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Anthropometric 
Von 

RUDOLF MARTIN 

München. 

Mit 19 Abbildungen. 

D i e B e d e u t u n g , welche d ie A n t h r o p o m e t r i e für d ie med iz in i sche K o n s t i 
t u t i o n s l e h r e g e w o n n e n h a t u n d i m m e r n o c h m e h r g e w i n n e n wird , m a c h t es 
n o t w e n d i g , i h r a u c h i n d e m H a n d b u c h d e r Soz ia lhygiene e in besonde re s K a p i t e l 
zu w i d m e n . N u r g e s t ü t z t auf d ie K e n n t n i s v o n der b io log ischen Beschaf fenhe i t 
u n d Z u s a m m e n s e t z u n g g roße r B e v ö l k e r u n g s m a s s e n w i r d sich die Soz ia lhyg iene 
Er fo lg v o n i h r e r e r sp r i eß l i chen T ä t i g k e i t e r w a r t e n dür fen . Diese K e n n t n i s k a n n 
a b e r n i c h t auf G r u n d a l lgemeiner E i n d r ü c k e e inzelner B e o b a c h t e r e r r e i ch t 
w e r d e n , s o n d e r n d a z u bedar f es u m f a s s e n d e r s t a t i s t i s che r E r h e b u n g e n , die i n 
m e t h o d i s c h e inwandf re ie r Weise anges t e l l t w e r d e n m ü s s e n . 

D i e Soz ia lhyg iene is t insofe rn k e i n e r e in mediz in i sche , s o n d e r n v i e l m e h r 
eine b io log ische Diszipl in , als sie n i c h t a n d i e E r f o r s c h u n g des K r a n k h a f t e n 
g e b u n d e n i s t . D a r u m b i lde t d ie A n t h r o p o m e t r i e ode r K ö r p e r b a u l e h r e e inen 
wissenschaf t l i ch u n d p r a k t i s c h w i c h t i g e n Tei l d e r Sozia lhygiene . Die A n t h r o p o 
m e t r i e ( S o m a t o m e t r i e ) h a t d ie A u f g a b e , 1. d e n kö rpe r l i chen M e r k m a l k o m p l e x 
d e r e i n z e l n e n I n d i v i d u e n genau , w e n n mögl ich zah l enmäß ig , zu erforschen u n d 
2 . d e r e n S t e l l u n g u n d Ver t e i l ung i n n e r h a l b e iner b e s t i m m t e n P o p u l a t i o n fest
zus te l len , u m auf solche Weise d iese se lbs t in i h r e m A u f b a u u n d ihrer Z u s a m m e n 
s e t z u n g z u e r k e n n e n u n d auf sie w i r k e n zu k ö n n e n . 

D e r Sozia lhygieniker m u ß also e inen a n d e r e n W e g e insch lagen als d e r 
K l i n i k e r u n d d e r P s y c h i a t e r . E r w i r d n i ch t v e r s u c h e n , wenige besonders auf
fa l lende , d u r c h pa tho log ische M e r k m a l k o m p l e x e c h a r a k t e r i s i e r t e K ö r p e r b a u -
t y p e n h e r a u s z u a r b e i t e n , s o n d e r n er m u ß b e s t r e b t sein, s ä m t l i c h e i n n e r h a l b e iner 
B e v ö l k e r u n g v o r h a n d e n e n K ö r p e r b a u t y p e n zu erfassen, i h r e p r o z e n t u a l e B e 
t e i l igung u n d i h r e phys io log ische E i g n u n g zu erforschen. D a r u m is t es besser , 
z u n ä c h s t v o n a l len v o n k l in i scher Se i t e aufges te l l ten K ö r p e r b a u f o r m e n abzu 
sehen u n d vorur te i l s los m i t e x a k t e n M e t h o d e n a n d ie g e s a m t e B e v ö l k e r u n g 
oder a n e inze lne G r u p p e n de r se lben h e r a n z u t r e t e n u n d sie e iner g l e i chmäß igen 
U n t e r s u c h u n g zu u n t e r z i e h e n . W e n n es e i n m a l ge l ingen sol l te , solche E r h e b u n g e n , 
w e n n a u c h i n k l e i n e m A u s m a ß u n d m i t B e s c h r ä n k u n g auf d ie wesen t l i ch s t en 
M e r k m a l e an l äß l i ch e iner V o l k s z ä h l u n g v o r z u n e h m e n , d a n n e r s t w e r d e n w i r 
d ie i d e a l e G r u n d l a g e b e k o m m e n , d ie u n s e inen s icheren Ü b e r b l i c k ü b e r d ie k ö r p e r 
l iche Bescha f f enhe i t u n s e r e r B e v ö l k e r u n g zu g e b e n i m s t a n d e is t . 

D i e e r s t e o b e n beze ichne te A u f g a b e is t e ine t e c h n i s c h e , d ie zwei te e ine 
s t a t i s t i s c h e ; n u r die e r s t e re k a n n h i e r b e h a n d e l t w e r d e n . D i e K e n n t n i s d e r 
a n t h r o p o m e t r i s c h e n T e c h n i k w i r d a b e r n i c h t n u r von d e m s t a t i s t i s ch a r b e i t e n d e n 

M a r t i n , Anthropometrie. 1 



2 RUDOLF MARTIN : Anthropometrie. 

Soz ia lhyg ien ike r v e r l a n g t w e r d e n m ü s s e n , s o n d e r n sie w i r d b e s o n d e r s i m H i n 
bl ick auf die F r a g e d e r B e r u f s e i g n u n g a u c h d e n Ä r z t e n d e r Beruf s b e r a t u n g s -
ä m t e r , d e m F o r t b i l d u n g s s c h u l a r z t u n d d e m F a b r i k a r z t v o n N u t z e n se in . S c h o n 
l ängere Z e i t f inde t sie A n w e n d u n g i n der Säug l ings fü rsorge , S c h u l g e s u n d h e i t s 
pflege u n d V e r s i c h e r u n g s m e d i z i n , bedar f a b e r auf a l l en d i e sen G e b i e t e n e ine r 
V e r b e s s e r u n g n a c h v e r s c h i e d e n e n Se i t en h i n . 

D i e h e u t e ü b l i c h e n M e t h o d e n , d u r c h Messung u n d B e s c h r e i b u n g e i n e n 
e x a k t e n A u s d r u c k für d ie m o r p h o l o g i s c h e n M e r k m a l e e ines M e n s c h e n z u f i nden , 
s ind v o n d e r A n t h r o p o l o g i e z u m Z w e c k e des S t u d i u m s f r e m d e r M e n s c h e n r a s s e n 
a u s g e a r b e i t e t w o r d e n . D a d u r c h w u r d e n p r a k t i s c h e A n h a l t s p u n k t e g e w o n n e n , 
u n d d ie a n t h r o p o m e t r i s c h e T e c h n i k h a t h e u t e e inen G r a d d e r G e n a u i g k e i t e r 
re ich t , d e r k a u m m e h r zu ü b e r t r e f f e n sein w i r d . B e d i n g u n g für eine e r fo lgre iche 
A r b e i t i s t a b e r a l le rd ings 1. d i e B e n u t z u n g wissenschaf t l i ch e inwandf re i e r I n 
s t r u m e n t e , 2 . gewissenhaf te B e f o l g u n g de r t e c h n i s c h e n Vorsch r i f t en u n d 3 . ge 
n ü g e n d e Ü b u n g u n d E r f a h r u n g des B e o b a c h t e r s . 

G a n z a n d e r s a b e r a ls i n d e r R a s s e n k u n d e i s t die F r a g e s t e l l u n g in d e r Sozial
hygiene. E s k a n n sich be i de r l e t z t e r e n n u r u m solche M e r k m a l e h a n d e l n , d u r c h 
d ie d e r a l lgemeine K ö r p e r b a u t y p u s c h a r a k t e r i s i e r t w i r d . D a n a c h i s t d ie A u s 
w a h l d e r M a ß e zu treffen, d ie w i e d e r i m H i n b l i c k auf spezie l le F r a g e n w i r d ein
g e s c h r ä n k t ode r a u s g e d e h n t w e r d e n m ü s s e n . E i n g e d a n k e n l o s e s D r a u f l o s m e s s e n 
h a t k e i n e n S inn , s o n d e r n j edes M a ß m u ß e n t w e d e r für s ich a l le in o d e r i n B e 
z i ehung z u e i n e m a n d e r e n i r g e n d e i n wich t iges V e r h ä l t n i s des K ö r p e r s z u m A u s 
d r u c k b r i n g e n . I r r i g i s t d ie V o r s t e l l u n g , d a ß d u r c h M e s s u n g n u r d i e ä u ß e r e 
K ö r p e r f o r m , d e r H a b i t u s , fes tge leg t w e r d e n k ö n n e . Vie le u n s e r e r M e ß p u n k t e 
l iegen a m Skele t , u n d d ie v o n d i e s e m a u s g e h e n d e n M a ß e er fassen d a h e r a u c h 
d e n A u f b a u des K n o c h e n g e r ü s t e s , w ä h r e n d a n d e r e , b e s o n d e r s U m f a n g m a ß e , d i e 
B e t e i l i g u n g d e r M u s k u l a t u r u n d d e s F e t t p o l s t e r s a n d e r Z u s a m m e n s e t z u n g des 
K ö r p e r s e r k e n n e n lassen . A l l e rd ings , d i e e inzelne Z a h l a n s i ch is t oft t o t u n d n i c h t s 
s agend u n d bedar f z u m V e r s t ä n d n i s d e r e r l ä u t e r n d e n B e s c h r e i b u n g u n d E r k l ä r u n g . 

D a ß e ine E i n h e i t l i c h k e i t i n d e r T e c h n i k , d. h . in d e r G e w i n n u n g de r e inze lnen 
M a ß e d ie G r u n d b e d i n g u n g i s t , u m d ie R e s u l t a t e v e r s c h i e d e n e r B e o b a c h t e r m i t 
e i n a n d e r ve rg le i chen u n d z u s a m m e n s t a t i s t i s c h v e r a r b e i t e n zu k ö n n e n , v e r s t e h t 
s ich v o n se lbs t . D i e i n d e n fo lgenden B l ä t t e r n m i t g e t e i l t e n Vorschr i f t en b e r u h e n 
auf e ine r 3 0 j ä h r i g e n E r f a h r u n g ; sie s i n d wiede rho l t u n d v o n v ie len Se i t en n a c h 
geprüf t w o r d e n u n d h a b e n h e u t e e ine fas t a l lgemeine V e r b r e i t u n g ge funden . 
E s sol l te d a h e r a n i h n e n n i c h t s g e ä n d e r t w e r d e n , w e n n n i c h t g a n z speziel le 
G r ü n d e d a f ü r vor l iegen . 

