der Schatzung beeinflussen. 

Recht brauchbare Anhaltspunkte fur die Beurteilung des Lebensalters 
k6nnen uns unter Umstanden Erzeugnisse der Haut, namlich die 

Haare 
geben. 

Beim Saugling wird das seidenfeineLanugowollhaar allmahlich durch die 

~lbb. 38. Unter den Witterungseinfliissen 
hat die Raut des bloil getragenen Vorder
armes viel mehr an Elastizitat verloren, ist 
also starker gerunzelt alsdie Raut des Ober
arms. (Mainschiffersfrau von 54 Jahren.) 

kraftigeren Haupthaare ersetzt. 
Aus der Lange dieser Haare k6nnen 
wir auf das Alter des Kindes 
schlieBen. 

Mit dem 13. oder 14. Jahr, 
mit der beginnenden Geschlechts
reife, kommt es zum Wachstum der 
kraftigen Haare am Schamhugel 

Abb. 39. Braunliche Pigmentflecken 
in del' Raut des Randriickens eines 

Greises. (70 Jahre.) 

(vgl. Abb. 74 auf S. 38), spater entwickeln sich auch die Haare der Achsel
h6hle und mit dem 18. und 20. Jahre sprossen beim Manne die ersten flaumigen 
Barthaare. Diese werden an der Oberlippe allmahlich kraftiger und 
reichlicher und erst spater, in der zweiten Halfte der zwanziger Jahre, 
entwickelt sich der kraftigere Backenbart. Bis in die dreiBiger Jahre 
nimmt der Bart an Dichte und Starke zu (vgl. Abb. 43). In dieser Zeit 
kommt es bei Mannern oft auch noch zur Behaarung an der Brust 
(s. Abb. 44 auf S. 26) , am Handrucken und an den Vorderarmen. 
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Freilich genau auf das Jahr erlaubt uns auch der als sekundares Ge
schlechtsmerkmal sich entwickelnde Haarwuchs die Altersbestimmung 
nicht. Gerade bei der Geschlechtsreife spielen nicht nur der Breitegrad 
und die Rasse und die Veranlagung, sondern auch soziale Faktoren eine 
Rolle. 

An keinem Teil des Korpers tritt nun die regressive Metamor
phose, die sich mit dem Alter einstellt, so augenfallig zutage wie an den 
Haaren. So ist es verstandlich, daB von den Laien gerade der Zustand 
der Haare zur Schatzung des Alters besonders verwertet wird. 

Abb. 40. Braune Alterswarzen am 
Riicken (Naevi seniles) bei einem 
63jahr. Manne. Man beachtedietiefen, 
rautenformigen Furchen am Nacken. 

Abb. 41. Erweiterung der klein en Haut· 
vene der Wangen bei einer 63 jahrigen Frau. 
Die schlaffen Doppelkinnfalten lassen ein 

Alter von liber 60 Jahren vermuten. 

Der Pigmentsch wund des Ha,ares stellt sich an vereinzelten Haaren 
fUr gewohnlich mit dem Anfang der vierziger Jahre ein. Mit den fiinfziger 
Jahren werden die wei Ben Haare meist schon zu zahlreich, urn durch 
HerausreiBen alle entfernt werden zu konnen. In den sechziger Jahren 
bleicht das Haar so sehr, daB es im Beginn der siebziger meist ganz weiB ist. 

Der Pigmentverlust der Haare geht aber durchaus ni c h t mit den 

J ahren parallel. 
Wer wiiBte nicht aus seinem Bekanntenkreise Falle anzufiihren, bei 

denen schon Ende der zwanziger oder in den dreiBiger Jahren starkes 
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Ergrauen festzustellen war (vgl. Abb. 46), und umgekehrt Leute zu 
nennen, die bis ins hohe Alter die Farbe ihrer Haare behielten (vgl. Abb. 47). 

Also ein verlassiges Zeichen fiir die Altersschatzung besitzen wir in 
der Abnahme des Pigmentgehaltes der Haare nicht. 

Unbestritten ist es, daB auch hier Veranlagung eine Rolle spielt, daB 
aber auch groBe Sorgen und schwere seelische Erschiitterungen und schwere 
Krankheiten das Haar bleichen konnen. Auch bei Tieren kann sich 

Abb. 42. GroBe tiefe Poren in der 
Wangenhaut. Starke Nasen - Mundfalte 
(nasolabiale Falte) bei einem Fiinfzig-

jahrigen. 

mit dem Alter ein Pigmentverlust 
der Haare einstellen, dafiir mag 
Ihnen das Bild eines alten Dackels 
den Beweis liefern (vgl. Abb. 45). 

Abb. 43. 39jahriger Mann. So 
diehter und so kriiftiger Bartwuehs 
entwiekelt sieh erst Mitte der 

drei13iger Jahre. 

Auch bei Tieren fangt das Grauwerden meist in den Partien um den 
Mund herum an. 

Noch weniger als aus dem Schwund des Haarfarbsto££es sind aus 
dem Schwund der Kopfhaare selbst bindende Schliisse auf das 
Lebensalter zu ziehen. 

Ein 35jahriger Mann mit einer Glatze ist eine ebensowenig seltene 
Erscheinung wie ein 60jahriger mit vollem Kopfhaar (vgl. Abb. 48 mit 
Abb. 19). 

Freilich die Starke des einzelnen Haares und die Dichte und Lange 
der Haare nehmen mit dem Alter ganz regelmaBig und ganz gesetz-
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Abb. 44. Der starke Bartwuchs, die 
starke Entwicklung der Brusthaare, das 
Schwinden der Haal'e iiber der Stirn 
lassen das Alter des abgebildeten Mannes 
auf Ende der dreiGiger Jahre schatzen. 

Abb. 45. 15 Jahre alter Dackel, dessen 
Vorderpfoten- und Schnauzenbehaarung 
mit dem Alter weiBgrau geworden. 

(Farbe frUber dunkelbraun 1).) 

1) HerrnDr. S. Ottinger - Kitzingen 
bin ich fUr die Uberlassung des Bildes 
seines Hundes zu Danke verpflichtet. 

Abb. 46. Frau mit 39 Jahren, deren Vor
derhauptshaare in den letzten Jahren weiB 
geworden, wahrend die Hinterhauptshaare 
dunkel geblieben. Die Patientin hatte 
wegen langwieriger, schwerer Kopfschmer-

zen den arztlichen Rat nachgesucht. 

Abb. 47. 85jahr. Insasse des Wiirzburger 
Ehehaltenhauses, mit dunklen Haaren. Del' 
eingefallene Greisenmund mit der radial'en 
Faltelung, die langen Hautfalten, die vom 
Kinn zum Schliisselbein ziehen, die ein
gesunkenen kleinen Augen und die grol3en., 
welken Ohren lassen tl'otz des dunklen Kopf-

haares ein hohes Alter vermuten. 
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Abb. 48. Schwund der Kopfhaare. Da 
die Haut des Gesichtes abgesehen von 
beginnenden Krahenfiillen faltenlos ist, 
darf das Alter nicht iiber 35 Jahre ge
schatzt werden. (Mann von 31 Jahren.) 

Abb. 50. Starke Haarentwicklung am 
auBeren Gehorgang eines 78jahrigen 

Mannes. 

Abb.49. Kinnbartbildung bei der altern
den Frau (Altweiberbart). Die engen 
Pupillen, die eingesunkenen Augen, der 
faltige Greisenmund zeigen ein hohes 

Alter an. (Frau von 75 Jahren.) 

Abb.51. Unscharfe Abgrenzung der Hin· 
terhauptshaare gegen den N acken. Uber
gang der Barthaare in die N ackenhaare. 

Schwund der Vorderhauptshaare. 
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maBig ab, eine Alterserscheinung, die viele Frauen durch Aufstecken 
von reichlichem und langerem falschen Haar zu verdecken suchen (vgl. 
Abb. 15). 

Ebenso verliert das Haar mit dem zunehmenden Alter, freilich auch_ 
bei schweren Krankheiten, stets seinen Glanz und seine Dichte. 

Mit dem Alter kommt es aber nicht nur zum Schwund der Haare. 
_-lll manchen Stellen, bei Frauen am Kinn, bei Mannern im auBeren Gehor
gang und am Nacken entwickeln sich erst in den spateren Jahr

zehnten kraftige, struppige Haare, 
deren Nachwachsen auch durch hau
figes HerausreiBen (Epilation) nur 
schwer verhindert werden kann. Der 
Altweiberbart und die "Borsten", die 
aus dem Ohre des alteren Mannes 
wachsen, sind uns ein Zeichen dafiir, 
daB das fiinfte Jahrzehnt iiber
schritten ist (vgl. Abb. 49 u. 50). 
Durch reichliche Haarbildung am 
N acken wird die Grenze des Haares 
nach dem Halse zu weniger scharf 
als sie das in den jugendlichen Jahren 
gewesen ist (vgl. Abb. 51 auf S. 27 
mit mibenstehender Abb. 52) . 

Die wertvollsten unddie sicher-
sten Zeichen fiir die Beurteilung des 

Abb.52. Scharfe Haargrenze im Nacken Lebensalters kann man wohl am 
bei einem 17 jahrig. jungen Mann. Man 
beachte daskleine, vollig haarfreie Ohr. Auge 

finden. 
Schon friiher habe ich darauf hingewiesen , daB an den Augenlidern 

und an den Augenwinkeln die ersten Faltchen im Gesicht auftreten 
und daB diese mit den Jahren immer reichlicher und tiefer werden. Ja, 
die Falten unter den Augen konnen hangende Sackchen werden, die dem 
Gesicht einen alten "verlebten" Ausdruck geben (Abb. 53). 

Aber nicht nur die Umgebung des Auges, auch das Auge selbst liefert 
uns unverkennbare Zeichen des zunehmenden Alters. 

So wird die beim Kinde so weite und so lebhaft spielende Pupille 
mit den Jahren immer enger, um schlieBlich in die kaum stecknadel
kopfgroBe Greisenpupille iiberzugehen, die auf Lichtreize kaum, auf 
psychische Reize nicht mehr anspricht (vgl. die engen Pupillen auf 
Abb. 49). 
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Das jugendliche "Feuer der Augen", das wohl auf die Lebhaftigkeit 
der Bewegungen weit offener, feuchtglanzender Augen mit groBen Pupillen 
zuriickzufiihren ist, weicht spater dem milden Blicke des gesetzten Alters 
und schlieBlich den "miiden Augen" des Greises. Dann kommt es auch 
zum Hangen der Lider, zur Altersptosis, zum Schwund des 
Augenhohlenfettes und damit zum Einsinken der Bulbi und zur 
chronischen Alterskonjunktivitis, dem Ektropium, dem Umbiegen der Lider 
und damit zu den "Triefaugen" der Alten. 

Die durch die Bindehaut durchscheinende Lederhaut, die Sklera, ver
liert mit dem Alter ihre glan
zend weiBe Farbe. Der gelb
liche Ton wird aber auch noch 
durch Fetteinlagerung in die 
Konjunktiva vermehrt. 

Die Pupille ist in den spa
teren Dezennien nicht nur enger, 
sondern auch nicht mehr so tief 
schwarz wie in der J ugend. Sie 
hat fast immer einen Stich ins 
Graue, und das ist auf die zu
nehmende Triibung der Linse 
zuriickzufiihren, die in der groBen 
Mehrzahl der FaIle (72%) mit 
dem Alter sich einstellt 1). 

Aberauch anderHornhaut 
kommt es mit dem Alter zu 
Veranderungen. Diese verliert 
ihre spiegelnde Glatte und 
damit ihren Glanz. Mit den 

Abb. 53. Sackchen unter den Augen bei einem 
55 jahrigen Manne. 

sechziger Jahren entsteht meist am Rande eine milchige Triibung der 
sonst wasserklaren Kornea, die fUr das Alter charakteristisch ist und 
als Greisenbogen, als Arcus senilis 2 ) bezeichnet wird (s. Abb. 55 u. 56 
auf S. 31). 

Wohl die beste Moglichkeit, das Le ben salter des Menschen im wahren Sinne 
des Wortes zu "bestimmen", liefert einePriifung der Augen auf ihre Anpas
sungsfahigkeit zum Nahsehen, auf ihre "Akko mmodations fahigkei t". 

1) H. Bootz: Altersstar und Seneszenz. Inaug.-Diss. Wiirzburg 1919. 
2) Bei manchen Menschen, hauptsachlich solchen, die vorzeitig verbraucht sind, 

und solchen, die an Arteriosklerose leiden, kommt es schon im fiinften und vierten 
Jahrzehnt, ja manchmal sogar im dritten Jahrzehnt schon zum Arcus senilis corneae. 
Vgl. Abb. 55 mit Abb. 56 auf S. 31. 
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Zu einer solchen Untersuchung gehoren freilich Personlichkeiten, 
die brauchbare Angaben machen konnen und - geschulte Augenarzte! 

Bei diesen Untersuchungen hat sich nun gezeigt, daB schon von den 
ersten Jugendjahren ab, in denen eine genaueMessung moglich ist, der Nahe
punkt, in welchem noch scharf gesehen wird, immer weiter hinausruckt. 

Also schon vor dem Eintritt der Pubertat laBt sich eine 
mit den Jahren gleichmaBig fortschreitende Abnahme der 

Abb.54. Hangende Augenlider (Altersptosis). 
Urn die Lider etwas zu heben, rnuB die Stirne 
stark gerunzelt werden. Die Augen sind ein
gesunken. Die "rniiden alten" Augen, die 
diinne Faltenhaut auf del' Stirn, del' einge
fallene Mund lassen das Alter bei diesel' Frau 
urn 10 Jahre hiiher schatzen als es wirklich 

ist. (62 jahrige Frau.) 

Elastizitat der Linse - und 
auf eine solche ist das Hinaus
rucken des Nahepunktes zuruck
zufUhren - feststellen. 

Allerdings kommt sie uns erst 
sehr viel spater , etwa in der 
Mitte der vierziger Jahre storend 
zum BewuBtsein, wenn wir wegen 
des Hinausruckens des Nahe
punktes die Gegenstande, die wir 
scharf sehen wollen, weit weg
halten muss en oder uns zum 
Sehen in der Nahe einer Brille 
bedienen mussen. 

Das Hinausrucken des Nahe
punktes geht, wie Ihnen die Ta
belle (S.31) zeigen mag, ganz 
gleichmaBig mit den Jahren 
vor sich. Es wird durch Re
fraktionsanomalien nicht beein
trachtigt. 

Wenn manche Leute bis ins 
hohe Alter hinein zum Sehen in 
die Nahe keine Brille brauchen, 

so ist das nicht auf ein Ausbleiben der "Alterssichtigkeit" , sondern auf 
eine vorher bestehende Kurzsichtigkeit zuruckzufUhren, bei der eben 
der Nahepunkt naher liegt als beim Normalsichtigen. 

So ist tatsachlich die Bestimmung der Akkommodationsbreite von 
den friihen Jugendjahren ab das beste Mittel zur zahlenmaBigen Fest
stellung des Lebensalters; freilich nur bis zum 60. Jahre, nur bis zu dem 
Alter, in dem die Linse ihre Elastizitat vollig verloren hat. Nach diesem 
Zeitpunkt setzen aber die ubrigen regressiven Erscheinungen am Auge 
so deutlich ein, daB man an diesen gute Stutzpunkte fUr die Beurteilung 
des hoheren Alters hat. 
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Abb. 55. Greisenbogen (Arcus senilis) bei einem 62jahrigen Manne. Die aufieren 
Partien der Hornhaut sind weiBlich getriibt, dadurch entsteht ein grauweiBer Ring. 
Die zahlreichen kleinen Faltchen an den inneren Partien der oberen Augenlider 

sprechen fiir ein Alter liber 60 Jahre. 

Abb. 56. Starke Greisenbogen (Arcus senilis) der Hornhaut bei einem 56jahrigen 
Mann. Ein Vergleich mit Abb. 55 zeigt, daB die Veranderungen am Rande der 
Hornhaut viel starker sind als bei dem urn 6 Jahre altereu Manne, bei dem freilich 
die kleinen Faltelungen urn das Auge und an der Nasenwurzel mehr ausgebildet sind. 

Akkommo dations brei te eines N ormalsich tigen. 
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Abb. 57. Akko m modations brei te eines Nor malsich tigen. Aus dem Verlauf 
der Kurve ist zu entnehmen, daB die Akkommodationsbreite vom 10. bis zum 
60. Jahre gleich maBig abnimmt und aus der Tabelle ist zu ersehen, daB der Nahe
punkt, auf den noeh scharf eingestellt werden kann, in dieser Zeit gleich maBig 
hinausrlickt. (Aus C. Hess: Die Anomalien der Refraktion und Akkommodation 
des Augcs. Grafe - Saemisch, Handb. d. gesamt. Augenheilk. Bd. 8. 2. Abteil.) 



Gestaltung des auBeren Ohres. 

Ahnlich nun wie der NachlaB der Elastizitat der Linse schon in fruher 
Jugend beginnt, so laBt, wie neuerliche Untersuchungen ergeben haben, 
die erstaunliche Feinhorigkeit der Kinder fUr sehr hohe Tone schon im 
zweiten Jahrzehnt nacho DaB mit dem weiteren Altern auch eine weitere 
Abnahme des Horvermogens fUr hohe Tone einhergeht, ist eine langst 
bekannte Tatsache. Nur ist diese Abnahme noch nicht so zahlenmaBig 
festgelegt, wie dies fUr den Elastizitatsverlust der Linse geschehen ist. 

Abb. 58. GroBes Ohr eines alten 
Mannes (83 Jahre) mit starker Haar
entwicklung im auBeren Gehorgang 
und am Ohrliippchen. Welke Haut 

vor dem Ohr. 

Aber auch die Gestaltung des 

Abb. 59. Welkes, groBes Ohr eines 
71 jiihrigen Mannes. Vergleiche das 
lange, schlaffe Ohrliippchen mit dem 
des jungen Mannes auf Abb. 51 und 

Abb.60. 

au.6eren Ohres 

liefert uns fur die Schatzung des Alters wertvoHe Dienste. Das kleine 
Ohr des Kindes wird mit den Jahren, vor aHem bei Mannern, immer 
groBer, besonders das Ohrlappchen wird fleischiger (vgl. Abb. 50,58 u. 59 
mit 52 u. 60). Bei Mannern kommt es auch nach dem Ende der vierziger 
Jahre zur Entwicklung von starken, borstigen Haaren, die aus dem inneren 
GehOrgang herauswachsen (s. Abb. 50 u. 58). Nie sah ich solche bei 
Leuten unter 45 Jahren. 

1m hoheren Alter wird die Haut der Ohrmuschel und des Ohrlapp
chens welk (s. Abb. 59). Der Knorpel ist nicht mehr so steif und fest, 
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wie er das in frliheren Jahrzehnten war 
(vgl. das welke, schlaffe, groBe Ohr auf 
Abb. 59 mit dem kleinen, steifen Ohr 
auf Abb. 60). Die Grenze des Haares 
hinter dem Ohr ist nicht mehr so scharf 
wie in der Jugend (vgl. Abb. 51 mit 
Abb. 52) . SchlieBlich gehen die Haare 
am N acken ohne Grenze in die seit
lichen Bartpartien liber. Die Haut vor 
und hinter dem Ohr zeigt dann cha
rakteristische Faltenbildung. So liefert 
das Ohr und seine Umgebung fiir die 
Schatzung des Alters fast ebenso wert
volle Anhaltspunkte wie das Auge. 

Auch der 
Mund 

bietet uns wert volle Anhaltspunkte fUr 
die Schii tzung des Lebensalters. Der 
kleine, rosige Mund des Kindes (vgl. 
Abb. 61) wird mit der Geschlechtsreife 

Abb. 61. Kleiner Mund der Jugend. Ge
schwungene Linien der Oberlippe. Reich
liches Lippenrot. 16jahriges Madchen mit 
guter Rundung der Wangen und vollig 

faltenloser Gesichtshaut. 

M ij II e r, Altersschiit.zung. 
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Abb. 60. Kleines, steifes Ohr mit 
kleinem Ohrlappchen. Die Jugend des 
Mannes (18 Jahre) ist auch aus der 
kleinen N ase, dem kleinen Mund u. dem 
vollig faltenlosen Gesicht zu erkennen. 

Abb. 62. Breiter Mund der mittleren 
Jahrzehnte, yom Lippenrot ist wenig 
mehr zu sehen. Die 43 jahrige Frau 
bietet abgesehen von queren Stirnfalten 
wenig Altersveranderungen von seiten 

der Gf>sichtshaut. 
3 
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Abb. 63. Breiter Greisenmund. Die Wulstung del' 
Lippen ist verloren gegangen, vom Lippenrot ist 
kaum mehr was zu sehen. Man vergleiche diesen 
Mund mit dem Mund auf Abb. 61. DaB es sich urn 
eine Frau von hohem Alter (78 Jahre) handelt, ist 
aus del' ganz welken Haut del' Wangen zu schlieBen. 

Abb. 64. Hiingende Unterlippe 
des Alters. 64jiihrige Frau. 

Abb. 65. EingefaUener Greisenmund. 
Vom Rot del' Oberlippe ist kaum mehr 
was zusehen. Zurn Munde ziehen rad.iar 
gestellte Faltchen, hiiutige Falten ziehen 
vom Kinn zum Schliisselbein.Man 
beachte die groBen Ohrliippchen und 
das fiir das Alter del' Frau (71 Jahre) 

auffiillig dunkle Haupthaar< 

Abb. 66. ZahnloserMund einer 77jiihrigen 
Frau. Durch den Schwund del' Ziihne 
und des Zahnfortsatzes des Oberkiefers ist 
die Oberlippe eingefallen. Mit dem Alter 
ist auch del' Glanz del' Augen verloren ge
gangen und ist es zur VergroBerung del' 

Ohren gekommen. 
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wulstiger und damit auch im VerhaJtnis ~um iibrigen Gesicht groBer. 
Das Lippenrot verIiert in den spateren Jahrzehnten an Frische. Zum 
Munde ziehen von der Nase zuerst groBe Falten (Nasolabialfalten) und 
spater von allen Seiten senkrecht zum Mund gestellte kleine Falten. Yom 
fiinften, ja manchmal schon vom vierten Jahrzehnt ab geht die Wulstung 
der Lippen wieder zuriick (vgl. Abb. 62). Der Mund wird breiter, von 
dem Rot der Lippen sieht man nicht mehr viel (vgl. Abb. 63), wenn 
es nicht, wie dies manchmal der Fall ist, mit dem Alter zu einem 
Hangen der UnterIippe gekommen ist, wie dies auf Abb. 64 zu sehen ist. 
Starke Veranderungen bietet der Mund dann, wenn es mit dem VerIust 
der Schneidezahne zum Einfallen der Lippen, zum ausgesprochenen 
Greisenmund gekommen ist (vgl. Abb. 65 u. 66). 

Abb. 67. Handehen eines zweijahr. 
Kindes mit reiehliehem Fettpolster. 
Falte am Ubergang des Vorderarms 
zur Hand und Griibehen iiber den 
Kopfehen der Mittelhandknoehen. 

Abb. 68. Hand eines 13jahrigen Knaben. 
Die feinen Linien am Handriieken ent· 
spreehen nieht Falten, die dureh Elasti
zitatsverlust bedingt sind, sondern der 

normalen Felderung der Haut. 

Ahnlich wie das auBere Ohr und wie das Gesicht, so sind auch die 

Hande 

den Witterungsunbilden ausgesetzt, dazu werden sie bei der korperlichen 
Arbeit stark in Anspruch genommen. Kein Wunder also, daB sich gerade 
an den Handen die Alters- und die Abniitzungserscheinungen besonders 
geltend machen. Bis zum Ende des zweiten Jahrzehntes ist es die GroBe 
der Hand, aus der wir unsere Schliisse ziehen konnen. Aber auch ab
gesehen von der GroBe bestehen wesentliche Unterschiede zwischen der 
Hand des Erwachsenen und der des Kindes. Das Unterhautfettgewebe 

3* 
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Abb. 69. Hand eines 29jahrigen Arztes. 
Die Venen des Handriickens springen 
deutlicher vor als dies bei Leuten unter 

25 Jahren der Fall zu sein pflegt. 

Abb .. 71. Hand ciner 62jiihrigen Frau. 
Haut sehr welk. Die Venen des Hand. 
riickens springen durch die diinne Hant 

stark vor. 

Abb. 70. Hand eines 49jiihrigen Arztes. 
W ohl infolge des hiiufigen Handewaschens 
auffiillig friihzeitige feine Rnnzelnng' del' 

Hant des Handriickens. 

Abb. 72. Hand einer 70 jiihrigen Frau. 
Die Hant ist dnnkel pigmentiel't und 
hat ihre Elastizitiit verloren, so daf.l sie 
zahlreiche Falten bildet. Eine abgehobene 
Falte bleibt wegen des Schwundes der 

elastischen Fasern einige Zeit stehen. 