Z u r E r f o r s c h u n g d e r q u a n t i t a t i v e n M e r k m a l e de s m e n s c h l i c h e n K ö r p e r s 
k o m m e n i n B e t r a c h t : 

1. g e r a d l i n i g e M a ß e , e n t w e d e r d i r e k t e o d e r p r o j e k t i v i s c h e ; 
2 . U m f a n g e , K u r v e n u n d B o g e n ; 
3 . W i n k e l ; 
4 . G e w i c h t e , i n e r s t e r L i n i e d a s K ö r p e r g e w i c h t ; 
5 . V o l u m i n a ; 
6. d i e B e r e c h n u n g d e r K ö r p e r o b e r f l ä c h e . 

Instrumentarium. 
Zur Feststellung dieser verschiedenen Maßverhältnisse, wobei die unter 1, 2 und 4 

aufgezählten die wichtigsten sind, sind besondere Instrumente notwendig, die zunächst 
kurz beschrieben werden sollen. 

Zur Abnahme der geradlinigen Maße, d. h. der Höhen, Breiten und Durchmesser des 
Körpers in verschiedenen Ebenen, dienen das Anthropometer, der Stangenzirkel, der Gleit
zirkel und der Tasterzirkel. 



Instrumentarium. 3 
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1. Das Anthropometer. Es gestattet, die Höhenlage irgendwelcher Körperpunkte über 
der Stand- oder Sitzfläche in Projektion auf die vertikale Körperachse mit absoluter Sicher
heit zu bestimmen. 

Das Anthropometer besteht aus einem runden, nur an einer Seite etwas abgeflachten, 
2 m langen Hohlstab aus Messing, der in 4 Teile zerlegbar ist. Der Stab besitzt eine doppelte 
Millimeterskala. Die eine erstreckt sich, am unteren Stabende beginnend, von 0—2000 mm 
über alle 4 Teilstücke, die andere ist auf der entgegengesetzten Seite des Stabes angebracht 
und läuft in umgekehrter Richtung, mit dem Nullpunkt am oberen Ende des Anthropometers 
beginnend, nur über die beiden oberen Teilstücke des Stabes. Diese letztere Skala kommt 
für die Höhenmessungen nicht in Betracht. Dem Anthropometer sind außerdem zwei 28 cm 
lange, schmale, an dem einen Ende spitz auslaufende und auf einer Seitenfläche mit Millimeter
einteilung versehene Stahllineale beigegeben, die bei den neueren Instrumenten mit den 
römischen Ziffern I und 77 bezeichnet sind. 

Vor Beginn einer Messung steckt man 
die vier genau ineinandergepaßten Teilstücke 
unter Beachtung der beiden Skalen sorgfältig 
und fest ineinander, so daß die Gradein
teilungen an keiner Stelle unterbrochen sind. 

An dem Anthropometerstab gleitet in 
sicherer Führung ein Metallschieberkästchen 
mit einem Fensterausschnitt, das an seinem 
oberen Ende eine Querhülse trägt, in welcher 
das eine (mit I bezeichnete) Stahllineal hori
zontal verschiebbar ist. Das Lineal muß so 
in die Schieberhülse eingesteckt werden, daß, 
wenn man auf den Fensterausschnitt des 
Schieberkästchens blickt, die Spitze nach 
links und unten gerichtet und dem Beschauer 
die nicht eingeteilte Fläche des Lineals zu
gekehrt ist. (Nur das eine der beiden Lineale 
entspricht dieser Anforderung.) Ist das Lineal 
richtig in die Hülse eingeführt, so liegt seine 
Spitze und Unterkante in einer Linie mit 
dem Oberrand des Schieberfensters, so daß 
an diesem die Höhe eines jeden von der 
Linealspitze oder dem Linealunterrand be
rührten Körperpunktes über der Stand- oder 
Sitzfläche abgelesen werden kann. Das In
strument ist jetzt für die Abnahme der 
Höhenmessungen zum Gebrauch fertig. 

Wenn von Höhenmessungen nur die 
Körpergröße in Betracht kommt, so kann 
man auch eine gewöhnliche Meßlatte mit 
Winkelhaken verwenden, wie sie meist in 
Schulen gebraucht werden. Diese aus Holz 
gearbeiteten Meßlatten haben aber in der 
Regel den Nachteil, daß der an ihnen gleitende 
Winkelhaken zuviel Spielraum hat, so daß 
das Maß je nach der Handhabung zu klein oder zu groß ausfällt. Meßlatten, die mit einem 
Sitz verbunden sind, gestatten auch noch die Feststellung der Stammlänge (Sitzhöhe). 
Bessere Resultate als die Meßlatte mit Winkelhaken gibt ein einfacher, in Millimeter ein
geteilter, an der Wand befestigter Meterstab, an dem entlang man einen genau gearbei
teten Holzwinkel herabführt. Dieser letztere muß mindestens 2—3 cm dick sein und 
15 cm Seitenlänge haben, damit man ihn bequem mit der Hand fassen und fest an die 
Wand andrücken kann, wobei er zugleich mit breiter Fläche auf dem Scheitel des Kopfes 
aufruht. 

2. Der Stangen- oder Schieberzirkel, der zur Feststellung der Körperbreiten oder anderer 
kürzerer Maße, wie z. B. der Fußlänge und Fußbreite, dient. Aus Sparsamkeitsgründen 
wird als Stangenzirkel einfach das oberste Teilstück des Anthropometers benutzt. Will 
man größere Körperdimensionen messen, so können auch die beiden oberen Teilstücke des 
Anthropometers als Stangenzirkel dienen. Zu diesem Zwecke wurde an dem Kopfende des 
obersten Teilstückes eine zweite, der Schieberhülse entsprechende und mit ihr parallel ge
richtete Hülse angebracht, die für das zweite (mit II bezeichnete) Lineal bestimmt ist. Dieses 
wird, unter der Voraussetzung, daß man wieder wie vorhin den Fensterausschnitt des Schiebers 
und damit die bis 2 m durchlaufende Skala des Stabes gegen sich gerichtet hat , so in die 

Abb. 1. Anthropometer, in seine 4 Teile auseinander 
genommen. Daneben die beiden Lineale. 1 / 6 n. Gr. 

1* 



4 RUDOLF MARTIN : Anthropometrie. 

Hülse eingesteckt, daß es, dem Schieberlineal entgegengesetzt, mit der Spitze zwar auch 
nach abwärts , aber nach rechts sieht. Auch an diesem Lineal muß wieder die nichtgraduierte 

Fläche dem Beschauer zugekehrt sein, sonst ist 
das Lineal unrichtig eingesetzt. Es ist vorteil
haft, gleich vor Beginn einer Messung beide 
Lineale in der angegebenen Weise an dem Stabe 
anzubringen. 

Geht man beim Messen von den Höhen
maßen zu den Breitenmaßen über, d. h. will 
man das Anthropometer in einen Stangenzirkel 
umwandeln, so hebt man einfach das oberste 
Teilstück des Anthropometers mit dem Schieber
kästchen ab, muß aber nun das Schieberlineal 
so umstecken, daß es dem oberen Lineal gleich
gerichtet ist. Dies geschieht mit einem Griff 
am raschesten und bequemsten dadurch, daß 
man, das Stabstück in der linken Hand haltend, 
das Lineal mit der rechten Hand an seinem 
hinteren Ende faßt und herauszieht und dann 
den Stab um seine Längsachse um 180° dreht, 
so daß jetzt der Fensterausschnitt des Schiebers 
dem Beschauer abgewendet ist. Hierauf wird 
das Lineal von neuem von derselben Seite her, 
d. h. von rechts nach links, so in die Hülse ein
geführt, daß seine Spitze nach oben und links 
schaut. Jetzt sind an beiden Linealen die gra
duierten Breitseiten gegen den Beschauer ge
richtet und die Linealspitzen einander zugekehrt. 
Zur Abnahme direkter Maße werden beide 
Lineale gleich lang ausgezogen, d. h. auf die
selbe Millimeterzahl eingestellt. Bei projekti-
vischen Messungen bilden die beiden Lineale zwei 
rechtwinklige Ordinaten, der Stab des Stangen
zirkels die Abszisse, auf die die beiden Endpunkte 
der zu messenden Linie projiziert werden. 

Das Ablesen der Entfernung der beiden 
Linealspitzen erfolgt beim Stangenzirkel natür
lich an der von oben beginnenden Skala, und 
zwar an dem Oberrand der Schieberhülse, also 
an der dem Fensterausschnitt entgegengesetzten 
Seite des Schiebers. 

S ta t t der geraden Lineale kann man auch solche mit einer 
tasterförmigen Ausbiegung verwenden, was besonders bei Tiefen
durchmessern, z. B. beim sagittalen Brustdurchmesser, von 
Vorteil ist. 

Anthropometer und Stangenzirkel müssen leicht trans
portabel sein, um die Untersuchungen überall vornehmen zu 
können. Zu diesem Zwecke wird der Stab, wie oben schon be
merkt, in 4 Teile zerlegt, die samt den Linealen in Ösen einer 
Segeltuchtasche eingesteckt und zusammengerollt nur wenig 
Baum wegnehmen und vor Feuchtigkeit geschützt sind. 

3. Der Gleitzirkel. Er stellt vor allem für die feineren Ge
sichts- und Winkelmessungen ein sehr handliches Instrument 
dar, ist der Schiebelehre der Mechaniker nachgebildet und unter
scheidet sich, von dem Stangenzirkel nur durch seine geringe 
Größe und die Unverschiebbarkeit seiner Arme. Er besteht aus 
einem 250 mm langen, beiderseitig mi t Millimetereinteilung ver
sehenen Stahllineal, an dessen einem Ende ein 120 mm langer 
Querarm mit einem zugespitzten und einem stumpfen, abge
platteten Ende befestigt ist. Ein an dem Stahllineal gleitender 
Schieber t rägt einen zweiten, genau gleich gebauten und gleich 
langen Querarm. Die Gradeinteilung beginnt mit dem Nullpunkt 
an der Basis des festen Armes, und der Abstand der Zirkelspitzen 
resp. der Innenflächen der Querarme wird an einer abgeschrägten 

Abb. 3. Gleitzirkel. 7 4 n . Gr. Stelle des Schiebers abgelesen. An diesem Instrumente erlaubt 

Abb. 2. Stangenzirkel (oberstes Teilstück des An
thropometers) mit eingesteckten Linealen, zum Ge
brauch fertig. Daneben die beiden Lineale mi t 

Tasterarmen. V, n. Gr. 
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eine kleine Schraube an der unteren Schmalseite des Schiebers, diesen letzteren in jeder 
beliebigen Lage durch eine rasche Schraubendrehung festzustellen. 