Hande. 37 

ist beim Kind sehr viel reichlicher entwickelt, so daB das Handchen 
etwas Weiches, etwas "Patschiges" hat und daB Wiilstchen am Ubergang 
yom Arm zur Hand und Griibchen an den Kopfchen der Mittelhandknochen 
entstehen (vgl. Abb. 67). Abgesehen davon ist die Haut der Kinderdurch
aus glatt und faltenlos. In dem zweiten Jahrzehnt bildet sich die feine 
Felderung der Haut vorziiglich des Handriickens deutlicher aus (vgl. Abb. 68). 

In den zwanziger Jahren scheinen schon die Yenen des Handriickens 
als blaue Streifen durch die Haut (vgl. Abb. 69). In den dreiBiger und 
in den vierziger J ahren kommt es zur 
deutlichen Faltenbildung am Hand
riicken (vgl. Abb. 70). Die Yenen des 
Handriickens sind im hi)heren Alter 
nicht nur starker sichtbar, sie springen 
auch deutlich und geschlangel t vor (vgl. 
Abb.71). Bei Mannern kommt es viel
fach in den dreiBiger Jahren zur Be
haarung des Riickens del' Hand unddes 
erstenFingerabschnittes. DieHanddes 
vierzigjahrigen Mannes ist nun auch viel 
groBer, kraftiger und schwieliger als 
die des zwanzigjahrigen. Mit demAlter 
schwindet das Fettpolster der Hande 
immer mehr. Die Hand und die 
Finger werden immer "knochiger", an 
den Kopfchen del' Phalangealknochen 
kommt es zu leichten Knochenauf
treibungen. Del' Schwund des elasti
schen Gewebes auBert sich in immer 
starkererFaltenbildung, die Haut wird 
immer diinner, so daB sieschlieBlichin 
diinnen, schmalenFalten, die eine Zeit
langstehen bleiben, aufzuheben ist. Da
zu kommt die dunklere Farbung del' 

Abb. 73. Hand eines 80jahr. Gl'eises. 
Die Haut des Handriickens ist diinn 
wie zel'knittertes Seidenpapier. Das 
Unterhautfettgewebe ist vollig ge
schwun4en,dadurchhat die Handetwas 
Knochiges bekommen. A uch die Haut 
del' Finger ist viel zu weit. Die 
Finger sind nach der Kleinfingerseite 

abgewichen. 

Haut, die sowohl in gleichmaBig gel bern Ton als auch in braunen Flecken 
am Handriicken (vgl. Abb. 39 auf S. 23 u: Abb. 72) zum Ausdruck 
kommt. N atiirlich leiden auch die Nagel mit dem Alter in ihrer Er
nahrung und damit in ihrer Durchsichtigkeit. 

So kann man aus dem Zustand del' Hand zwar nicht das Schicksal 
voraussagen, abel' doch bis zu einem ,gewissen Grade das Alter bestimmen 
und aus dem Zustand del' Hohlhand und ihrer Schwielen ein Urteil Hillen, 
was die Hand in korperlicher Hinsicht geleistet hat. 
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Aber auch andere Organe, wie z. B. die 

Geschlechtsorgane 
weisen in den einzelnen Lebensperioden recht verschiedene Gestaltung auf. 
t Beim Knaben entwickeln sich mit der Pubertat, also von dem 13. bis 

zum 16. Lebensjahr, die bis dahin klein gebliebenen Genitalien (vgl. die 
kind lichen Genitalien aufAbb. 82 auf S. 57), der Penis wird wesentlich groBer 
und turgeszent, auch die Hoden nehmen in den Entwicklungsjahren urn 
das Vierfache an GroBe zu. Am Schamhiigel sprossen zuerst sparliche, 

Abb. 74. Aufiere Geschlechtsorgane eines 
14jiihrigen Jungens. Die Haare am 
Schamhiigel. und der Penis im Wachsen 

begriffen. 

Abb. 75. Aufiere Geschlechtsorgane 
eines 22jiihrigen Mannes. Turgeszenter 
Penis, starke Entwicklung kriiftiger, 

gelockter Haare am Schamhiigel. 

spater reichlicher kraftige Haare (vgl. Abb. 74), urn in den zwanziger 
Jahren in dem vollen Mannesalter zum starken, vielfach gewellten Haar
wuchs am Mons pubis zu fiihren (vgl. Abb. 75). In dieser Zeit kommt 
es auch zur Pigmententwicklung, zur Braunfarbung an den Genitalien. 

Wahrend nun die dunkle Farbung des Penis und des Skrotums im 
hoheren Alter immer noch zunimmt, kommt es doch manchmal zu schwarz
brauner Pigmentierung, HiBt der Tonus des Membrums mehr und mehr 
nacho Das Praputium wird immer Hinger und hautiger. Die Glans penis 
nimmt an Umfang abund ziehtsichimmermehr in denfaltigenPraputialsack 
zuriick (vgl. Abb. 76) . Auch das Skrotum wird langer und schlaffer. 
Seine Muskulatur, die Tunica dartos, zieht sich auch in der Kalte lange 
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nicht mehr so kraftig zusammen, wie sie das beiiri jungen Manne oder gar 
beim Knaben tun kann. 

Mit dem zunehmenden Alter nimmtauch die Behaarungdes Schamhiigels 
an Dichtigkeit wieder abo Die Crines pubis sind nicht mehr so kraftig, 
nicht mehr gekrauselt, viel weicher, langgestreckt. Schon in den vierziger 
.Jahren wachsen besonders lange Haare seitlich neben dem Penis. 

Beim Weibe liegen die Verhaltnisse ahnlich. Mit dem Beginn derGe
schlechtsreife 1) kommt es auch hier zur starkeren Entwicklung der Scham
lippen. Waren sie beim Kinde glatt und 
lie Ben zwischen sich nur einen schnitt
fOrmigen Spalt frei, so werden sie bei dem 
Madchen breiter und wulstiger, urn frei
lich beim alternden Weibe mit dem Ein
treten der Menopause wieder an Umfang 
zu verlieren und bei der alten Frau ahn
lichesAussehen zu bieten wie beimKinde. 

Ahnlich ist es mit den iibrigen 
sekundaren Geschlechtsmerkmalen, mit 
den Haaren am Mons veneris und in 
der Achselhohle und mit den Briisten. 
Sie entwickeln sich in der zweiten 
Halite des 2. Jahrzehntes, stehen im 
3. und 4. Jahrzehnt auf voller Hohe, 
urn im 5. und 6. Jahrzehnt sich wieder 
zuriickzubilden. Auch die Schamhaare 
verlieren bei den alteren Frauen rasch Abb. 76. AuBere Geschlcchtsorgane 
ihre Starke und Dichtigkeit. eines alteren Mannes. Die Behaarung 

erstreckt sich vom Schamhiigel auch 
Durch die innere Untersuchung laBt 

sich feststellen, daB auch die Gebar
mutter mit der Geschlechtsreife wachst 

auf die untere Bauchhaut und ist be
sonders zu beiden Seiten des Penis 
stark entwickelt. Der Penis selbst 
und die Haut des Penis sind stark 

und mit dem Alter sich wieder zu geschrurnpft. 

kindlich kleiner Form zuriickbildet. 

So konnen wir auch aus dem Zustand der Genitalien sowohl beim 
Manne wie auch beim Weibe Schliisse auf das Lebensalter ziehen. 

1) Auch der Beginn der Geschlechtsreife ist ebenso wie die Entwicklung del' 
Knochenkerne vom sozialen Faktor, d. h . von del' Ernahrung und Verpflegung ab
hangig. So konnte ich als Arzt in Augsburg die Feststellung machen, daB die Fabrik
miidchen einer Ziindholzfabrik meist erst im 16. und 17. Lebensjahr menstruierl 
wurden, wahrend die Madchen eines Tochtererziehungsinstitutes, in dem fast aus
schlieBlich Kinder wohlhabender Familien Aufnahme fanden, schon mit dem 12. 
und 13. Jahre die ersten Zeichen der Geschlechtsreife boten. 
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Zur Schatzung des Lebensalters verwerten wir aber ni{)ht nur die Ver
anderungen der korperlichen Erscheinungen, vielmehr bieien uns auch die 

Wandlungen des Seelenlebensl 

welche die Jahre mit sich bringen, wichtige Anhaltspunkte. 

Freilich werden uns seelische Eindriicke, die wir von dem zu Schat
zenden erhalten, nur zur Zeit der Entwicklung der Psyche, also bis zum 
18. und 20. Jahre und zur Zeit der deutlichen Riickbildung der 
geistigen Fahigkeiten, also etwa yom 55. Jahre, dienlich sein. In der 
Zwischen zeit sind die Veranderungen des psychischen Verhaltens doch 
so wenig ausgesprochen, daB wir sie nur zu ganz beilaufigen Schatzungen 
verwerten konnen. 

Aber in der Kindhei t, dann, wenn sich aus dem seelenlosen Neu
geborenen im Laufe der Wochen und Monate und Jahre aHmahlich ein 
empfindender, aufnehmender und lernender und schlieBlich denkender und 
handelnder Mensch entwickelt, dann kann man diese verschiedenen 
Entwicklungsstufen der Psyche sehr wohl zur Schatzung des Lebens
alters beniitzen. 

In den ersten Lebenswochen bietet der Saugling gar keine Zeichen 
seelischen Lebens. Das Gehirn und das Nervensystem dient nur vege
tativen und reflektorischen Funktionen. 

N ach einem Vierteljahr begliickt die Eltern das erste Lacheln und 
damit das erste Zeichen der erwachenden Psyche. Nach einem halben 
Jahre lernt das Kindchen sitzen. Bald greift der werdende Mensch nach 
Gegenstanden und versucht sich durch Krabbeln vorwarts zu bewegen. 
Am Schlu13 des ersten Lebensjahres oder zum Beginn des zweiten versteht 
das Kind sein Gleichgewicht schon zu meistern, und wagt die ersten Schritt
lein. Nun merkt man auch den Einflu13, welchen die Vorgange der Um
gebung auf die Psyche de!3 Kindchens haben. Die ersten Beweise fUr ein 
Verstandnis des gesprochenen Wortes und die ersten Versuche zum 
Sprechen fallen in das zweite Jahr. Jetzt entwickelt sich auch eine 
Scheu vor dem Fremden, die sich in Abwehrbewegungen und Unlust
zeichen auBert. 

Wie wichtig fUr den Arzt, vor aHem fUr den Nervenarzt und fiir den 
Lehrer die Schatzung des Lebensalters nach den geistigen Fahigkeiten 
ist, das mag daraus entnommen werden, daB von psychiatrischer Seite 
(Binet-Simon) AufsteHungen iiber das gemacht wurden, was von einem 
durchschnittlich begabten Kinde in jedem Lebensalter in intellektueller 
Hinsicht geleistet werden kann. 

So wird der normal entwickelte Dreijahrige auf Aufforderung Mund, 
Auge und Nase zeigen und seinen Namen nennen konnen. 
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1m vierten Jahr werden bekannte Gegenstande, wie Messer, Uhr, 
Schuhe richtig benannt, vorgesprochene Zahlen wiederholt. 

Mit dem sechsten Jahr h6rt die Periode des Lernens im Spiele auf 
und es beginnt nun das bewuBte Lernen mit der Scheidung von Spiel 
und Arbeit. Nun kann das Kind auch rechts von links, den Vor- vom Nach
mittag unterscheiden und den Zweck von bestimmten Dingen angeben. 

In den spateren J ahren decken sich die Durchschnittsleistungen 
geistig gesunder Kinder wohl mit dem Pensum der Volksschulen. So kann 
man von dem achtjahrigen Kinde verlangen, daB es von zwanzig bis eins 
riickwarts ziihlen, einfache Satze auf Diktat niederschreiben und die 
Tagesstunden richtig angeben kann. 

Die Wichtigkeit der von den Psychiatern fiir die seelische Entwick
lung aufgestellten Normen mag daraus entnommen werden, daB nach 
ihnen die geistig Zuriickgebliebenen beurteilt werden. Bei diesen wird 
dann ein Gegensatz zwischen dem "Leben salter" und dem "In telligenz
alter" gemacht. 

Solche schematischen Aufstellungen erstreckert sich aber nur bis zum 
zw6lften Lebensalter, bis zum Beginn der Geschlechtsreife. 