4. Der Tasterzirkel. Er dient vor allem zur Feststellung der Kopf maße, soweit sie 
nicht projektivisch genommen werden müssen. Der Tasterzirkel besteht aus zwei durch 
ein Gelenk verbundenen Stahlschenkeln, die in ihrem unteren Abschnitt gerade, in ihrem 
oberen aber seitlich ausgebogen und mit birnförmig abgerundeten Enden versehen sind. 
Der eine Schenkel trägt an der Stelle, wo die Abbiegung beginnt, den Drehpunkt eines mit 
Reduktionstellung versehenen Stahllineals, welches in einem am anderen Schenkel drehbar 
angebrachten Fünrungskästchen mit Index hin- und hergleitet. Die maximale ablesbare 
Entfernung der Zirkelspitzen beträgt 300 mm. Die Ablesung erfolgt an der abgeschrägten 
Kante des Index des Führungskästchens. Eine kleine Schraube an der Unterseite des 
letzteren gestattet, die Tasterarme in jeder Lage zu fixieren und damit die Richtigkeit des 
abgelesenen Maßes zu kontrollieren. In geschlossenem Zustande kann das Instrument bequem 
in die Tasche gesteckt werden; das Stahllineal liegt dann auf den sich mit ihren Enden be
rührenden Tasterarmen. Will man die Messung beginnen, so zieht man die beiden Arme 
soweit auseinander, daß man das Lineal in das Führungskästchen einstecken kann. Die 
Schraube des letzteren wird dann so gestellt, daß eine halbe Umdrehung genügt, um das 
Lineal zu fixieren. 

Abb. 4. Tasterzirkelj geschlossen und geöffnet, lU n. Or, 

5. Das Bandmaß. Dasselbe dient zur Messung von Kurven und Umfangen. Für 
anatomisch-medizinische Zwecke kommt nur ein Stahlbandmaß von 150—200 cm Länge 
in Betracht. Bandmaße aus gewebtem Stoff differieren infolge der schlechten Einteilung 
unter sich und vom Normalmetermaß oft um 10 mm und dehnen sich außerdem im Ge
brauch. 

Die 3 letztgenannten Instrumente, Gleitzirkel, Tasterzirkel und Bandmaß werden zu
gleich mit einem Dermographen und einem Bleistift in einer leicht transportablen Segeltuch
mappe, die auch noch eine Tasche für die Beobachtungsblätter enthält, geliefert. Als Fabrikant 
für anthropologische Apparate kam früher nur die feinmechanische Werkstätte von P. Her
mann, Rickenbach & Sohn in Zürich in Betracht; seit 3 Jahren werden die oben genannten 
Instrumente aber auch von Alig & Baumgärtel, Präzisionsmeßwerkzeugfabrik in Aschaffen
burg, hergestellt und können direkt von dort bezogen werden. 

6. Das Ansteckgoniometer. Es gestattet die Abnahme verschiedener Winkel am Körper, 
z. B. die Neigung des Brustbeines zur Vertikalen, die Neigung der Gelenk- und Beckenachsen 
zur Horizontalen, und besonders die Messung von Kopf- und Gesichtswinkeln. Es besteht 
aus einem Metallgradbogen mit Zeiger, der sowohl an den oberen Arm des Gleitzirkels wie 
an das Lineal des Stangen- oder Tasterzirkels angesteckt werden kann. Zu diesem Zweck 
wird das Lineal in die an der Hinterfläche des geraden Transporteurrahmens angebrachte 
Hülse eingesteckt und mittels zweier Schrauben festgeschraubt. Die Ablesung erfolgt ent-
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weder an der Spitze des Zeigers, oder an der Strichmarke des Fensterausschnittes, der am 
hinteren Ende des Zeigers angebracht ist. Das Instrument muß natürlich immer in einer 
bestimmten Ebene gehalten werden, da es den einen Schenkel des zu messenden Winkels 
darstellt. 

7. Die Wage. Zur Feststellung des Körpergewichtes dienen am besten amtlich geeichte 
Personenwagen mit Laufgewichtsanordnung von 200 kg Wiegekraft, die entweder mit Stand

brücke oder mit Sitz eingerichtet sind. Ein
fache Dezimalwagen sind auch verwendbar, 
erfordern aber bei Massenuntersuchungen 
durch das beständige Auswechseln der Ge
wichte zuviel Zeit. Zeigerwagen, die das Ge
wicht durch Zusammendrücken einer Feder 
oder durch Pendelausschlag anzeigen, geben 
nach längerem Gebrauch ungenaue Resultate, 
da die Elastizität der Feder im Laufe der 
Zeit nachläßt. 

Unerläßlich ist eine beständige Kontrolle 
der Wage, eigentlich vor dem Beginn einer 
jeden größeren Reihenwägung und besonders 
nach Ortsveränderungen. Man verwendet da
zu ein Normalgewicht, das mindestens i / ^ d e r 
Wiegekraft der Wage betragen muß. Man 
prüfe auch die richtige Stellung der Wage 
mittels Senkblei und Wasserwage und lasse 
den zu Wiegenden sich stets genau auf die 
Mitte der Brücke stellen. 

Volumen- und Körperoberflächenmes
sungen kommen nur für Spezialfragen in Be
tracht, so daß die für deren Bestimmung 
verwendeten Methoden übergangen werden 
können. 

Körpermaße. 
I n d e n fo lgenden B l ä t t e r n sol len 

n u r d ie jenigen K ö r p e r m a ß e b e h a n d e l t 
w e r d e n , die für d i e K e n n t n i s d e s K ö r p e r 
b a u e s a m w i c h t i g s t e n u n d d i e zugleich 
a u c h d ie g e b r ä u c h l i c h s t e n s ind . Auf d ie 
g e n a u e Befo lgung d e r hier g e g e b e n e n 
Vorschr i f ten i s t zu a c h t e n , d a j e d e 
Ä n d e r u n g der T e c h n i k a u c h d a s R e s u l t a t 

bee in f luß t . Vo r d e m Beg inn g r ö ß e r e r Messungen m u ß die n o t w e n d i g e Ü b u n g 
e r w o r b e n w e r d e n , w a s n u r d u r c h w iede rho l t e Messungen a n e inze lnen I n d i v i d u e n 
e r re i ch t w e r d e n k a n n . S ä m t l i c h e Messungen s ind a m u n b e k l e i d e t e n I n d i v i d u u m 
v o r z u n e h m e n , h ö c h s t e n s d a s A n l e g e n einer d i e S c h a m t e i l e b e d e c k e n d e n B i n d e 
k a n n g e s t a t t e t w e r d e n . J e d e s w e i t e r e K l e i d u n g s s t ü c k a b e r , u n d sei es n u r e in 
H e m d o d e r e in B a d e a n z u g , b e e i n t r ä c h t i g t d ie G e n a u i g k e i t d e r B e s t i m m u n g 
der M e ß p u n k t e u n d m a c h t d ie B e o b a c h t u n g des so w i c h t i g e n ä u ß e r e n K ö r p e r 
reliefs u n m ö g l i c h . B e o b a c h t e r , d i e m i t d e m n ö t i g e n T a k t u n d m i t wissenschaf t 
l icher S a c h l i c h k e i t vo rgehen , w e r d e n k e i n e n W i d e r s t ä n d e n b e g e g n e n . S c h u l k i n d e r 
sol l ten u n b e k l e i d e t a b e r n u r e inze ln , n i c h t in A n w e s e n h e i t i h r e r Genossen , gemessen 
we rden . M a n erledige, u m d a s I n d i v i d u u m n i c h t zu e r m ü d e n , s ä m t l i c h e Mes
s u n g e n i n r a s c h e r Fo lge h i n t e r e i n a n d e r , was d a d u r c h e r l e i c h t e r t w i rd , d a ß m a n 
die g e f u n d e n e n Z a h l e n w e r t e e i n e m Gehi l fen zuruf t , d e r s ie z u r K o n t r o l l e wieder
hol t u n d in d a s B e o b a c h t u n g s b l a t t e i n t r ä g t . Die Re ihen fo lge de r M a ß e m u ß 
d e r a r t se in , d a ß i m I n t e r e s s e m ö g l i c h s t e r Ze i t e r spa rn i s e i n M a ß p r a k t i s c h l e ich t 
n a c h d e m a n d e r e n g e n o m m e n w e r d e n k a n n , u n d d a ß e in wiederho l t e s A u s 
wechse ln d e r I n s t r u m e n t e v e r m i e d e n wi rd . B e i u n r u h i g e n P e r s o n e n , b e i w e l c h e n 

Abb. 5. Ansteckgoniometer, an dem Stangenzirkel 
angebracht. 1 / f i n. Gr. 
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die Möglichkeit besteht, daß sie ihre Körperhaltung während des Messens ver
ändern, wird man vorteilhafterweise sämtliche Meßpunkte, ehe man mit den 
Messungen beginnt, aufsuchen und mit dem Dermographen auf der Haut durch 
kleine Kreuzchen oder dünne kurze Striche markieren. Bei dieser Aufzeichnung 
der Punkte achte man sorgfältig darauf, daß man die Haut nicht während der 
Palpation auf ihrer Knochenunterlage verschoben hat. 

Körpergewicht [Nr. 71]1). Für 
wissenschaftlich brauchbare Unter
suchungen kommt ausschließlich das 
Nacktgewicht in Betracht. Alle durch 
Abzug von Kleidergewichten berech
neten Körpergewichte geben nur ganz 
approximative, für individuelle Fälle 
durchaus wertlose Zahlen, denn das 
Gewicht der Kleider unterliegt bei 
unserer Bevölkerung je nach Geschlecht, 
sozialem Stand und Jahreszeit großen 
Schwankungen. Wo unüberwindliche 
Schwierigkeiten die Abnahme des Nackt
gewichtes unmöglich machen, wird man 
schließlich das Individuum mit dem 
Hemd bekleidet wiegen müssen. Als 
mittleres Hemdgewicht wird bei er
wachsenen Männern durchschnittlich 
350 g, bei Frauen durchschnittlich 160 g 
in Abzug gebracht werden müssen. Wo 
kein Abzug gemacht wird, ist auf dem 
Meßblatt anzugeben: Gewicht im Hemd. 
Die Wägung selbst muß auf 100 g 
genau festgestellt und das Gewicht in 
Kilogramm eingetragen werden. Bei 
wiederholten Wägungen des gleichen 
Individuums ist die Tageszeit zu be
rücksichtigen, da unter normalen Ver
hältnissen das Körpergewicht im Laufe 
des Tages regelmäßig zunimmt. 

Körpergröße [Nr. 1]. Sie ist gleich 
der vertikalen Entfernung des Scheitels 
von der Bodenfläche beim aufrecht-
stehenden Individuum. Zur Bestim
mung der Körpergröße und der folgen
den Höhenmaße wird das Individuum 
aufrecht in guter natürlicher Haltung 
so an eine senkrechte Wand gestellt, 
daß es diese mit den Wersen, mit Ge
säß und Bücken, jedoch nicht mit dem 
Hinterkopf berührt. Der Kopf darf 
nicht nach der Seite geneigt und muß 
von dem Beobachter so eingestellt 
werden, daß der leicht palpierbare 
Unterrand der Orbita und die Ober
ränder der beiden Ohrecken (Tragus) in eine Horizontale zu liegen kommen. Es genügt 
in der Regel die Bestimmung der Ohr-Augenhorizontalen an der einen, am bequemsten an 
der rechten Kopfseite. Die Schultern dürfen nicht hochgezogen werden, und die möglichst 
gestreckten Arme hängen an den Seiten des Körpers herab, so daß die Handteller gegen 
die Seitenflächen der Oberschenkel sehen. Nun stellt sich der Beobachter an die rechte 
Seite der zu messenden Person, indem er das Anthropometer nur mit 3 Fingern seiner 
rechten Hand am Unterrand des Schieberkästchens festhält. Das Instrument muß dabei 
senkrecht und genau in der Medianebene vor dem Individuum, und das langausgezogene 

1 i m 
m * II 1 - j j 

r 7 ..* <*^i^^l| 

Abb. 6. Messung der Körpergröße mit dem Anthropo
meter. 

1 ) Die in eckigen Klammern beigefügten Zahlen beziehen sich auf die Nummern in 
der somatometrischen Technik des von dem Verf. herausgegebenen Lehrbuches der Anthro
pologie. Jena : Fischer 1914. 
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Schieberlineal einige Zentimeter über dem Scheitel des Individuums stehen. Jetzt schiebt 
man das Schieberkästchen langsam herab, bis der Unterrand des Lineals den Scheitel (Vertex) 
berührt, was mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand kontrolliert wird, und liest die 
Körpergröße auf Millimeter genau a m Oberrand des Fensterausschnittes ab. Auch bei allen 
folgenden Höhenmessungen hält man das Anthropometer in der rechten Hand, während 
man mit der linken Hand je nach Bedürfnis das Schieberlineal auszieht oder zurückschiebt 
und die Meßpunkte palpiert. Das Vertikalhalten des Instrumentes macht nur dem Anfänger 
einige Schwierigkeit, die aber nach kurzer Übung überwunden wird. Im übrigen kann man 
die unteren 10 cm des Anthropometers auch in eine Fußplat te mit Hülse einlassen, wo
durch das Instrument von selbst senkrecht stehen bleibt. 

In einzelnen, besonders klinischen Fällen kann die Bestimmung der Körpergröße und 
der anderen Höhenmaße am Aufrechtstehenden unmöglich sein. Man ist dann genötigt, die 
Messungen am Liegenden vorzunehmen in der Art, wie man Leichenmessungen ausführt, wozu 
wieder das Anthropometer verwendet werden kann. Allerdings muß die Unterlage durchaus 
eben sein. Messungen im Bett oder auf einer nachgiebigen Matratze sind unbrauchbar. 
Dagegen genügt irgendein Tisch, auf den man das Individuum mit dem Rücken der Länge 
nach ausgestreckt legt und an dessen unterem Ende man ein senkrechtes Brett anbringt, 
an das die Fußsohlen angestemmt werden. An den oberen Abschnitt dieses ungefähr 35 cm 
hohen und 40 cm breiten Brettes wird eine 6 cm lange, horizontal gestellte, halbierte Metall
hülse angebracht, in die man das untere Ende des Anthropometers legt, so daß der Null
punkt des Stabes der Fußplat te entspricht. Ein gleich hohes Stat iv mit entsprechender 
halbierter Metallhülse wird an das Kopfende gestellt und ist dazu bestimmt, den oberen 
Teil des Instrumentes aufzunehmen. Der Stab des Anthropometers liegt nun genau horizontal 
in der Medianebene über dem zu Untersuchenden, und man braucht das Schieberlineal 
nur von oben herunter auf die Meßpunkte zu führen, um die entsprechenden Höhen ablesen 
zu können. Unter den Kopf wird ein Kissen gelegt, weil jetzt die Ohr-Augenebene senkrecht 
zur Tischfläche stehen muß (vgl. Lehrbuch Abb. 30, S. 114). 

Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, daß die am Liegenden gewonnenen 
Maßzahlen nicht mit den im Stehen ermittelten verglichen und zusammen verarbeitet werden 
dürfen. Nach eigenen Beobachtungen an mittelgroßen Individuen konnte ich durchschnitt
liche Unterschiede von 14—55 mm für die einzelnen Höhen bei großen individuellen Schwan
kungen feststellen. Es sind eben im Liegen die Stellung des Beckens und die Krümmungen 
der Wirbelsäule ganz andere als im Stehen. Auch werden im Liegen die Schultern hoch
gezogen, und durch die Verlagerung der Eingeweide verändert sich auch die äußere Form 
des Abdomens und Brustkorbes und damit Nabel- und Mammillenlage. Es ergibt sich also 
eine ganz andere äußere Körpertopographie als beim Stehenden. 

Stammlänge (Sitzhöhe) [Nr. 23]. Sie entspricht der vertikalen Entfernung des Scheitels 
von der Sitzfläche, d. h. der Tubera ischiadica bei aufrechter Körperhaltung. Das Individuum 
muß auf einem 40 cm hohen Hocker mit gebeugten und geschlossenen Beinen und in straffer, 
aufrechter Haltung sitzen. Der Kopf ist wieder in die Ohr-Augenebene einzustellen. Man 
nimmt das Maß in der Weise, daß man das Anthropometer senkrecht in der Mitte des 
Rückens des zu Messenden auf die Sitzfläche stellt und das Schieberkästchen soweit herab
führt, bis die Unterkante des Lineals auf dem Scheitel aufliegt. 

Die Methode, die DREYER 1 ) zur Messung der Stammlänge (von ihm fälschlich als Rumpf
länge bezeichnet) anwendet, wobei das Individuum mit leicht angezogenen Beinen auf dem 
Boden sitzt, mit dem Rücken gegen eine Wand bzw. die Meßlatte, ergibt andere Resultate 
als die von mir vorgeschriebene Technik. Dagegen ist die von PIRQUET 2 ) angewandte Methode 
der meinen identisch, nur daß der P i R Q U E T s c h e Schieber der Meßlatte, wie bei allen ähnlichen 
Meßlatten, ein etwas großes Spiel besitzt, wodurch eine nicht leicht zu kontrollierende Fehler
quelle gegeben ist. Bei Säuglingen und kleinen Kindern wird die Messung der Stammlänge 
am besten liegend auf einer Meßbank vorgenommen, wobei Scheitel und Gesäß zwischen 
2 vertikale Holzplatten eingespannt werden. 

Z u r r i c h t i g e n A b n a h m e d e r i m fo lgenden a u f g e z ä h l t e n M a ß e is t d i e g e n a u e 
K e n n t n i s e in iger M e ß p u n k t e n ö t i g , d i e m e i s t e n s d u r c h d ie S k e l e t u n t e r l a g e ge
geben s i n d . U m die B e s c h r e i b u n g , ü b e r die i m e inze lnen k e i n e Zweifel b e s t e h e n 
we rden , z u u n t e r s t ü t z e n , i s t A b b . 7 be igegeben , auf w e l c h e r diese M e ß p u n k t e 
d u r c h k l e i n e P u n k t e b e z e i c h n e t s ind . 

Eumpflänge. Als zuverlässigstes Maß, das wir feststellen können, empfehle ich die 
Länge der vorderen Rumpfwand [Nr. 27], weil alle an der Rückenfläche des Körpers ge
wonnenen Rumpfmaße infolge der individuell wechselnden Ausbildung und Richtung der 

*) DREYER , G.: The Assessment of Physical Fitness, S. 5—6. New York 1921. 
2 ) PIRQUET , C. V . : System der Ernährung, S. 50. Berlin 1917. 
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Dornfortsätze unsichere Resultate ergeben. Das Maß kann direkt mit dem Stangenzirkel 
[Nr. 27 a] oder indirekt mit dem Anthropometer genommen werden. Dazu sind 2 Maße nötig: 

a) Höhe des oberen Brustbeinrandes über dem Boden [Nr. 4]. Als Meßpunkt dient das 
Supras te rna l , das ist derjenige Punkt am Oberrand der Incisura jugularis, der von 
der Medianebene geschnitten wird. Der Punkt ist bei den meisten Menschen durch eine 
deutliche Grube charakterisiert. Das Maß wird am besten direkt nach der Feststellung 
der Körpergröße genommen. Zu diesem Zwecke läßt man das Anthropometer ruhig an seiner 

Abb. 7. Umrißfigur eines Mannes mit eingezeichnetem Skelet in Vorder- und Seitenansicht. Die kleinen Punkte 
stellen die Meßpunkte dar, an denen die Maße genommen werden müssen. 

ursprünglichen Stelle stehen, neigt es nur ein wenig nach außen, stößt das Schieberlineal 
leicht zurück, um das Schieberkästchen am Gesicht des zu Messenden vorbei bis in die Höhe 
des oberen Brustbeinrandes (Incisura jugularis) herabführen zu können. Nun zieht man 
das Schieberlineal bei senkrecht stehendem Anthropometer wieder soweit aus, daß die Spitze 
auf dem als Supras terna l bezeichneten Meßpunkt aufliegt, was mit dem Zeigefinger der 
linken Hand leicht kontrolliert werden kann. 

b) Höhe des oberen Symphysenrandes über dem Boden [Nr. 6], In gleicher Weise, wie 
eben beschrieben, d. h. ohne das Anthropometer von seinem Platze zu rücken, zieht man 
das Schieberkästchen bis in das Niveau des Oberrandes der Symphysis ossium pubis herab. 
Der hier gelegene Meßpunkt (Symphysion) wird leicht gefunden, wenn man die flache Hand 
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mit gestreckten Fingern auf die vordere Bauchwand des zu Messenden legt und unter leichtem 
Druck nach innen soweit nach abwärts führt, bis die Spitze des 3. Fingers auf eine har te 
Unterlage stößt. Hier ist der gesuchte Meßpunkt, der meist im Niveau der oberen Scham
haargrenze resp. einer kleinen transversalen Beugungsfurche liegt, die besonders bei Kindern 
den Schamberg deutlich nach oben begrenzt. Das Symphysion entspricht also stets dem 
höchsten Punkte der Symphyse in der Medianebene und darf nicht auf der Vorderfläche 
oder gar in der Nähe der äußeren Geschlechtsteile gesucht werden. 