Von dieser Zeit ab ist der Bildungsgang bei den verschiedenen 
Volkskreisen und bei den verschiedenen Berufen zu verschieden, als daB 
aus dem Grade der Intelligenz auf das Lebensalter noch ein SchluB gezogen 
werden k6nnte. Nun kommt es zur geistigen Verarbeitung des Erlernten, 
zur Bildung eines eigenen, wenn auch manchmal unreifen Urteils. Vor 
allem aber andert sich in der Zeit der geschlechtlichen Entwicklung das 
Gefiihlsleben. Aus dem puppenspielenden Kinde wird das schwarmerische 
Madchen, das sich in dem Bemuttern der jiingeren Geschwister gefallt. 
Aus dem rauflustigen Buben entwickelt sich der sentimentale Jiingling, 
der nach wandelnden und unklaren Idealen strebt. Die widerspruchs
volle Zeit der Garung auBert sich vor allem auch in einem leichten 
Wechsel der Stimmung, in .xuBerungen der Weltschmerzlichkeit und des 
Verkanntseins. < 

Yom 16. Jahre an festigt sich aber allmahlich der Charakter. Nun 
kommt es zu ausgesprochenen mannlichen bzw. weiblichen Ziigen. Das 
unbestimmte Sehnen verdichtet sich auf Personlichkeiten des anderen 
Geschlechtes. Das Wollen ist klarer. Der Uberschwang der Empfindung 
wird abgestreift. Es entwickelt sich der Drang nach bestimmter und frucht
bringender Erwerbstatigkeit. Die Personlichkeit wird selbstandiger und 
ernster. 

So bietet das Zeitalter der Entwicklung nicht nur in korperlicher, 
sondern auch in seelischer Hinsicht reichliche und gute Anhaltspunkte 
fiir die Beurteilung des Lebensalters. 
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Anders ist es, wenn das Werden abgeschlossen ist! 
Am Schlusse des dritten Jahrzehnts stellen sich zwar mit den Faltchen 

im Gesicht, mit der Zunahme und der Verschiebung des Fettpolsters in 
somatischer Beziehung schon deutliche Zeichen der regressiven Meta
morphose ein, die Psyche bietet aber in den zwanziger Jahren und 
in den dreiBiger J ahren zu wenig charakteristische Veranderungen, als daB 
aus diesen auf die Zahl der Jahre geschlossen werden konnte. Zwar werden 
die Menschen ernster und ruhiger, die produktive geistige Leistungs
fahigkeit nimmt wohl infolge der bestimmten Ziele noch zu. Die Auf
nahmefahigkeit wird aber in diesen: Jahren schon zweifellos etwas ge
ringer. Das kommt demjenigen, der in den dreiBiger oder den vierziger 
Jahren eine neue Sprache lernen will, oder sich in einen neuen Beruf ein
arbeitenmuB, schmerzlichzum BewuBtsein. Die Begeisterungsfahigkeit der 
Jugend nimmt abo Auch der Interessenkreis, hauptsachlich der der Frauen, 
engt sich in dieser Zeit schon etwas ein und beschrankt sich immer mehr 
auf die Kinder und auf den HaushaIt. 

Bei dem weiblichen Geschlecht kommt es nun mit dem Ende der 
vierziger Jahre, mit dem Eintreten der Menopause nicht allein zu deut
lichen korperlichen Ausfallserscheinungen, wie zur Riickbildung der sekun
daren Geschlechtsmerkmale. Auch das seelische Verhalten andert sich; 
so entwickelt sich im Matronenalter mit der Zunahme des Fettpolsters 
eine gewisse psychische Behabigkeit und eine Gleichgiiltigkeit. In anderen 
Fallen freilich kommt es in diesen Jahren zu einer starken Labilitat und 
zu einer Gereiztheit der Stimmung. Manchmal besteht eine Neigung 
zu hypochondrischen Vorstellungen. Ein NachlaB der zielstrebigen pro
duktiven Leistungen ist unverkennbar. 

Auch bei den Mannern stellen sich mit den fiinfziger Jahren in seeli
scher Hinsicht Veranderungen ein, die so deutlich sind, daB sie sehr wohl 
eine Schatzung des Alters ermoglichen. Die Abnahme des Gedachtnisses 
macht sich nun schon storend geItend! Das Gefiihlsleben schrankt sich 
ein, der geistige Gesichtskreis wird enger, die Stimmung wird immer 
ernster, der Charakter wird abgekIart, das Urteil wird ruhiger und weniger 
von Leidenschaft beeintrachtigt. 

Freilich ausgesprochene senile Involutionserscheinungen der 
Psyche zeigen sich unter physiologischen VerhaItnissen erst in der 
zweiten Halite des siebenten Jahrzehntes. 

Nun laBt die Tatkraft nach, die Aufnahmefahigkeit und die Auf
fassungsfahigkeit wird wesentlich beeintrachtigt, der Denkablauf ist 
verlangsamt. Das Gedachtnis wird immer schlechter. Die Stimmungslage 
ist nicht nur ernst, sondern vieliach verdrossen. Der Greis ist oft mill
trauisch und geizig, er wird geistig weniger regsam und kann sich fiir 
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groBe Ereignisse und bedeutende Unternehmungen nicht mehr begeistern. 
In anderen Fallen ist er unbegriindet euphorisch, dann stellt sich viel
fach auch seniler Schwachsinn ein. Das bedeutet aber keinen Riickfall 
in die Kindheit, denn der alternde Mensch wird in seinem seelischen Ver
halten nicht kindlich oder kindhaft, sondern kindisch und schwachsinnig. 

So kann man aus dem seelischen Verhalten und den seelischen AuBe
rungen zur Zeit des Wachstums (Inkrementum) und zur Zeit der deutlich 
korperlichen Riickbildung (Dekrementum) sehr wohl Schliisse auf das 
Lebensalter ziehen. Und das ist dann von besonderemWert, wenn die 
korperliche und die geistige Entwicklung und die somatische und 
psychische Riickbildung nicht parallel gehen. Wie haufig trifft man 
in einem friihzeitig gealterten Korper noch eine leistungsfahige Psyche 
mit jugendlicher Begeisterungsfahigkeit und andererseits birgt ein gut 
"konservierter" Korper nicht selten ein "praseniles" Gehirn, das uns nichts 
mehr zu sagen hat, das schwierigen Lagen hilflos gegeniibersteht. 

Also nur durch Abwagung der korperlichen und der geistigen 
Leistungen konnen wir uns bei der Schatzung des menschlichen Lebensalters 
vor groBen Fehlern schiitzen. 

Vor allem sind es aber die Verbindungen der seelischen mit den korper
lichen Funktionen, sind es die psychomotorischen AuBerungen, die 
uns bei der Schatzung des Lebensalters beeinflussen. 

Die unsicheren ausfahrenden Bewegungen der Sauglinge sind noch 
nicht von einem klaren Willen beherrscht. Aber schon bald auBern sich 
Stimmungen in der Mimik des sich entwickelnden Kindes; dann kommt es 
zu Ausdruckbewegungen der Zustimmung oder der Ablehnung. Der an
fanglich wackelige Gang wird immer sicherer. Aber welcher Unterschied 
des Ganges in den verschiedenen Entwicklungsstadien des heranwachsen
den Kindes! Welche Lebhaftigkeit herrscht in den Bewegungen des 
Kindes bis zum zwolften Jahre! Es bedarf viel ermahnender Worte der 
Eltern und Erzieher, urn diese etwas zu ziigeln. Nun kommt die Zeit der 
Flegeljahre. Eckig und ungeschickt benimmt sich der Backfisch; flegel
haft rackeln sich die Bubenin den ersten Zeiten der geschlechtlichen 
Entwicklung. Aber bald kommt Harmonie in die Bewegungen. Welche 
Anmut und welche Elastizitat bietet der Gang oder gar der Tanz der 
heranwachsenden Jungfrau. Wie flott und frisch sind die Bewegungen 
des jungen Mannes! 

Mit dem reiferen Alter nehmen die psychomotorischen AuBerungen 
an Kraft und Sicherheit zu, urn freilich an Lebhaftigkeit und Geschmeidig
keit zu verlieren. Die Hochstleistungen der Muskelkraft werden mit dem 
Ende der dreiBiger Jahre erreicht. Schon in den vierziger Jahren IaBt 
der Tonus, IaBt die Spannkraft der Muskeln deutlich nacho Die Be-
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wegungen sind nicht mehr so elastisch, auch nicht mehr so kraftvoIl; die 
Gesichtsmuskulatur verrat nicht mehr so lebhaft Freud und Leid, wie sie 
das frillier getan. Und gar in den fiinfziger und sechziger Jahren, da werden 
die Glieder steif und damit wird auch der Gang beeintrachtigt, er 
wird vorsichtig und "holzern ". Dies zeigt sich besonders beim Versuch 
zum Laufen und zum Springen. 

Der Greis hangt beim Stehen etwas in den Knien, die Haltung wird 
immer mehr gebiickt, der Kopf ist vorniiber gebeugt (vgl. Abb. 7 auf 
S. 7), Die Steifigkeit der Glieder nimmt zu. Rigor signum senectutis! 
Aile Bewegungen werden langsam und zogernd, schlieBlich konnen sie 
nur zitternd und unsicher ausgefiihrt werden und dann ist die Loko
motion nur miihselig mit kleinen, schleifenden Schrittchen und vieIleicht 
nur mit Hllfe eines Stockes moglich. 

Es ist also wahrlich kein Kunststiick, aus der Art der Bewegungen, 
aus dem Gang und aus der Haltung, vor aIlem auch aus der Mimik einen 
zutreffm:den SchluB auf das Lebensalter zu ziehen. 

Bei einer Studie iiber die Moglichkeiten einer Bestimmung des mensch
lichen Alters muB auch die 

Schatzung des Alters des mellschlichell Geschlechts 

erortert werden und muB ferner besprochen werden, wie weit wir imstande 
sind, Skelettfunde aus der prahistorischen Zeit in bestimmte 
Altersperioden der Erdgeschichte einzureihen. 

Uber das Alter bzw. iiber die Zeit der Entstehung des menschlichen 
Geschlechtes lassen sich Angaben nicht machen. Wir wissen, daB es 
lange Zeiten der Entwicklung unserer Erde gibt, die wohl nach Milliarden 
von Jahren zahlen, in denen keine hoheren tierischen Organismen, ge
schweige Menschen die Erde bevolkerten. Zeitliche Angaben, wann sich 
aus den Wirbeltieren und den Ursaugetieren im Laufe von vielen Hundert
tausenden von Jahren aIlmahlich menschenahnliche Arten entwickelten, 
lassen sich nicht machen, schon auch deshalb nicht, weil wir nicht wissen, 
von welchem Zeitpunkt an wir unsere Vorfahren als Homo sapiens be
zeichnen diirfen. 

Die altesten Spuren des Menschen reichen nicht iiber das Diluvium 
in die Vorzeit. Aus dieser Periode finden sich aber neben den Uberresten 
der groBen diluvialen Dickhauter (Urelefant, Nashorn, Mammut) Knochen
reste, die zweifellos auf das Genus homo zuriickzufiihren sind. Der Unter
kiefer von Maurer ist wohl das Merkmal, welches am weitesten in das 
Dunkel der menschlichen Vorgeschichte hineinreicht. Sein Alter wird 
auf einige hunderttausend Jahre geschatzt. Aus den Zeiten, die dem 
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Diluvium vorangehen, WIe aus der Tertiarzeit, haben wir keine mensch
lichen Spuren. Der Homo antidiluvianus ist noch nicht gefunden. 

Fur die Beurteilung des Alters der Skelettfunde dient uns vor aHem 
der Schadel. Je geringer die Wolbung des Stirn schade Is ist, je starker 
die Knochenwiilste uber den Augenhohlen und je starker die Jochbeine 
sich vorwolben, je breiter der aufsteigende Ast des Unterkiefers ist und je 
weniger das Kinn vorspringt, desto weiter muB das Leben des Schadel
tragers in die Vorzeit zuruckverlegt werden. 

Fur die Beurteilung des Alters der Skelettfunde der prahistorischen 
Zeit sind aber auch beigelegene Gegenstande wie Zahne von Tieren, Stein
werkzeuge, Schmucksachen und ist ferner die Art der Bestattung von 
Wert. So laBt sich nun wirklich bestimmen, ob die knochernen Menschen
reste der palaolithischen Periode des Quartar oder der jungeren Steinzeit, 
ob sie der Zeit der Pfahlbauten oder der alteren Bronzezeit entstammen. 
Von geringer Bedeutung ist daneben die Schatzung des Alters des be~ 
treffenden Individuums, fur diese kommt die Verknocherung der Schadel
nahte 1), die Rarefikation des Knochens, der Zustand der Zahne und der 
mehr oder weniger starke Schwund der Alveolarfortsatze des Kiefers in 
Betracht. Je alter der Mensch beim Tode war, desto mehr sind die Sinus
und die Arterienfurchen am Schadel ausgebildet, desto tiefer sind die Ab
drucke der Gehirnwindungen auf der Innenseite des Schadeldaches. 

So kann der Kundige aus den Knochenfunden tatsachlich manches 
uber das Zeitalter, in welch em der betreffende Mensch gelebt hat und uber 
das Lebensalter, das er erreicht hat, lesen. 