Durch Abzug des letzteren von dem vorletzten Maß berechnet man die Länge der 
vorderen Rumpfwand [Nr. 27], oder man setzt die beiden Spitzen der Lineale des Stangen
zirkels an Suprasternale und Symphysion an und liest das Maß direkt ab. Die indirekte 
Messung ist aber vorzuziehen, weil man dadurch zugleich die Höhenlage wichtiger Körper
punkte über dem Boden erhält, was für die Konstruktion einer Proportionsfigur (s. weiter 
unten) notwendig ist. 

OEDER (Zeitschr. f. Versich.-Med. Bd. 2, S. 15—16. 1909) bestimmt zur Berechnung 
einer Oberlänge und Unterlänge des Körpers und einer sog. proportioneilen Körpergröße die 

Hohe der Mitte der Symphyse über dem Boden. Sie liegt ungefähr 2 cm tiefer als der 
Oberrand, ist aber nach meinen Erfahrungen nur schwer genau zu bestimmen. Die Messung 
eines so nahe an den äußeren Geschlechtsteilen liegenden Punktes wird auch meist als sehr 
unangenehm empfunden. 

Z u r w e i t e r e n C h a r a k t e r i s i e r u n g des R u m p f e s d i e n e n d i e fo lgenden M a ß e : 
Breite zwischen den Akromien (Schulterbreite) [Nr. 35]. Geradlinige Entfernung der 

beiden Akromialpunkte voneinander. Der zur Messung einzig verwendbare Akromialpunkt 
liegt ungefähr in der Mitte des Seitenrandes des von hinten unten nach vorn oben an
steigenden Akromion und ist gewöhnlich zwischen zwei etwas divergierenden Ursprungs
portionen des M. deltoideus leicht zu fühlen. Frontalschnitte durch das Schultergelenk 
beweisen, daß ein auf diese Weise bestimmter Punk t nur 3—5 mm höher als der Oberrand 
des Humeruskopfes gelegen ist. Man faßt den horizontal gehaltenen Stangenzirkel mit der 
rechten H a n d von oben her an seinem oberen Ende, mit der linken am Schieberkästchen, 
nachdem man die Stahllineale der Länge der Zeigefinger entsprechend ungefähr 90 mm 
ausgezogen hat . Ich palpiere zuerst beide Meßpunkte mit den Fingerbeeren der auf den 
Stahllinealen aufliegenden, ausgestreckten Zeigefinger. Hierauf lege ich die Spitze des 
oberen Stahllineals an den Seitenrand des linken Akromion und schiebe das Schieberlineal 
langsam an das rechte Akromion. Man kann bei dieser Technik leicht mit den Fingerspitzen 
feststellen, ob die Lineale wirklich den Meßpunkten richtig anliegen. Die Ablesung des 
Maßes erfolgt, wie bereits erwähnt, auf der oben angegebenen Maßskala, und zwar am 
Oberrand des Schieberkästchens. Eine an den stärksten seitlichen Ausladungen der 
Mm. deltoidei gemessene Schulterbreite ist mit der Akromialbreite natürlich nicht ver
gleichbar. 

Breite zwischen den Darmbeinkämmen [Nr. 40], d. h. zwischen den beiden am meisten 
seitwärts ausgeladenen Punkten der Cristae iliacae. Handhabung des Instruments wie bei 
der Bestimmung der Akromialbreite, nur müssen bei korpulenten Personen die Lineale 
länger ausgezogen werden. Man drücke die Lineale nur leicht an den Körper an und hüte 
sich vor allem davor, das Maß oberhalb s ta t t an den Seitenrändern der Darmbeinkämme zu 
nehmen, da die größte Breitenentwicklung gemessen werden soll. 

Größte Hüftbreite [Nr. 42 a]. Es handelt sich bei diesem Maße um die Feststellung der 
größten Breite in der Hüftregion, die sich bei mageren Personen mit der Breite zwischen 
den großen Rollhügeln (Trochanterbreite) deckt. Bei muskulösen und fettleibigen Individuen 
wird das Maß aber durch die seitlich über den Trochanteren vorspringenden Muskel- resf). Fe t t 
massen bedingt. An diese seitlichen Ausladungen werden die Lineale des horizontal gehaltenen 
Stangenzirkels fest, aber ohne einzudrücken, angelegt. 

Z w e i w e i t e r e B r e i t e n m a ß e d e s H u m p f e s s ind f ü r d i e a l l geme ine T o p o 
graph ie d e r v o r d e r e n R u m p f w a n d w i c h t i g : 

Breite zwischen den Brustwarzen (Mammillardistanz) [Nr..35]. Das Maß wird mit dem 
Stangenzirkel genommen, wobei man sich nur davor hüten muß, mit den Spitzen des Stangen
zirkels die Brustwarzen selbst zu berühren. Bei Frauen mit Descensus mammae hat es 
keinen Sinn, dieses Maß zu nehmen. 

Breite zwischen den vorderen oberen Darmbeinstacheln [Nr. 41]. Geradlinige Entfernung 
der beiden Iliospinalia superiora voneinander. Als Meßpunkt dient der am meisten abwärts 
gerichtete Punkt der Spina iliaca ant . sup. Er ist leicht zu finden, wenn man die 4 Finger 
der H a n d auf den Darmbeinkamm legt und mit dem Daumen in der Leistengegend von 
unten und innen nach außen und oben palpiert, bis man auf die knöcherne Unterlage stößt . 
Man überzeuge sich durch Verschieben der Haut, daß man wirklich die Spitze, d. h. den 
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am tiefsten stehenden Punkt gefunden hat. Er ist nicht identisch mit der am meisten vor
gewölbten Stelle des nach vorn abfallenden Darmbeinkammes. 

Wichtiger aber als diese Maße sind die Durchmesser und Umfange des Brustkorbes. 
Transversaler Brustdurchmesser [Nr. 36]. Diesen Durchmesser mißt man wie die vor

hergehenden mit horizontal gehaltenem Stangenzirkel, indem man die Lineale an die seitliche 
Thoraxwand an die Stelle der größten seitlichen Ausladungen anlegt. Man achte darauf, 
daß der Durchmesser in einer Mittelstellung zwischen Inspiration und Exspiration genommen 
wird. Die größten seitlichen Ausladungen liegen ungefähr in der Höhe des Unterrandes des 
Corpus sterni. Nimmt man das Maß stat t mit dem Stangenzirkel mit einem großen Taster, 
so muß man darauf achten, daß die Tasterspitzen auf die Rippen, nicht in einen Inter-
costalraum aufgesetzt werden. 

Der sagittale Brustdurchmesser [Nr. 37] wird in der gleichen Höhe senkrecht zum trans
versalen bestimmt. Da dieses Maß infolge der seitlichen Vorwölbungen des Brustkorbes 
und des Vorstehens der Schulterblätter über die Mittellinie nicht mit den geraden Linealen 
des Stangenzirkels genommen werden kann, so müssen diese durch Lineale mit Tasterarmen 
ersetzt werden, oder das Maß wird mit einem großen Tasterzirkel genommen. Dabei wird 
die eine Zirkelspitze auf das untere Ende des Corpus sterni, die andere auf den in der gleichen 
Horizontalen gelegenen Dornfortsatz der Brustwirbelsäule aufgesetzt. Auch dieser Durch
messer soll in der Atempause genommen werden. Man kann aber natürlich auch beide 
Maße in Inspirations- und Exspirationsstellung nehmen, nur ist dies dann anzugeben. 

Brustumfang a) bei ruhigem Atmen [Nr. 61], b) bei Inspiration [Nr. 61 a] und c) bei 
Exspiration [Nr. 61 b]. Von den verschiedenen Methoden, den Brustumfang zu messen, 
empfehle ich diejenige, bei welcher das Bandmaß hinten direkt unter den unteren Schulter
blattwinkeln, seitlich hoch in der Achselhöhle und vorn genau oberhalb der Mammillen 
über die Warzenhöfe verläuft. Beim Anlegen des Bandmaßes sollen die Arme des zu Messenden 
nur so weit, daß man eben das Bandmaß unter den Achselhöhlen durchziehen kann, aber 
nicht bis zur Horizontalen, gehoben werden und während der Messung selbst lose herab
hängen. Im weiblichen Geschlecht muß bei stärker ausgebildeter und nicht gesenkter Mamma 
das Bandmaß etwas höher angelegt werden; es ist daher vorteilhaft, noch ein zweites Maß 
direkt unter den Mammae, ungefähr in der Höhe der Basis des Processus xiphoideus, horizontal 
um den Thorax zu nehmen. Dieses Maß, bei Inspiration und Exspiration festgestellt, orientiert 
uns auch über die Größe der Flankenatmung. Es wäre überhaupt angezeigt, mehr als bisher 
auch die verschiedenen Atmungstypen zu beachten. Die bei den militärischen Aushebungen 
übliche Art, den Brustumfang mit seitwärts horizontal ausgestreckten Armen zu messen, 
hat den Vorteil, daß die unteren Schulterblattwinkel höher stehen, aber den Nachteil, daß 
die bei abduziertem Arm stark vorspringenden, vom M. pectoralis major und M. latissimus 
dorsi gebildeten Wandungen der Achselhöhle mitgemessen werden. Um ein richtiges Maß 
der respiratorischen Exkursionsbreite zu bekommen, muß man bei Ungeübten das Aus-
und Einatmen mehrere Male ausführen lassen. 

Bei der Beurteilung der absoluten Größe des Brustumfanges ist auch die Entwicklung 
des zu Untersuchenden mit zu berücksichtigen. Eine Zunahme des Brustumfanges kann 
in einzelnen Fällen (mit zunehmendem Alter) einzig und allein auf einer Vermehrung des 
Panniculus adiposus beruhen. 

Zieht man die gefundene Zahl des Brustumfanges bei tiefster Exspiration von der
jenigen bei maximaler Inspiration ab, so bekommt man als Differenz die sog. Exkursions
breite oder den Atmungsspielraum, d. h. den zahlenmäßigen Ausdruck für die mechanische 
Atmungsfunktion. Es sei aber hier noch ausdrücklich auf die weiter unten angegebenen 
relativen Werte des Thorakalindex, des prozentualen Brustumfanges und des Respirations
index hingewiesen. 

Noch genauer ist die Feststellung der Vitalkapazität der Lunge. Man bedient sich 
dazu des bekannten Spirometers von HUTCHINSON, der im Prinzip aus einer Gasometer
glocke besteht, die über Wasser im Gleichgewicht aufgehängt und dazu bestimmt ist, die 
ausgeatmete Luft aufzunehmen. Das Individuum stellt sich aufrecht vor das Spirometer, 
inspiriert so tief als möglich und exspiriert dann so vollständig als möglich in einen mit 
Mundstück versehenen Schlauch, der die ausgeatmete Luft in das Spirometer führt. Man 
achte sorgfältig darauf, daß keine Luft neben dem Mundstück durch die Mund spalte oder 
durch die Nase entweicht. 

Die Technik der Exspiration muß geübt werden, ehe man den maximalen Wert der 
Vitalkapazität erreicht. Es wird daher auch vorgeschlagen, 10 Inspirationen und Ex
spirationen hintereinander vorzunehmen, den gefundenen Wert jedesmal zu notieren, sämt
liche Wer te zu summieren und durch 10 zu dividieren, um einen Durchschnitt zu erhalten. 
Die Erfahrung lehrt aber, daß dieses Verfahren zu zeitraubend und für viele Individuen 
eine relat iv große Anstrengung bedeutet. Die Vitalkapazität ist, wie die verschiedenen 
Brustdurchmesser, abhängig von Alter, Geschlecht, Körpergröße, Körpergewicht, Rumpf
länge, allgemeinem Körperbautypus, Beruf und Gesundheitszustand. 
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Als ein weiterer Umfang des Rumpfes kommt noch in Betracht : 
Kleinster Umfang der Hüfte (Taillenumfang) [Nr. 62], Umfang des Abdomens ohne 

Rücksicht auf die sehr verschiedene Nabellage in der Höhe der am meisten eingezogenen 
Seitenkontur des Rumpfes, also zwischen unteren Rippenbogen und Darmbeinkämmen. 

Neuerdings finden zur Feststellung von Unterschieden im Bau des Rumpfes bei den 
verschiedenen Körperbautypen noch die folgenden Rumpfmaße Verwendung: 

Thoraxlänge. Geradlinige Entfernung der Clavicula vom unteren Rand der 10. Rippe, 
in der Medioclavicularlinie gemessen. 

Abdomenlänge. Projektivische Entfernung des Nabelmittelpunktes vom Oberrand der 
Symphyse in der Medianlinie (Symphysion). Stangenzirkel mi t vertikal gehaltenem Stab 
und verschieden weit ausgezogenen Linealen. 

Nabeljugularabstand. Projektivischer Abstand des Oberrandes des Manubrium sterni 
(Suprasternale) vom Mittelpunkt des Nabels. Technik wie bei dem vorhergehenden Maß. 
Die beiden letztgenannten Maße können auch indirekt mit dem Anthropometer als Höhen 
des Suprasternale bzw. des Nabels über dem Boden gemessen und durch Abzug berechnet 
werden. 

Von Halsmaßen seien hier nur der 
Umfang des Halses erwähnt, der mit dem Bandmaße so gemessen wird, daß dieses 

hinten in der tiefsten Einsattlung der Nackenkonkavität, vorn über den Schildknorpel 
verläuft, also mehr oder weniger horizontal zu der etwas nach vorn und oben geneigten 
Halsachse gerichtet ist. Bei strumatischen Veränderungen ist es empfehlenswert, noch einen 
zweiten Halsumfang zu nehmen, bei dem das Bandmaß hinten seine Lage beibehält, aber 
vorn über die stärkste Erhebung der Wucherung verläuft. Das zweite Maß ist naturgemäß 
immer etwas größer als das erste, aber ein Vergleich der beiden Maße erlaubt doch einen 
annähernden Rückschluß auf die Ausbildung des Kropfes und zeigt bei wiederholten 
Messungen am gleichen Individuum in der Regel eingetretene Veränderungen an. 

Z u r C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r E n t w i c k l u n g der E x t r e m i t ä t e n is t sowohl d i e 
A b n a h m e v o n L ä n g e n - als v o n U m f a n g s m a ß e n n o t w e n d i g . D i e e r s t e r en k ö n n e n 
wieder d i r e k t oder i n d i r e k t g e n o m m e n w e r d e n . I c h e m p f e h l e aus d e n gle ichen, 
oben f ü r d e n R u m p f a n g e g e b e n e n G e s i c h t s p u n k t e n d i e i n d i r e k t e Messung . E s 
ist v o r t e i l h a f t , alle E x t r e m i t ä t e n m a ß e a n d e r r e c h t e n K ö r p e r s e i t e z u n e h m e n ; 
n u r w e n n es sich u m die F e s t s t e l l u n g v o n A s y m m e t r i e n o d e r A n o m a l i e n d e r 
K ö r p e r h a l t u n g h a n d e l t , w i r d m a n d ie Messung auf b e i d e n K ö r p e r s e i t e n v o r 
n e h m e n m ü s s e n . 

Höhe des rechten Akromion über dem Boden [Nr. 8]. Man stelle das Anthropometer 
vor die rechte obere Extremität des zu Beobachtenden und verfahre im übrigen wie oben 
beschrieben. Die rechte Hand des Beobachters häl t das Anthropometer und führt zugleich 
den Schieber, während die linke die Meßpunkte palpiert. Wichtig ist, daß der Arm des zu 
Messenden gestreckt und ruhig an der Seitenfläche des Körpers anliegt, ohne daß die Schulter 
hochgezogen wird. Als Meßpunkt dient der oben (S. 10) beschriebene Akromialpunkt. 
Man achte sorgfältig darauf, daß die Unterkante des Schieberlineals an der Umschlagskante 
der oberen Seitenfläche des Akromion anliegt d. h. daß das Lineal nicht auf das Akromion 
zu liegen kommt. Die Topographie der seitlichen Schultergegend zeigt große individuelle 
Variabilität, und eine sorgfältige Orientierung über die Lage des Meßpunktes sollte der 
Messung vorausgehen. 

Höhe der rechten Ellenbogengelenkfuge über dem Boden [Nr. 9]. Das Schieberkästchen 
des Anthropometers wird jetzt so weit herabgeführt, daß die Spitze des Lineals den als Radiale 
bezeichneten Meßpunkt, d. h. den Oberrand des Capitulum radii berührt. Die Fuge der 
Articulatio humeroradialis verläuft annähernd horizontal in einem mehr oder weniger ver
tieften, stets deutlich sichtbaren Grübchen. Ich markiere den P u n k t mit dem Fingernagel 
des linken Zeigefingers und lege die Linealspitze direkt auf die Nagelplatte dieses Fingers 
auf. U m dieses und die folgenden Maße zu nehmen, muß sich der Beobachter selbst auf 
ein Knie niederlassen. 

Höhe des Griffelfortsatzes des rechten Radius über dem Boden [Nr. 10]. Der Meßpunkt 
(Stylion) entspricht dem tiefsten Punk t des Proc. styloideus, der in der von den Endsehnen 
der Mm. abductor pollicis und extensor brevis und des M. extensor pollicis longus gebildeten 
dreieckigen Vertiefung (Tabatière) leicht gefunden wird, wenn man mit der Nagelplatte 
des Daumens von unten her gegen die Spitze des Griffelfortsatzes drückt. 

Höhe der rechten Mittelfingerspitze über dem Boden [Nr. 11]. Die Hand der zu messenden 
Person m u ß zur Abnahme dieses Maßes ganz gestreckt werden, ohne aber den Arm in seiner 
Lage zum Körper zu verändern. Hierauf wird die Spitze des Lineals an den Unterrand 
der Fingerbeere des Mittelfingers (Dactylion) angelegt und die Höhe abgelesen. 
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Durch Abzug der 4 letztgenannten Maße voneinander berechnet man sowohl die ganze 
Armlänge [Nr. 45], als auch die Länge des Oberarmes [Nr. 47], des Unterarmes [Nr. 48] und der 
Hand [Nr. 49]. Will man auf die Teilkomponenten des Armes verzichten, so bestimmt man 
nur die Höhe des Akromion und der Mittelfingerspitze. Oberarm-, Unterarm- und Hand
länge können auch direkt mit dem Stangenzirkel gemessen werden, doch stimmen diese 
direkten Maße nicht ganz genau mit den projektivischen überein. 

Von Umfangen der oberen Extremitä t kommen im wesentlichen nur die folgenden in 
Betracht : 

Größter Umfang des rechten Oberarmes a) bei Streckung [Nr. 65] und b) bei Beugung 
[Nr. 65(1)]. Das Bandmaß wird zuerst in der Höhe der stärksten Vorwölbung des M. biceps 
horizontal um den lose herabhängenden Arm ge
legt und das Maß abgelesen. Hierauf läßt man 
den Oberarm nach vorn bis zur Horizontalen 
heben und den Unterarm mit geballter Faust 
und größter Kraftanstrengung gegen die Schulter 
beugen, bis die maximale Kontraktion des 
M. biceps erreicht ist. Nun verschiebt man das 
Bandmaß, bis es über der Kuppe des Biceps-
wulstes liegt. Die Differenz der beiden Maße gibt 
einen Einblick in die MassenentfaHung der Ober-
armmuskulatur. 

Größter Umfang des rechten Unterarmes 
[Nr. 66]. An dem schlaff herabhängenden supi-
nierten Unterarm mit dem Beschauer zugewandter 
Vola wird das Bandmaß horizontal um die stärkste 
seitliche durch den M. brachioradialis bedingte 
Vorwölbung gelegt. Die Hand darf nicht zur 
Faust geballt werden. 

Kleinster Umfang des rechten Unterarmes 
[Nr. 67]. In der Höhe der schwächsten Stelle, 
aber stets proximalwärts der Proc. styloidei radii 
und ulnae bei gleicher Haltung des Armes wie bei 
dem vorhergehenden Maße. Irrtümlicherweise 
wird von manchen Autoren der kleinste Umfang 
distal von den Proc. styloidei gemessen, ein Maß, 
das richtiger als Umfang der Handwurzel be
zeichnet werden müßte. 

Zur Beurteilung der Stärkenentwicklung des 
Knochenbaues sind gelegentlich auch Breiten
maße genommen worden. 