Nach der Besprechung der Anhaltspunkte, welche fUr die Schatzung 
des Alters des menschlichen Geschlechtes zu verwerten sind, muB wohl 
auch kurz erortert werden, inwieweit wir das 

Alter eines Volkes 
beurteilen konnen. 

Ahnlich wie der einzelne Mensch und ahnlich WIe auch das einzelne 
Tier und die Pflanze eine Zeit der Entwicklung, eine Zeit der voIlen Kraft 
und der groBen Fruchtbarkeit und eine solche des korperlichen Ruckganges 
und des Nachlassens der Fruchtbarkeit durchmacht, so gibt es auch 
bei den einzelnen Volkern ein Stadium des Aufstieges, der BIute und des 
Niederganges. DaB dies so ist, dafiir gibt uns die Geschichte viele Bei
spiele. Die Assyrer, die Agypter, die PhOnizier, die Griechen und die 
Romer reihten sich in den Zeiten der Kultur und der Macht aneinander. 
Der Zeit der BIute dieser hochgezuchteten Volker folgte stets eine Zeit 

1) Die Pfeilnaht verknochert zwischen dem 30. und 40. Jahre. 
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des Verfalles. Dieser auBerte sich in der iibermaBigen Machtausdehnung 
(Imperialismus), in der Herrschaft des Geldes und damit in der Uppigkeit 
der iiberreich gewordenen Kreise, SIe zeigte sich aber auch in Land
flucht und im Anwachsen der groBen Stadte, in Beherrschung der Provinz 
durch die GroBstadt, in der Proletarisierung und in der GenuBsucht und 
der Sittenlosigkeit der Stadtbevolkerung, im NachlaB der kiinstlichen 
Leistungen, in der Mischung der Volker und damit im Verlust der 
vOlkischen Eigenart, vor aHem aber in der Abnahme der Fruchtbarkeit, 
im Riickgang der Geburtenzahlen. 

Wenn Cornelius Tacitus in seinem Buche "De origine, situ, moribus 
ac populis Germanorum" von den Deutschen des ersten Jahrhunderts 
nach Christi Geburt schreibt: 

"So lebt das Weib in wohlbeschirmter Keuschheit, durch keine 
1 iisternen Schauspiele, durch keine zu W ollust reizende Gelagever. 
fiihrt". "Spat erst kommt der Jiingling zumLiebesgenuB und darum 
ist seine Manneskraft unerschopflich." "Sehr selten ist in dem so zahl· 
reichen Volke der Ehebruch." "Die Zahl der Kinder zu begrenzen oder 
ein N achge borenes zu toten, wird fiir einen Frevel gehalten." "J edes 
Kind nahrt der eigenen Mutter Brust und nicht Magden und Ammen 
wird es ausgeliefert." "Keine feinere Erziehung unterscheidet den 
Herrn vom Knecht 1)." 

SO schildert er ein junges, kraftiges, aufsteigendes Yolk. 

Wenn wir horen, daB die Zahl der Geburten auf 1000 Einwohner 
berechnet in Deutschland seit dem Jahre 1870 von 40,1 auf 28,2 im Jahre 
1912 gesunken ist 2), so miissen wir in diesem Nachlassen der Fruchtbarkeit 
eine bedenkliche Alterserscheinung unseres Volkes feststeHen. 

Es ist ein Zeichen der Entartung, wenn die Angehorigen eines Volkes 
die Kinderzahl absichtlich verringern, um die Last und die Sorge der 
Aufzucht zu vermindern und das Leben leichter und angeblich genuB
reicher zu gestalten. Die Abnahme der Kinderzahl in einem alternden 
Volke ist aber nicht nur durch gewollte Geburtverhinderung bedingt, 
sie ist auch eine unbeabsichtigte Folge der zunehmenden Lebensverfeine
rung. 1st doch die Zahl der Kinder auch in den "guten" alten Familien 
einer Stadt durchschnittlich viel geringer, als in den bauerlichen 
Familien3). 

1) Nach der Ubersetzung von Karl Bliimel. Mayers Volksbiicher. Biblio· 
graphisches Inst. Leipzig und Wien. 

2) Angefiihrt nach Fr. Siebert: Der volkische Gehalt der Rassenhygiene. 
Biicherei deutscher Erneuerung. Bd. 3. J. F. Lehmann, Miinchen 1917. 

3) VgI. H. W. Siemens, wenn er schreibt: "Auch innerhalb jedes Standes weisen 
diejenigen Berufskreise, an deren Tiichtigkeit hohere Anforderungen gestellt werden, 
geringere Kinderzahlen auf als die iibrigen. So sind z. B. die hoheren Beamten 
durchschnittlich kinderarmer als die mittleren, die mittleren wieder kinderarmer 
als die unteren. Die selbstandigen Handwerkern sind durchschnittlich kinderarmer 
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Neben der beabsichtigten und unbeabsichtigten Verringerung der 
Kinderzahl sind noch andere bedauerliche Erscheinungen des Alters, des 
Riickganges der Bliite und der Kraft unseres Volkes festzustellen. Dazu 
ist die Abnahme des Familiensinnes, die sich in Zunahme der Ehelosigkeit 
und der Ehescheidung ausdriickt, und die Abnahme des Sinnes £iir die 
Volkszugehorigkeit (Internationalism us !) zu rechnen. Auch die Land
£lucht, der starke Bevolkerungszuwachs der groBen Stadte, der Unter
gang des Mittelstandes, die Teilung des Volkes in eine schmale iibermaBig 
reiche und in eine breite Schicht der Proletarier, die groBe Lebsucht in 
allen Kreisen des Volkes, die Zunahme der geschlechtlichen Verirrungen, 
der gewerbsmaBigen Unzucht und der Geschlechtskrankheiten, der ver
mehrte GenuB von Giften (Nikotin, Morphium, Kokain), all das sind 
Zeichen des N achlasses der Kraft und der Gesundheit des Volkes. 

Wie beim alternden Baum, so HiBt eben auch beim alternden Volke 
nicht nur die Fruchtbarkeit nach, es nimmt auch die Widerstands
fahigkeit gegen Schadigungen und Schadlinge und damit gegen Krank
heiten abo 

Schmerzvoll ist es £iir den einzelnen Menschen, wenn er an sich selbst 
die Zunahme der korperlichen und geistigen Alterserscheinungen fest
stellen muB; viel schlimmer aber ist es noch, wenn er zur Einsicht kommt, 
daB das Yolk, dem er angehort, altert und in seiner Kraft nachliiBt 1). In 
dieser Lage ist nun der Deutsche, nachdem achtzehnhundert Jahre ver
£lossen sind, seit ein Tacitus dem alternden romischen Volke die Tugenden 
des jungen Germanenvolkes als leuchtendes Beispiel vor Augen gestellt hat. 

Ein schlechter .Trost ist es, daB das westlich an Deutschland an
grenzende Yolk noch starkere Abnahme der Fruchtbarkeit und noch 
deutlichere Zeichen der Entartung aufweist. 

So wenig das Altern des einzelnen Menschen durch gute Ratschlage 
oder durch Behandlung erfolgreich bckampft werden kann, so wenig 
besteht Aussicht, daB Gesetz und Vorschlage, welche gegen die Kinder
beschrankung und gegen andere Alters- und Entartungserscheinungen der 
Volker gerichtet sind, einen wesentlichen Erfolg haben werden. Hier gilt 
auch heute noch der Satz von Tacitus, mit dem er das Kapitel iiber die 

als der unselbstandige Fabrikarbeiter, der ansassige Bauer kinderarmer als der 
Landarbeiter, der gelernte Arbeiter kinderarmer als der ungelernte. Durch diese 
unser ganzes Yolk in allen seinen Schichten ergreifende ungiinstige Fruchtbarkeits
auslese, die bewirkt, daB iiberall die ausgesiebte, durchschnittlich leistungsfahigeren 
BevOlkerungsgruppen einen zahlenmaBig geringeren Nachwuchs stellen als die 
iibrigen, muB unser Yolk einem raschen Verfall entgegengehen, genau so, wie es 
uns die Geschichte an den alten Kulturvolkern gezeigt hat." 

1) Vergleiche Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes. Verlag 
von Bee k, Miinchen. 
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sittlichen Eigenschaften del' Germanen beschlieBt: "Plus bonae mores 
valent quam bonae leges". 

Mehr als durch gute "Gesetze" wird den Alters- und Entartungs
erscheinungen eines Volkes durch schwere Not und Zwang zu harter 
Arbeit entgegengetre cen. Re£tige Stiirme fegen von einem alternden 
Baume z-war die diirren Zweige, das Rolz des Stammes abel' machen sie 
zaher und fester. Del' Bauer, del' seine Nahrung dem Boden miihselig 
abringen muB, hat eher Aussicht ein gesundes hohes Alter zu erreichen, 
als del' Stadter, del' ein behagliches und iippiges Leben fiihrt. 

So ist zu hoffen, daB die schweren Zeiten, die unser Yolk durchmachen 
muB, lauternd und verjiingend auf dieses wirlmn. 1st doeh schon fest
zustellen, daB die Bedriickung und die Schmach, welche haBerfiillte 
Feinde in ihrem Vernichtungswillen den Deutschen auferlegt haben, 
den fiir die Selbsterhaltung eines Volkes so gefiihrlichen Hang zur Volker
vermischung (Internationalismus) entschieden beeintrachtigt und das 
Bediirfnis nach volkischem ZusammenschluB -wesentlich gehoben hat. 

All die Alterserscheinungen, die ich Ihnen hier mit Worten geschildert 
und im Bilde gezeigt habe, sind in letzter Linie auf histologische Ver
anderungen, auf Altersveranderungen del' 

Zellen 

zuriickzufiihren. Also auch am mikroskopischen Schnitte durch die Raut 
und durch die Organe sind Alterserscheinungen zu studieren und zu 
schatzen! 

Wenn das Gehirn und wenn die Le bel' und die Niere mit dem Alter 
an Gewicht und an Um£ang abnehmen., so ist eine Altersatrophie del' 
Zellen dafiir verantwortlich zu machen. 

Die Briichigkeit del' alternden Knochen, die senile Osteoporose, ist 
durch den Schwund des Knochengewe bes, del' Knochenbalkchen, 
bedingt. Del' Schwund des Knorpelgewe bes auBert sich in del' zu
nehmenden Steifigkmt del' Gelenke. 

Die Entartung del' elastischenFasern ist es, welche derFaltenbildung 
del' Raut, del' Erweiterung del' Lungen und del' Senkung del' Organe 1) 
zugrunde liegt. Die vorher zarten elastischen Fibrillen werden dicker und 
kiirzer, sie sind dann unregelmaBig angeordnet und erleiden schlieBlich 
eine kolloide Veranderung. 

1) Vgl. W. Vogt - Wiirzburg: TIber die Alterssenkung der menschlichen Bauch·· 
eingeweide. Verh. d. anat. Ges. 1921. Anat. Anz. Bd. 54. 
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In allen Organen, vor aHem aber in den Muskeln, nimmt mit dem 
Altern das Bindegewe be an Kernsubstanz ab und an Fasergehalt zu. 
Auch in den Driisen vermehrt sich das unspezifische Bindegewebe. Durch 
den zunehmenden Faserreichtum verliert das Bindegewebe an Jugendlich
keit. Besonders deutlich ist die Vermehrung der bindegeweblichen Stiitz
substanz in den BlutgefaBen. Diese werden dadurch harter und weniger 
nachgiebig. Das Bindegewebe ersetzt die zugrunde gehenden elastischen 
Fasern und die Fasern der glatten Muskulatur der GefaBe. Wie bei einem 

Abb. 77. Friihzeitige Schlangelung der 
Sehlafenarterie. Das Fehlen der Falten 
in der Umgebung des Auges zeigt an, 
daB es sich urn einen jungen Menschen 

handelt. 
(Mann von 22 Jahren). 

Abb. 78. 50jahriger Mann mit unge
wohnlich starker Schlangelung der 

Schlafenschlagader. 

Gummiband auBert sich der NachlaB der Elastizitat in einer Verlangerung, 
und damit kommt es zu einer "Schlangelung" der GefaBe. 

Die Schlangelung der Schlagadern und ihre Verhartung laBt sich nur bei ganz 
oberflachlich unter der Haut gelegenen Arterien durch das Auge und durch den 
tastenden Finger feststellen 1). 

So konnen wir uns nur ein Urteil iiber die Schlafenarterie (vgl. Abb. 77 u. 78) 
oder iiber die Schlagadern am Oberarm (vgl. Abb. 79) oder am Unterarm nahe 
dem Handgelenk verschaffen. Durch die Rontgenstrahlen freilich konnen wir auch 
Verkalkungen an tiefer gelegenen Arterien dem Auge zuganglich machen. 

1) M. B. Schmidt - Wiirzburg hat im 30. Bd. des Zentralbl. f. allg. Pathol. 
u. pathol. Anat. darauf aufmerksam gemacht, daB vielfach schon im dri tten Jahr
zehnt eine sichtbare starke Schlangelung der Schlafenarterien festzustellen ist, ohne 
daB an anderen GefaBen des Korpers arteriosklerotische Veranderungen nach
zuweisen sind. Also aus der Schlangelung der TemporalgefaBe diirfen keine weit
gehenden Schliisse auf das Alter gezogen werden. 

111 U lIe r, Altersschiitzung. 4 
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Da mit zunehmender Arteriosklerose und mit der zunehmenden Ver
dickung der Innenhaut der GefaBe (Endarteriitis) auch die lichte Weite 
der GefaBe abnimmt, so erhalten die Organe weniger Blut, darunter leiden 
sie, und das beschleunigt wiederum die Altersatrophie. So erklart sich der 
Ausspruch: "der Mensch ist so alt wie seine Arterien". 

Wenn das Herz meist nicht an dem Altersschwund der iibrigen Organe 
teilnimmt, sondern im Alter sogar an GroBe zunimmt 1), so ist das auf den 
erhohten Widerstand, den das Blut in den verharteten und verengten Ge
fa Ben findet, zuriickzufiihren. 

1m Blute selbst au Bert sich das zunehmende Alter nicht nachweislich. 
Auch im fortgeschrittenen Senium konnen wir weder an den wei Ben 
noch an den roten Blutkorperchen Alterserscheinungen feststellen. 

Abb. 79. Starke Schlangelung del' Oberarmschlagader. Del' Verlust del' elastischen 
Fasel'll auGert sich auch in del' starken Runzelung del' Haut.I(Das Lichtbild.;,stammt 

von einem 83 jahrigen Manne.) 

An keiner Zellenart lassen sich nun die Alterserscheinungen 
so gut studieren wie an den Ganglienzellen des Nerven
syste ms. Von diesen wissen wir, daB sie aIle in der friihesten Jugend an
gelegt werden. Wahrend des ganzen iibrigen Lebens kommt es zu keiner 
weiteren Neubildung von Nervenzellen. Die Ganglienzellen sind also 
so alt und werden so alt wie derjenige ist, dessen Leben und Denken sie 
beherrschen. 

1) Das Herz wiegt im gesunden Greisenalter urn 30-40 g mehr als das Herz 
des Erwachsenen. Bci del' Alterskachexie kommt es frcilich auch hiiufig zur "braunen" 
Atrophic des Herzans, die mit einer Vermehl'ung des Pigmcntes in den Muskelzcllen 
cinhergeht. 
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In dem Zelleibe der Ganglienzellen entwickeln sich schon im Kindes
alter schwach pigmentierte Komchen, die eine deutliche Fettreaktion geben. 
Diese "Lipofuscm"-Einlagerungen sind bei Kindem feinpulverig in der 
ganzen Zelle gleichmaBig verteilt. Bei Erwachsenen sammeln sie sich 
zu klein en Haufchen. Die Allsammlungen werden immer groBer und die 
Pigmentierung wird immer dunkler, aus dem leicht gelblichen Farbenton 
bildet sich mit dem zunehmenden Alter Braun und schlie13lich Schwarz
braun (vgl. Abb. 80 mit 81). 

Abb. 80. Ganglienzellen aus dem Abb. 81. Ganglienzellen aus dem obersten 
obersten Halsknoten des Sym- Knoten des Halssympathikus eines 70jiihrigen 
pathikus eines n e u g e b 0 r e n e n Mannes. · Der Zelleib ist zum groilen Teil mit 
Kindes. Der Zelleib enthiilt keine schwarzbraunen Pigmentkornchen ausgefiillt. 
Pigmentkorner. Der Zellkern ist Der Zell k ern ist wesentlich kleiner als auf 
groil, bliischenartig und in ihm Abb. 80. Die Kernsubstanz hat sich gleich
ist ein feines Chromatingeriist zu miiilig dunkel gefiirbt. Von den Balkchen des 

erkennen. Chromatingeriistes ist nichts mehr zu:Sehen. 

(Zeichnungen nach mikroskop. Plaparat€n von Herro Dr. Greving, friiher 
Wiirzburg, jetzt Erlangen.) 

Nach Miihlmann 1) nimmt die Pigmentkornchengruppe 1m Alter 
von 20-30 Jahren etwa den fiinften Teil der motorischen Ganglienzellen 
ein, von 30-50 Jahren den dritten bis vierten Teil, von 50-60 Jahren 
den dritten Teil, so daB im Alter von 80 Jahren nur noch ein kleiner Bruch
teil der Nervenzelle von den Komchen frei bleibt. 

Nicht aIle Ganglienzellen werden gleichmaBig von Fettkornchenanhau
fung in ihrem Protoplasma befallen. In manchen Stellen des Gehirnes, 
so in der Substantia nigra, sammelt sich das gelbbraune Pigment friihzeitig 

1) Das Altern und der physiologische Tod. Sammlung anatomischer und physio
logischer Vortriige und Aufsiitze, herausgegeben von Gau pp und N agel. Heft II. 
1910. 

4* 
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in betrachtlicher Menge in den Zellen an, so daB schon makroskopisch 
eine dunkle Farbung zu erkennen ist. Besonders stark sind die groBen 
Pyramidenzellen der Zentralwindungen, von denen die WillensauBerungen 
ausgelost werden, und die groBen motorischen Ganglienzellen der Vorder
saulen des Riickenmarkes ergriffen. So konnen wir wohl verstehen, daB 
man im Alter leichter ermiidet, daB Ganglienzellen, die mit Stoffwechsel
schlacken angefiillt sind und als solche faBt man das Lipofuscin auf, nicht 
imstande sind, diejenige Energie und Tatkraft aufzubringen, welche jugend
liche Zellen zu entwickeln in der Lage sind. 

Ganz regelmaBig kommt es auch in den Ganglienzellen des vege
tativen Nervensystems mit dem zunehmenden Alter zur Anhaufung 
von Fettpigment. Die Abb. 80 u. 81 mogen den Unterschied in dem Aus
sehen der sympathischen Ganglienzelle eines Neugeborenen und eines alten 
Mannes dartun. 

Wenn nun die Ganglienzellen des vegetativen Systemes so sichtbare 
Alterserscheinungen aufweisen, dann ist es kein Wunder, daB mit dem 
Alter auch die vegetativen Funktionen, die "Lebensvorgange" des Menschen 
leiden. Der Appetit lliBt nacho Das Pupillenspiel, das in der Jugend aIle 
geistigen und gemiitlichen Vorgange verrat, nimmt mit d~n Jahren immer 
mehr und mehr an Lebhaftigkeit abo Auch das vasomotorische Zentrum 
spricht weniger leicht auf Reize an als in jiingeren Jahren. Die Schwan
kungen in der Innervation der BlutgefaBe sind im Alter nicht mehr so 
ausgiebig wie in der Jugend, so daB sich die Stimmungen, die Freude, 
die Angst und die Scham nicht durch Fa,rbwechsel des Gesichtes auBern. 

Und wenn es schlieBlich nach langem Altern zum physiologischen 
Tod, zum Erloschen aller Lebensvorgange kommt, so wird dieser auf ein 
volliges "Versagen der vegetativen Zentren", welche der Herztatigkeit 
und der Atmung und den Verdauungsvorgangen vorstehen, zuriick
gefiihrt. 

Ob es aber wirklich nur die Fettpigmentanhaufung in den Ganglien
zellen ist, die deren Funktionen beeintrachtigt, ob die Zelle wirklich, 
wie das von manchen Seiten angenommen wird, schlieBlich in ihren "Ab
niitzungsschlacken" erstickt, das ist eine Frage, mit der wir uns noch 
beschaftigen miissen, denn sie betrifft die 

U rsache des Alterns . 

. Warum altern wir, warum bleibt unser Organismus nicht immer 
jugendfrisch, warum miissen wir aIle die schmerzliche Erfahrung des 
Riickganges der korperlichen und der geistigen Fqhigkeiten machen 1 

Am einfachsten losen diejenigen diese Frage, welche annehmen, daB 
die Zellen des menschlichen Korpers ahnlich wie der Stoff der Kleider 
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immer mehr und mehr "abgeniitzt" werden und daB dadurch das Altern 
und schlieBlich der Tod bedingt wird. Die histologisch nachweisliche 
Ablage der Stoffwechselprodukte in den Zellen, die Verkleinerung der 
Organe wiirde nach dieser Auffassung uns ermoglichen, den Grad der 
Abniitzung zu beurteilen, ahnlich wie wir auch aus dem Fadenscheinig
werden und aus der Abniitzung der Kleider auf deren Alter schlieBen. 

Andere Forscher nehmen an, daB das Altern durch einen NachlaB 
der Wachstu msenergie, durch ein Zuriickgehen der Lebenstatigkeit 
und der Lebenskraft bedingt sei. Sie beschuldigen also weniger morpho
logische Ursachen als vi tale Ursachen. Tatsachlich sind die Alters
erscheinungen durchaus nicht an allen Zellen des alternden Organismus 
histologisch nachzuweisen. 

Die vi tale Wachstu msenergie ist in der Fotalzeit, wahrend welcher 
sich aus einer mikroskopisch kleinen Zelle in wenigen Monaten die ver
haltnismaBig groBe reife Frucht entwickelt, weitaus am starksten. Sie 
laBt schon in der Kindheit wesentlich nach! 1st der Korper ausgewachsen, 
so nimmt die Lebensenergie bis ins hohe Alter verhaltnismaBig sehr viel 
langsamer abo Diese Abnahme zeigt sich darin, daB das Vermogen der 
Zellen, sich zu teilen und zu vermehren abnimmt. Der N achlaB der Lebens-

1 

kraft laBt sich unter anderem auch an der verminderten Heilungsfahigkeit 
von Wunden und von Knochenbriichen klinisch und makroskopisch 
feststellen. Auch bei den Pflanzen ist die Verminderung der Tei
lungsfahigkeit der Zellen, die Verlangsamung der Knospenbildung 
und die geringe Widerstandsfahigkeit gegen auBere Schadlichkeiten die 
Ursache des Alterns und des Todes. 

Nach der Abnahme der Zellvermehrungsfahigkeit zu urteilen, willden 
wir in der Jugend mit der Verminderung und mit dem Aufhoren des Wachs
tumes am raschesten altern, d. h. am meisten an vitaler Energie einbiiBen. 

Spater kommt es nicht nur zur Verminderung der Teilungsfahigkeit 
der Zellen, sondern auch zu einem N achlaB aller vitalen Funktionen. Bei 
altern den Zellen verringert sich die Fahigkeit der Nahrungsaufnahme 
und die Verarbeitung der Nahrung zum Stoffumsatz und zur Energie
entwicklung. 

DaB die Zelle ihre Le bensenergie, ihr Wachstu m und ihre Tei
lungsfahigkeit mit dem Altern einbiiBt, das kann man hinwiederum 
morphologisch bis zu einem Grade dadurch erklaren, daB der Zellkern, 
der eigentliche Trager der Wachstumsenergie, mit dem Alter kleiner 
wird. Das GroBenverhaltnis des Zellkernes zum Zelleibe verandert sich 
mit dem Alter zuungunsten des Kernes. Die netzformig angeordnete 
Kernsubstanz verliert ihre feine Zeichnung (vgl. Abb. 81 mit 80). Die Ohro
matinkorper werden plumper, zum TeillOsen sie sich auf, und dann spricht 
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man von einer Chromatolyse. Kurz, auch an dem Zellkerne sind bei starken 
VergraBerungen und geeigneten Farbungen deutliche Alterserscheinungen 
nachzuweisen. Kein Wunder, daB die Zelle und daB del' aus Zellen zu
sammengesetzte Karper altert und an Lebenskraft verliert. 

Danach kannte man auf die Vermutung kommen, daB allen Lebens
vorgangen in den Zellen eine zeitliche Grenze gesetzt ist, daB wir deshalb 
altern und sterben mussen, weil nach einem unerbittlichen Naturgesetz 
die Wachstums- und Lebensenergie der Zellen auf eine bestimmte Zeit 
beschrankt ist. 

Eine solche Annahme trifft aber nicht zu. Nicht aIle Zellen altern, 
nicht aIle sind dem Tode verfallen. 

Die einzelIigen Lebewesen, die Protisten, teilen sich, und seit undenk
lichen Zeiten leben die Tochtergenerationen, durch Teilung sich immer 
wieder vermehrend, ewig jung weiter. Bei ihnen gibt es kein Altern und 
keinen Tod und keine Leiche. Nur durch auBere Schadlichkeiten kann es 
zu ihrer Vernichtung kommen. 