Breite der unteren Humerusepiphyse (fälsch
lich als Breite des Ellenbogengelenkes bezeichnet). 
Das Maß entspricht der geradlinigen Entfernung 
der beiden am meisten vorragenden Punkte des 
Epicondylus med. und lat. voneinander. Bei 
mageren, muskelschwachen Individuen kann es 
bei hängendem, supiniertem Arm mit dem Gleit
zirkel genommen werden; bei muskelstarken In
dividuen verschwindet aber der Meßpunkt des 
Epicondylus lat. hinter dem M. brachioradialis, 
und m a n muß infolgedessen den Arm beugen 
lassen oder bei hängendem Arm den Tasterzirkel 
verwenden. 

Untere Badio-ulnarbreite (fälschlich Breite 
des Handgelenkes genannt). Direktes Maß. Größte 
Breite zwischen den beiden seitlich am meisten vorragenden Stellen oberhalb (proximal
wärts) der Proc. styloidei ulnae und radii. Das Maß wird am besten von der Dorsalseite 
her mi t dem Gleitzirkel genommen. Es verläuft nicht genau rechtwinklig zur Längsachse 
des Unterarmes, sondern steht etwas schief dazu. 

W o es sich um Berufsunterschiede handelt, sind außer der oben erwähnten Handlänge 
auch noch folgende Handmaße empfehlenswert: 

Breite der gestreckten rechten Hand [Nr. 52]. Direktes Maß. Geradlinige Entfernung 
des seitlich am meisten vorragenden Punktes des Metacarpale laterale von dem entsprechenden 
Punkt des Metacarpale mediale bei gestreckten Fingern über dem Handrücken gemessen. 

f 

Messung der Höhe der rechten El len-
bogengelenkfuge. 
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Gleitzirkel. Bei der Handbreite ist also der Daumen ausgeschlossen. Wird das Maß bei 
geballter Hand genommen, so ergeben sich andere Dimensionen. 

Breite der Handwurzel [Nr. 5 2 ( 2 ) ] . Infolge der Weichteilauflagerung ein ziemlich un
sicheres Maß. Man erhält die konstantesten Werte, wenn m a n bei horizontal gehaltenem 
Unterarm die Hand stark beugt und schlaff nach abwärts hängen läßt. Dann mißt man 
mittels des Gleitzirkels von dem tiefsten Punkte unterhalb des Proc. styloideus ulnae bis 
zum entsprechenden tiefsten Punk t unterhalb des Proc. styloideus radii, der zwischen der 
Endsehne des M. extensor pollicis longus und des M. abductor pollicis longus bzw. des 
M. extensor pollicis brevis gelegen ist. 

Länge des Handrüchens [Nr. 5 0 ] . Direktes Maß. Vom Handgelenk bis zur Mitte der 
Articulatio metacarpo-phalangea des Mittelfingers. Das Handgelenk wird dadurch be
stimmt, daß man die Spitzen der beiden Proc. styloidei durch eine Querlinie mittels des 
Dermographen über den Handrücken miteinander verbindet. Die Mitte dieser Linie stellt 
den gesuchten Meßpunkt dar. 

Länge der Finger [Nr. 5 1 ] . Sie wird als direktes Maß an dem Handrücken der gestreckten 
Hand bestimmt. Als proximaler Meßpunkt dient stets die Articulatio metacarpo-phalangea, 
die bei gebeugten Fingern leicht seitlich von den Sehnen der Strecker festzustellen ist. Man 
markiert am besten vor dem Messen den Punkt durch einen Fingernageleindruck oder mittels 
des Dermographen. Der distale Meßpunkt entspricht der stärksten Vorwölbung der Finger
beerkuppe. Gleitzirkel. In der Regel beschränkt man sich auf die Messung des Mittelfingers. 
Ganz falsch sind die Fingerlängen, die bei gebeugter Hand genommen werden, da in diesen 
auch die Dicke der Köpfchen der Metacarpalia inbegriffen sind. 

I m Anschluß an die Maße der oberen Extremität sei noch die Spannweite der Arme 
(Klafterbreite) [Nr. 1 7 ] erwähnt, obwohl sie ein komplexes Maß darstellt, an dem sich die 
Armlänge (allerdings nicht im oben angegebenen Sinne) und die Schulterbreite beteiligen. 
Das Maß zeigt während des Wachstums im Verhältnis zur Körpergröße eine stetige Um
wandlung. Am sichersten läßt sich die Messung ausführen, wenn sich der Beobachter mi t 
horizontal gehaltenem Anthropometer dicht vor das zu messende, mit wagrecht ausgestreckten 
Armen an der Wand stehende Individuum stellt, dessen rechte Mittelfingerspitze mit der 
eigenen linken Hand am Nullpunkt des Instrumentes festhält und mit der linken Mittel
fingerspitze das Schieberkästchen an dessen vorstehendem Unterrand soweit als möglich 
hinausschieben läßt. Das Instrument muß, um das Maximalmaß zu erreichen, in der Höhe 
des Manubrium sterni und der Schlüsselbeine liegen. Die gewonnene Zahl wird natürlich 
jetzt am Unterrand des Schiebers, an dem die Fingerspitze anlag, nicht am Fensteraus
schnitt, abgelesen. Man kann das Maß auch im Rücken des Individuums bestimmen, indem 
man durch einen Assistenten das Instrument im Rücken des zu Messenden so festhalten 
läßt, daß dieser zugleich die Mittelfingerspitze am Nullpunkt kontrolliert. Der Beobachter 
selbst schiebt dann das Schieberkästchen an die Mittelfingerspitze der anderen Hand an. 
Verfügt man über kein Anthropometer, so kann man auch das zu messende Individuum 
mit dem Rücken und mit seitwärts horizontal ausgestreckten Armen an die Wand stellen, 
an die m a n vorher ein in Zentimeter eingeteiltes Papier (oder Wachstuch nach BERTILLON) 
befestigt hat . Die im Rücken des Individuums gemessenen Spannweiten entsprechen aber 
nicht den an der Vorderseite festgestellten. 

Z u r L ä n g e n m e s s u n g de r u n t e r e n E x t r e m i t ä t d i e n e n d i e fo lgenden M a ß e : 
Höhe des rechten vorderen Darmbeinstachels über dem Boden [Nr. 1 3 ] . Der Meßpunkt 

(Iliospinale ant.) ist wie oben S. 1 0 bei der Breite der vorderen oberen Darmbeinstacheln 
bereits ausgeführt, leicht zu finden. Da der Oberrand des Femurkopfes beim Lebenden 
mit keinem Instrument erreichbar ist, und der Trochanter major infolge seiner Ausdehnung 
und seiner Beziehungen zu den straffen Endsehnen der Mm. glutaei med. und min. einen 
schlechten Meßpunkt darstellt, so muß aus der Spinalhöhe auch die 

Ganze Beinlänge [Nr. 5 3 ] berechnet werden. Individuell schwankt beim Erwachsenen 
die vertikale Entfernung vom Iliospinale zur Femurkopfkuppe zwischen 9 und 5 2 mm, 
je nach der Körpergröße, Beckenneigung und Form der Beckenschaufeln. Man muß daher, 
um die Beinlänge zu erhalten, von der Höhe des vorderen Darmbeinstachels einen be
stimmten Betrag abziehen, und zwar 

bei einer Körpergröße bis zu 1 3 0 cm 1 5 mm 
von 1 3 1 - 1 5 0 „ 2 0 „ 

„ „ „ „ 1 5 1 - 1 6 5 „ 3 0 „ 
„ „ „ „ 1 6 6 - 1 7 5 „ 4 0 „ 

über 1 7 6 „ 5 0 „ 
Es ist selbstverständlich, daß man auf diese Weise nur approximative Werte für die Bein
länge erhält, doch ist der Fehler in der Mehrzahl der Fälle, wie Untersuchungen am Skelet 
ergaben, nur gering. 
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An Stelle der Höhe des vorderen Darmbeinstachels wird von manchen Autoren auch 
die Höhe des rechten großen Rollhügels (sog. Trochanterhöhe) zur Messung der Beinlänge 
benutzt. Die Kuppe (nicht die größte seitliche Ausladung) des Trochanter major, die den 
gesuchten Meßpunkt darstellt, ist aber bei Frauen mit stark entwickeltem Panniculus adiposus 
und bei Männern mit kräftiger Muskulatur nicht genau festzustellen, wodurch das Maß 
durchaus unsicher wird. 

Vielfach wird die Beinlänge einfach durch Abzug der Stammlänge von der Körper
größe bestimmt. Es handelt sich hier aber um ein Maß, das niemals die wahre Beinlänge 
wiedergeben kann, da als oberer Meßpunkt die Tubera ischiadica angenommen sind. Es 
kann daher nur dann als Ersatz gelten, wenn es technisch unmöglich ist, die wahre Bein
länge zu messen. Ganz schlecht ist die Bestimmung der Beinlänge als Entfernung des Spaltes 
von der Spitze des Malleolus internus, ein Maß, das leider auch bei den Erhebungen in der 
amerikanischen Armee angewendet wurde. 

Höhe der rechten Kniegelenkfuge über dem Boden [Nr. 15]. Der Meßpunkt (Tibiale) 
liegt am inneren Gelenkrand des Tibialkopfes vor dem Lig. collaterale tibiale. Die Orientierung 
ist durch die Patella und vor allem durch das Lig. patellare gegeben. Faß t man dieses zwischen 
Daumen und Zeigefinger der rechten Hand und schiebt mit dem letzteren die Haut einmal 
in der Vertikalen und dann in der Horizontalen etwas hin und her, dann wird man deutlich 
den Gelenkspalt fühlen, da die Gelenkkapsel hier ziemlich dünn ist. Nur bei Frauen mit 
starkem Panniculus adiposus kann die Auffindung des Punktes Schwierigkeiten bereiten. 
Man hüte sich aber, den Punkt zu tief, d. h. an dem Unterrand des Condylus medialis tibiae, 
oder zu hoch, in der seichten Vertiefung unter dem Epicondylus medialis femoris, zu suchen. 
In Zweifelsfällen lasse man das rechte Bein für einen Augenblick im Knie leicht beugen. 
Um die rechte Hand für die Feststellung dieses wichtigen Meßpunktes freizubekommen 
und die Spitze des Lineals richtig aufsetzen zu können, bitte ich den zu Messenden, den 
Stab des Anthropometers mit einer Hand (natürlich wie bisher in der Medianebene und 
vertikal) zu halten. Dies ist selbst bei Kindern leicht zu erreichen. 