Aber auch bei den haherentwickelten Organismen gibt es Zellen, 
die den Gesetzen des Alterns und des Verbrauchtwerdens nicht unter
worfen sind, Zellen, die sich ihre Lebenskraft und ihr:e Wachstumsenergie 
immer jugendfrisch erhalten. Und diese Gebilde sind die Kei mzellen. 
Auch sie sind, falls sie nicht umkommen, was freilich bei der uberwiegenden 
Mehrzahl der Fall ist, im wahren Sinne des Wortes unsterblich. 

Zu ihrem Weiterleben und zu ihrer Weiterentwicklung bedarf es frei
lich der Vereinigung mit einer Zelle des anderen Geschlechtes. Dann aber 
setzt die Lebenskraft immer wieder mit neuer Wachstumsenergie ein. 
Diese Zellen sind dem schadigenden und abnutzenden EinfluB des Daseins 
nich t unterworfen. Denn altert auch der Karper, welchen sich die be
fruchtete Eizelle mit ihrer unbeschreiblichen Zellvermehrungsfahigkeit 
aufgebaut hat, so steUt der Karper eben doch nur eine Rulle, einen Nahr
boden und einen Schu tz fUr die Kei mdrusen dar, die i mmer wieder 
neue jugendfrische Keimzellen hervorbringen. 

So mag es uns Menschen, die wir den grausamen und unerbittlichen 
Gesetzen des Alterns unterworfen sind, ein Trost sein, daB wir in unseren 
Keimdrusen un.sterbliche Zellen beherbergen und daB wir nach dem Ab
sterben unseres Karpers in den Kindern und Kindeskindern weiterleben 

werden. 
Seit undenklichen Zeiten ist die vitale Energie in der belebten Natur 

dieselbe. Von den alternden Eltern wird sie in ungebrochener Kraft 
den aufbliihenden Kindern ubergeben. Durch die Einfiihrung der Sexualitat 
hat die Natur dafUr gesorgt, daB die unsterblichen Keimzellen sich immer 
wieder finden und sich verschmelzen. 
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Nun ware noch die Frage zu erortern, waru m die Korperzellen 
bei den verschiedenen Tierarten so sehr verschieden rasch altern. 
1m allgemeinen werden die kleinen Tiere weniger alt als die groBen. Die 
Maus wird nicht so alt wie der Rase und dieser nicht so alt wie das Pferd. 
Das hOchste Alter erreichen die groBten Tiere wie die Wale oder die Ele
fanten, bei denen ein Alter von 200 J ahren und dariiber festgestellt sein 
solI. Doch geht die physiologische Lebensdauer der einzelnen Arten 
nicht durchweg mit der KorpergroBe und dem Korpergewicht parallel. 
So erreicht der Mensch mit einem Alter von 70-80 Jahren die doppelte 
Zahl wie das groBere Pferd und die dreifache Zahl von J ahren wie das 
wesentlich schwerere Rind. 

Die Korperzellen sind ja bei all diesen Saugetieren wohl im wesent
lichen derselben Art und dienen denselben Funktionen. Und doch erreichen 
sie ein so verschiedenes Alter. Es kann sich also nich t urn einen ein
fachen "Abniitzungsvorgang" handeln. Wenn das der Fall ware, so miiBten 
die Vogel, von denen wir wissen, daB sie hohere Korpertemperatur haben 
als die Saugetiere und daB ihre Muskeln beim Fliegen ganz besonders 
groBe Arbeitsleistung zu verrichten haben, balder altern, und nun horen 
wir, daB der Adler und der Geier ein Alter von 150 Jahren und mehr 
erreichen konnen. 

Auch bei uns Menschen altern diejenigen, welche schwer und an
gestrengt arbeiten, nicht rascher, sie "niitzen" ihre Korperzellen nicht 
schneller "ab" als diejenigen, welche ein behagliches, ruhiges und arbeits
loses Leben fiihren. Ja, es ist erwiesen, daB die altesten Leute meist der 
landlichen Bevolkerung entstammen, in der sie ein hartes, arbeits- und ent
behrungsreiches Leben durchzukampfen hatten. Nur ii ber maBige 
Beanspruchung bei ungeniigenden Erholungspausen oder Krankheit 
konnen einen vorzeitigen Verbrauch, ein vorzeitiges Altern der Korper
zellen bedingen. 

Wenn der Korper unter physiologischen Verhaltnissen mit dem 
Alter in seinen Funktionen nachlaBt und wenn er schlie13lich versagt, 
so ist es nicht die Abniitzung, so scheinen vielmehr erbliche Momente 
diesen Altersprozessen zugrunde zu liegen. 

Rat der Vertreter einer bestimmten Pflanzen- oder Tierart dasjenige 
Alter erreicht, in welchem die Nachzucht und die Aufzucht der 
Nachkommen und damit die Erhaltung der Art sichergestellt ist, 
dann konnen die Korperzellen altern und zugrunde gehen. Ja, sie miissen 
es, urn nicht den jugendlichen Organismen bei der Weiterpflanzung ihrer 
Art im Wege zu stehen. 

So kommt es, daB kleine Tiere, die sich rasch vermehren, viel kiirzer 
leben, d. h. rascher altern als groBe Tiere. Brauchen doch z. B. die mach-
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tigen Saugetiere, wie die Elefanten, zum Wachstum und zum Austragen 
ihrer Frucht sehr viel langere Zeit als die kleineren Arten. Das Gesetz, 
daB mit der GroBe der Art das physiologische Alter zunimmt, weist zwar 
manche Ausnahmen auf, diese erklaren die Zoologen aber dadurch, daB 
die besonders langlebigen kleineren Tierarten eben auch lange brauchen 
bis sie eine zur Erhaltung ihrer Art ausreichende Zahl von Nachkommen 
hervorgebracht haben. Die Nachzucht der ein so hohes Alter erreichenden 
groBen Raubvogel, wie der Adler und der Geier, ist sehr erschwert. Denn 
einmal konnen die Weibchen bei ihren hohen Fliigen nicht zahlreiche 
Eier mit sich tragen und dann ist die Aufzucht in den Felsenhorsten, 
die den Witterungseinfliissen sehr ausgesetzt sind, in hohem Grade ge
fahrdet. Die Natur tritt dann dieser groBen Vernichtungsziffer der Jungen 
durch Langlebigkeit der Eltern entgegen. 

Die Auffassung, daB das Altern durch die Abniitzung des Korpers 
bedingt wird, ist also abzulehnen. Die Keimzelle tragt vielmehr neben 
den vielen anderen erblichen Eigenschaften auch diejenige in sich, 
daB die aus ihr hervorgehenden Korperzellen nur die zur Sicherstellung 
der Nachkommenschaft notwendige Lebensdauer erreichen und daB sie 
danach altern und absterben. 

Wie das Getreide sproBt und griint, urn nach Reifung des Kornes 
als Halm rasch gelb und diirr zu werden und abzusterben, so ist auch der 
Zweck des Wachstums des tierischen und schlieBlich auch des mensch
lichen Korpers nur der, das Wachstum der Keimzellen zu sichern und so 
die Art zu erhalten. 1st das geschehen, so hat die Natur an dem weiteren 
Bestehen des Korpers gar kein Interesse mehr. Selbst dann nicht, wenn, 
wie beim Menschen, dieser Korper durch ein machtig entwickeltes GroB
hirn beherrscht wird. 

Auch das Gehirn des Menschen, das in einem langen Leben Kenntnisse 
gesammelt hat, muB dem des heranwachsenden Kindes weichen, das all die 
Erfahrungen aufs neue sich miihselig verschaffen muB und das aufs neue 
den erfolglosen Versuch aufnehmen wird, die Geheimnisse des Lebens 
zu erforschen. 

Fehlerquellen bei der Schatzung des Lebensalters. 
Einer Darstellung der Anhaltspunkte fiir die Schatzung des mensch

lichen Lebensalters muB auch ein Hinweis auf die zahlreichen Ursachen, 
welche zu Fehlschatzungen Veranlassung geben konnen, beigefiigt 
werden. 

Die verschiedenen Organe des menschlichen Korpers entwickeln sich 
durchaus nicht immer in der gleichen Zeitfolge. So haben wir schon 
friiher besprochen, daB der Zeitpunkt des Durchbruches der Milchzahne 
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und auch der des bleibenden Gebisses ein recht verschiedener sein kann. 
Auch die psychische Entwicklung geht mit verschiedener Schnelligkeit vor 
sich. Der eine wird auffallend friih ernst und verstandig, der andere 
bleibt bis in die dreiBiger Jahre ein "Kindskopf". 

Aber nicht nur die Ausbildung, auch die Riickbildung der Organe 
ist groBen zeitlichen Schwankungen unter
worfen. Mancher Greis hat mit 70 Jahren 
noch reichliches dunklesHaar. Bei anderen, 

Abb. 82. Junger Mann im 18. Lebensjahr. 
Eine chronisch -tuberkulose Erkrankung der 
Knochen des rechten Vorderarmes und der 
rechten Hand und der Halswirbelsaule 
hemmten die Entwicklung der au3eren 
Geschlechtsorgane und die Behaarung des 
Schamhiigels und der AchselhOhle. Auch 
die Korpergrolle war infolge der Krankheit 

sehr zuriickgeblieben. 

Abb. 83. Madchen im 17. Lebens
jahre, das wegen Zuriickbleibens im 
Wachstum arztlichen Rat aufsuchte. 
Sekundare Geschlechtsmerkmale noch 
nicht entwickelt. Hande auffallig klein. 
Der Infantilismus ist hier wohl auf 
mangelnde Tatigkeit innerer Driisen 

zuriickzufiihren. 

sonst vollig gesunden Menschen, stellt sich schon in den dreiBiger Jahren 
Graufarbung oder Ausfall des Haares ein. 

Die Organe des Korpers altern eben in ganz verschiedener Reihen
folge und in ganz verschiedene m Te mpo. Dafiir ist weniger eine 
ungewohnlich starke Abniitzung des betreffenden Organes als eine erbliche 
Veranlagung, eine krankhafte Konstitution, verantwortlich zu machen. 
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1st das Organ, welches vorzeitig altert, ein lebenswichtiges, so kann es 
den ganzen Korper vorzeitig mit in den Untergang hineinreiGen. 

Ein friihzeitiges Nachlassen der Elastizitat der Lungen wi.rd durch 
die Lungenerweiterung, durch das "Dampfigwerden" die korperliche 
Leistungsfahigkeit beeintrachtigen. Dadurch erscheint der Befallene, auch 
wenn er sonst gesund ist, vorzeitig gealtert. 

Mehr noch wird ein friihes Versagen der Herzkraft oder eine vor
zeitig einsetzende S chi a gad e r v e r h art u n g der Personlichkeit den 

Abb. 84. Frau von 56 Jahren! Del' zahn
lose Muud, die starke Faltenbildung im 
Gesicht und urn den Mund, die engen 
Pupillen lassen die Frau wesentlich alter 
erscheinen. Ein langwieriges tiefgreifendes 
Magengeschwiir, das mit heftigen Schmer
zen einherging, hat die Frau seit Jahren 
in ihrem Ernahrungs- und Kriiftezustand 
beeintrachtigt. Vergleiche damit Abb. 87. 

Stempel des Verbrauchtseins auf
driicken. 

Am schlimmsten ist es , wenn 
ein friihzeitiges N achlassen der 
geistigen Krafte , eine prasenile 
Demenz, vorliegt. Gerade dann, 
wenn der Korper noch wenige 
Alterserscheinungen bietet, wird 
eine zutreffende Beurteilung des 
Leben salters sehr erschwert sein. 

Fiir Fehlschatzungen ist III 

man chen Fallen aber auch nur eine 
verzogerte oder eine beschleunigte 
Entwicklung der ganzen Person
Ii c h k e i t verantwortlich zu machen. 
Bleibt das Wachstum im zweiten 
Jahrzehnt auffallig zuriick, kommt 
es dann nicht zur Entwicklung der 
Geschlechtsorgane und zur Aus
bildung der sekundaren Geschlechts
merkmale, so spricht man von " In
fantilismus". Die Ursache fiir einen 
solchen ist oft in krankhaften kor-

perlichen Zustanden zu suchen. Unter den schadigenden Einfliissen einer 
langwierigen, zehren den Krankheit , wie einer Tuberkulose oder einer 
hereditaren Syphilis reift eben der Korper nicht oder nur sehr vie 1 
langsamer aus (vgl. Abb. 82). Und wirklich bleiben manche Menschen 
in den Entwicklungsjahren in ihrem Wachstum und in der Ausbildung 
der Geschlechtsorgane auf der Stufe der Kindheit zuriick. 

Es kann aber auch eine mangelhafte Tatigkeit der inneren 
Driisen, die ihren Saft in das Blut abgeben, das Zuriickbleiben des 
Wachstumes verursachen (vgl. Abb. 83). Vorziiglich ist es dann die ver
minderte Saftausscheidung der Driisen ohne Ausfiihrungsgange oder der 
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Geschlechtsdriisen, welche einer solchen Wachstumsstarung zugrunde 
liegt. So trifft man beim Ausfall der Schilddriisensekretion neben 
Veranderungen der Raut (Myxadem) Zwergwuchs und mangelhafte 
Entwicklung der Bart- und der Schamhaare. 

Aber auch eine vorzeitige Entwicklung 
und vorzeitiges iiberstiirztes Altern kann 
ihre Ursache in einer innersekretorischen Starung 
haben. Wenn sich in seltenen Fallen schon im 
erst en J ahrzehnt die Geschlechtsorgane voll 
ausbilden, so muB eine solche Friihreife, eine 
Pupertas praecox auf eine Erkrankung der 
Zirbeldriise oder auch auf eine solche der Neben
nierenrinde zuriickgefiihrt werden. Werden die 
mannlichen Keimdriisen in der Jugend heraus
genommen oder durch Krankheit zerstart, so 
kommt es, wie dies bei Eunuchen der Fall ist, 
zu iibermaBigem Wachstum des Skeletts und zu 
vorzeitiger Fettleibigkeit. 

Nicht selten geht der Infantilismus schon 
in den zwanzi.ger oder in den dreiBiger J ahren 
in den Senilismus, in das Senium praecox iiber 1) . 

Ein Karpel', der sich verspatet und ungeniigend 
entwickelt hat, neigt also auch zu vorzeitigem 
Altersverfall. 

DaB langwierige Zehrkrankheiten, wie 
die Tuberkulose oder die unbehandelte Malaria, 
wie chronische Eiterungen, wie ein langwieriges 
Magengeschwiir oder gar der Krebs ein friihzeiti
ges Altern bedingen kannen, davon muB sich der 
Arzt oft iiberzeugen (vgl. Abb. 84). Es wird ihm 
dann schwer fallen, zu beurteilen, wieviel von dem 
vorzeitigen Verfall auf Kosten des Alterns und 
wieviel auf Kosten der Krankheit zu rechnen ist. 

Schweres Siechtum kann auch schon Kin-
dern, ja sogar Sauglingen einen greisenhaften 

Abb. 85. 13jahriger Junge 
von ungewohnlieher GroBe 
(Korperlange 183 em). 
MittelmaDe fUr 13 Jahre 
139 em. Trotz der er
reiehten MannesgroBe ist 
das Gesieht noeh aus-
gesproehen knabenhaft. 

Gesichtsausdruck verleihen. Eine Kombination von Infantilismus mit 
Senilismus wurde von Gilford als "Progerie" beschrieben. 

1) Ludwig II. von Dngarn war mit 14 Jahren geschlechtsreif und wies in dicsen 
Jahren schon starken Bartwuchs auf; er heiratete mit 15 Jahren und hatte schon 
mit 18 Jahren graues IIaar und starb mit 20 Jahren! (AngefUhrt aus Julius Bauer: 
Die konstitutionelle Disposition zu inneren Krankheiten. Berlin, Julius Springer, 1917.) 
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Unter normalen Verhaltnissen wird die Schnelligkeit des Wachstums 
und die des Alterns durch die Rasse beeinfluBt. Schon frillier muBte 
ich darauf hinweisen, daB die Angehorigen von Rassen, welche in warmen 
Landern leben, viel rascher reifen, aber auch rascher altern als die 
der Volker aus kalteren Teilen der Erde 1). Die erbliche Veranlagung 
spielt hier eine groBe Rolle, so gibt es nicht nur langlebige Familien , 

Abb. 86. DUTCh Not und Sorge vorzeitig 
verbrauchte und gealterte Frau. Die zahl
reichen kleinen Fiiltchen des Gesichtes, der 
eingefallene Mund, das vorspringende Kinn 
lassen die 65jiihrige Frau wesentlich iilter 
schatzen als sie ist. NUT die klaren Augen 
und die weite Pupille sprechen dafiir, dall 
sie die zweit-eHiilfteder 60er Jahre noch 
nicht iiberschritten hat. Vergleiche damit 

Abb. 87. 

sondern auch langlebige Volker
stamme ~). 

SchlieBlich spielt auch die 
soziale Schichtung bei der 
Schnelligkeit der Entwicklung des 
Menschen eine Rolle. Der Bauern
bub ist im Durchschnitt kleiner 
als der gleichalterige Sohn des 
Fabrikarbeiters und dieser wieder 
wachst nicht so rasch wie die 
Glashauspflanze, der Sohn der 
wohlhabenden Leute 3). Ahnlich 
wie das Pferd, das allzufrilli ein
gespannt und zu frilli angestrengt 
wird, in seiner Entwicklung zu
ruckbleibt, so ~achst auch der 
Mensch, der schon in jungen 
Jahren zu schwerer korperlicher 
Arbeit herangezogen wird, lang
samer als derjenige, welcher nicht 
schon in seiner Jugend harte 
Dienste leisten muB. 

Und ahnlich wie bei der Ent-
wicklung des menschlichen Kor~ 
pers, so liegen die Verhaltnisse 
auch bei der Ruck bild ung. Der

jenige welcher, wie der Landwirt oder wie der Seemann, sein ganzes 
Leben lang den Unbilden der Witterung ausgesetzt ist und dabei 

1) Ein solcher Unterschied besteht schon zwischen den jiidischen und den arischen 
Volksstiimmen. Das jiidische Miidchen ist friiher menstruiert und bliiht friiher auf 
als das Miidchen der nordischen Volker. Dafiir stellen sich abel' bei der jiidischen 
Frau auch die Wechseljahre mit ihrer Neigung zum Fettansatz balder ein. 

2) Die meisten "Hundertjahrigen" sollen in den nordlichen Balkanliindern ge
troffen werden. 

3) Ein solch beschleunigtes Liingenwachstum ist aber nicht als Gewinn anzusehen, 
denn es begiinstigt, wenn es nicht mit entsprechender Gewichtsvermehrung gepaart 
ist, gewisse Krankheitserscheinungen, wie Z. B. die Tuberkulose und die Blutarmut. 
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schwer karperlich arbeiten muB, wird rascher verwittern und rascher 
altern als derjenige, der seinen Beruf im Schutz der Wohnung ausiiben 
kann 1). 

Aber nicht nur iibermaBig schwere karperliche Arbeit, auch Not 
und Sorge und seelische Erschiitterungen (vgl. Abb. 86) und 
andererseits allzu iippiges Leben, vorziiglich die iibermiWige Zu
fuhr von Giften, wie von Alkohol 
oder Nikotin, von Morphium oder 
von Kokain k0nnen den Menschen 
in seinem Krafte- und Ernahrungs
zustand und in seinem Aussehen 
schadigen und ihn so vorzeitig ver
braucht und gealtert erscheinen 
lassen 2). 

Am wenigsten werden wir uus 
bei den Schatzungen des Lebens
alters durch bea bsich tigte Tau
schungen beeinflussen lassen. Ge
schminkte Wangen, gefarbte oder 
falsche Haare, ein geschniirter Kar
per werden dem Beurteiler ein Hin
weis sein, daB hier das wirkliche 
Alter verheimlicht werden soll. 

Allzu j ugendliches Benehmen und 
allzu groBe Gefallsucht wirken in 
den spateren Jahrzehnten wegen der 
unverkennbaren Absicht, sich jiinger 
erscheinen zu lassen, recht unerfreu
lich. So werden wir kaum Gefahr 

Abb. 87. 60jiihrige Frau, die infolge 
der geringen Faltenbildung im Gesicht, 
den noch wulstigen Lippen, des reich· 
lichen und dunklen Haares und der Form 
der vollen Brust fUr wesentlich jiinger 

geschiitzt wurde. 

laufen, eine itlte Kokette oder einen alten Gecken fUr jiinger zu halten als 
sie es in Wirklichkeit sind. 

1) Durch die korperliche Schonung ist aber keine Verliingerung des Lebens 
zu erzielen. 1m Gegenteil, die Neunzig· und Hundertjiihrigen entstammen meist 
der liindlichen Bevolkerung und haben meist ein an schwerer Arbeit reiches Leben 
hinter sleh. 

2) In manehen Zeiten altert man in rascherem Tempo als in anderen. So 
sind wir oft erst aunt , wie raseh sieh ein heranwachsender Mensch, den wir 
liingere Zeit nicht mehr gesehen, entwickelt hat, oder wie rasch jemand, der 
sich vielleicht lange jugendlich erhalten, "abgebaut" hat. Dnd dafiir sind nicht 
immer iiuBere Veranlassungen verantwortlich zu machen. Die Evolution und 
die Involution des Menschen verliiuft eben nicht so gleichmiiBig wie die Zeit fort
schreitet. 
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Meine Damen und Herren! 

Aus meinen Ausfiihrungen mogen Sie entnommen haben, daB unsere 
Fahigkeit, das standesamtliche Alter 1) der Menschen zu bestimmen, 
auf recht wenig gesicherten Unterlagen beruht. So groB die Fortschritte 
in der Anthropologie, in der Lehre yom Menschen sind, so sehr uns die 
letzten Jahrzehnte in der Entwicklungsgeschichte des Menschen aufge
klart haben, fUr eine genaue Bestimmung des menschlichen Alters fehlen 
uns feste Anhaltspunkte. Es lassen sich keine zahlenmaBigen Angaben 
machen, die allgemeine Geltung hatten. Von einer wissenschaftlichen 
Methode der Alters"bestimmung" kann iiberhaupt nicht die Rede sein, 
nur von einer "ungefahren Scha tzung". 

Wir wagen die Einzelheiten, wie GroBe, Breite, Haltung und Gestal
tung des Korpers, Fettverteilung und Faltenbildung in der Haut, Zustand 
der Haare und der Zahne, Art der Bewegungen und seelisches Verhalten 
gegeneinander ab und ziehen daraus un sere Schliisse. Der in medizinischen 
Fragen Unkundige wird, wenn ihm auch die Griinde fiir eine Beurteilung 
viel1eicht gar nicht klar zum BewuBtsein kommen, sicherlich manchmal 
mit seiner Schatzung der Wirklichkeit naher kommen als der Arzt. 

Viele Faktoren, mogen sie wie die erbliche Veranlagung endogener Art 
oder wie die Schadigung durch die Art cler Lebensfiihrung und durch Krank
heiten exogener Natur sein, lassen sich eben nur schwer in Rechnung setzen. 
In all diesen Fragen gibt es kein Schema, an das wir uns halten konnten. 

So wenig genau wir Ante das Lebensalter bestimmen konnen, so wenig 
wirksam konnen wir gegen die Altersprozesse ankampfen. Ohnmachtig 
steht die arztliche Kunst den Naturgesetzen, die das Altern und das 
Absterben der Korperzellen vorschreiben, gegeniiber. 

Wir Menschen miissen uns eben damit abfinden, daB unser Korper 
nur eine vergangliche Hiille urn die unsterblichen Keimzellen darstellt. 
1st fUr die Erhaltung und fiir die Aufzucht der Art gesorgt, so altert und 
stirbt der tierische wie der pflanzliche Organismus. 

Vor den Pflanzen und vor den Tieren hat aber der alternde Mensch 
den groBen Vorzug, daB er sich seines Fortlebens in den Kindern und des 
immer wieder Jung- und Frisch- und Schon-Werdens der belebten Natur 

bewuBt erfreuen kann. 

1) Dem "standesamtlichen .Alter", das nach den Zeiten des Umlaufes der Erde, 
also nach Tagen und Jahren berechnetwird, ist das wahre Lebensalter, d. h. diejenige 
Stelle der auf- odeI' absteigenden Lebenskurve, an der sich der Organismus Zur 
Zeit der Schatzung befindet, gegeniiberzustellen. Mit der Beurteilung dieses "bio
logischen .Alters" beschaftigen sich die Lebensversicherungen, wenn sie auf Grund 
der hereditaren und der beruflichen Verhaltnisse, der Krankheiten und der Schadi
gungen den zu Versichernden auf seine noch zu erwartende Lebensdauer schatzen. 
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Berichtignng. 

Abbildung 27 auf Seite 17 ist mit Abbildung 5[, auf Seite 31 
beim Druck verwechselt worden. Die Beschriftung diesel' Ab
bildung steht an rich tiger Stelle. 

M ii 11 ('r, Altr.rsscbatzung. 
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