Höhe der rechten inneren Knöchelspitze über dem Boden [Nr. 16]. Auch hier muß, wie 
bei dem Darmbeinstachel, der Meßpunkt ganz an die wirkliche Spitze des Malleolus med. 
gelegt werden. Man sucht ihn daher am leichtesten von unten und etwas von hinten her, 
indem man hinter dem Lig. calcaneo-tibiale mit der Nagelplatte des Daumens dagegen-
drückt. Legt man dann die Spitze auf die letztere auf, so berührt man zugleich auch die 
Spitze des Malleolus. Die auf diese Weise festgestellte Fußhöhe unterliegt je nach der Aus
bildung des Fußgewölbes großen individuellen Schwankungen. Durch Abzug der 3 letzt
genannten Maße voneinander erhält man die Länge des Oberschenkels [Nr. 55] und des Unter
schenkels [Nr. 56]. 

Größter Umfang des rechten Oberschenkels [Nr. 68]. Das Bandmaß muß an der Stelle 
der stärksten medialen Ausladung unterhalb der Nates, nicht in der Glutaealfalte selbst, 
horizontal um den rechten Oberschenkel gelegt werden. Um bei starker Muskel- oder Fet t-
entwicklung die richtige Stelle zu finden, läßt man das linke Bein etwas seitwärts stellen, 
bis man das Bandmaß angelegt hat , dann aber wieder in die ursprüngliche Lage zurück
nehmen. Ers t jetzt liest man, am besten an der äußeren Seite des Oberschenkels, um nicht 
mit den Geschlechtsteilen in Berührung zu kommen, das Maß ab. 

Größter Umfang des rechten Unterschenkels (Wadenumfang) [Nr. 69]. Ohne das Band
maß von dem Bein wegzunehmen, führt man es nach unten bis an die Stelle der stärksten 
Ausladung der Wadenmuskulatur, die bei der individuell stark variierenden Dicken- und 
Längenausbildung der Mm. gastrocnemii sehr verschieden hoch liegen kann. 

Kleinster Umfang des rechten Unterschenkels [Nr. 70]. Dieser Umfang ist gewöhnlich 
direkt über dem Malleolus medialis gelegen, wird aber durch Richtung und Ansatz des Tendo 
calcaneus, die zu beachten sind, mehr oder weniger beeinflußt. 

Epicondylenbreite des rechten Oberschenkels [Nr. 68 (4)] (auch als Breite des Knie
gelenkes bezeichnet). Direktes Maß gleich größte Breite in der Höhe der Epicondylen 
des Femur. 

Von speziellen Fußmaßen sind zu empfehlen: 
Länge des rechten Fußes [Nr. 58]. Die Stange des Instrumentes muß parallel dem 

medialen Rande des etwas vorgestellten und belasteten rechten Fußes auf den Fußboden 
gelegt werden, worauf man das feste Stahllineal an dem am meisten nach hinten vorspringen
den Punkte der Ferse anlegt und das Schieberlineal an die Kuppe der vorstehendsten Zehe 
(erste oder zweite) anschiebt. Man achte darauf, daß das ganze Körpergewicht auf den 
rechten F u ß übertragen wird, was am besten dadurch geschieht, daß man den linken Fuß 
zurückstellen läßt. 

Breite des rechten Fußes [Nr. 59]. Ähnlich wie bei der Messung der Handbreite wird 
der Stangenzirkel mit senkrecht gerichteten Linealen quer über den belasteten Fuß gehalten 
und dann durch Anlegen der Lineale an die vorspringendsten Punk te in der Gegend der 
Köpfchen der Metatarsalia I und V die geradlinige Entfernung dieser beiden Punkte von-
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einander festgestellt. Die so gemessene Fußbreite steht also nicht senkrecht auf der Fuß
länge. 

Höhe des rechten Fußes. Sie entspricht dem oben genommenen Maße, Höhe der rechten 
inneren Knöchelspitze über dem Boden. 

Kopfmaße. 
V o n d e n Kopf m a ß e n se ien n u r die w i c h t i g s t e n b e h a n d e l t . S ie h a b e n b i s h e r 

w e n i g B e r ü c k s i c h t i g u n g g e f u n d e n , dü r f en aber v o n d e r K o n s t i t u t i o n s f o r s c h u n g 
n i c h t v e r n a c h l ä s s i g t w e r d e n , e i n m a l weil ganz b e s t i m m t e K o r r e l a t i o n e n z w i s c h e n 
Kopf- u n d K ö r p e r w a c h s t u m b e s t e h e n , u n d ferner a u c h , wei l es m e h r als w a h r 
sche in l i ch is t , d a ß die R a s s e n z u g e h ö r i g k e i t a u c h i n u n s e r e r s t a r k g e m i s c h t e n 
e u r o p ä i s c h e n B e v ö l k e r u n g d e n K ö r p e r b a u t y p u s bee in f luß t , w a s a u s U n t e r 
s u c h u n g e n a n f r emden Mensc i i en r a s sen u n z w e i d e u t i g h e r v o r g e h t . 

Z u r A u s f ü h r u n g s ä m t l i c h e r K o p f m e s s u n g e n l ä ß t m a n d e n zu B e o b a c h t e n d e n 
d e r a r t auf e inem H o c k e r o d e r S t u h l P l a t z n e h m e n , d a ß m a n v o n al len S e i t e n 
b e q u e m a n ihn h e r a n t r e t e n k a n n . D a b e i m u ß vo l l e s L i c h t auf die S k a l a d e r 
M e ß i n s t r u m e n t e fallen. V o n dense lben f inden d a s B a n d m a ß , d e r T a s t e r z i r k e l , 
d e r S t a n g e n z i r k e l u n d e v t l . a u c h de r Glei tz i rkel V e r w e n d u n g . 

Horizontalumfang des Kopfes [Nr. 45] 1). Man hält den Nullpunkt des Bandmaßes mit 
der linken Hand auf der Glabella fest. Als Glabella wird diejenige Erhebung am unteren 
Teil der Stirne bezeichnet, die oberhalb der Nasenwurzel und zwischen den härenen Augen
brauen gelegen ist. Dann führt man das Bandmaß mit der rechten Hand über die linke 
Kopfseite bis zu dem vorspringendsten Punkt des Hinterkopfes (nicht über die meist viel 
tiefer gelegene Protuberantia occipitalis) und von da über die rechte Kopfseite zurück zur 
Glabella, wo man es ebenfalls mit der linken Hand faßt. Dadurch wird die rechte Hand frei, 
um zu kontrollieren, ob das Bandmaß gleich hoch an beiden Kopfseiten und wirklich über 
den vorspringendsten Punkt des Hinterkopfes läuft. Nur bei einer derartig sorgfältigen Technik 
kann man maximale Umfange des Neurokraniums erhalten. 

Die nächstfolgenden Maße werden mit dem Tasterzirkel genommen. Man faßt die 
Zirkelarme an ihren vorderen Enden mit beiden Händen, und zwar so, daß der Daumen 
auf die obere, der Zeigefinger auf die untere Seite der abgerundeten Zirkelenden zu liegen 
kommt. Auf diese Weise kann man mit den Fingerspitzen die Zirkelenden auf die Meß-
punkte aufsetzen und am Kopfe festhalten, ohne die Hau t einzudrücken. Die Ableseskala 
bleibt dabei immer sichtbar. 

Größte Kopflänge [Nr. 1]. Geradlinige Entfernung der Glabella von dem am meisten 
in der Medianebene vorragenden Punkte des Hinterhauptes (Opisthokranion). Man stellt 
sich an die rechte oder linke Seite (je nach der Lichtquelle) der auf einem Hocker sitzenden 
Person, hält, wie eben beschrieben, das linke Zirkelende zwischen Daumen und Zeigefinger 
auf der Glabella fest und fährt mit dem anderen Zirkelende langsam in der Medianebene 
am Hinterhaupt auf und nieder, bis der Index am Maßlineal den maximalen Wert anzeigt. 
Will man sich von der Richtigkeit der Messung überzeugen, so stellt man mittels der Schraube 
das Lineal bei der gefundenen Zahl fest und macht nun mit dem festgestellten Instrument eine 
Kontrollmessung. Man hüte sich, die Spitzen des Instrumentes zu fest in die Haut einzu
pressen, da dies schmerzhaft ist und außerdem das Maß dadurch verkleinert wird. Eine 
Kopflänge von der Nasenwurzel aus, wie sie nach dem System Bertillon genommen wird, 
ist nicht empfehlenswert, da die Nasenwurzel individuell sehr verschieden tief gelegen ist 
und außerdem keinen Punkt des Gehirnschädels darstellt. 

Größte Kopfbreite [Nr. 3], die größte Breite des Gehirnschädels senkrecht zur Median
ebene, wo sie sich findet. Die Meßpunkte (Eurya) müssen in einer Horizontal- und Frontal
ebene liegen. Man stellt sich vor das zu messende Individuum, so daß das Scharnier des 
Tasters in die Medianebene seines Kopfes zu liegen kommt, und führt dann die Zirkelspitzen, 
in der oben beschriebenen Weise zwischen den Fingern haltend, so lange in senkrecht ge
richteten Zickzacklinien an der seitlichen Kopfwand auf und ab, bis der größte gerade Durch
messer gefunden ist. Die Tasterspitzen müssen zwischen den Haaren bis auf die Kopfhaut 
vordringen. Man hüte sich vor schiefen Durchmessern; die Linie, welche die beiden Taster
spitzen verbindet, muß stets horizontal und senkrecht auf die Medianebene gerichtet sein. 
Die Lage des Breitendurchmessers hängt von der Kopfform ab. 

1 ) Die kephalometrische Technik hat eine eigene Numerierung. 
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Kleinste Stirnbreite [Nr. 4]. Man suche zunächst mit den Zeigefingern diejenigen ober
halb des Jochfortsatzes des Stirnbeins am meisten nach vorn und innen gelegenen Punkte 
der Linea temporalis (Fr onto tempor alia). Legt man die Zeigefingerspitzen an die an dieser 
Stelle befindlichen, vom M. temporalis bedeckten kleinen Vertiefungen und schiebt die 
Zirkelspitzen auf die oben erwähnten Punkte der Linea temporalis, so kann man die Breite 
an der Skala ablesen. Verschieben der Haut , Runzeln der Stirne und Zusammenbeißen der 
Zähne macht das Maß unsicher. Diese vordere Kopf breite ist vor allem für die Beurteilung 
der Frontalhirnentwicklung von Bedeutung. 

Jochbogenbreite [Nr. 6]. Geradlinige Entfernung der beiden am meisten vorstehenden 
Punkte der Jochbogen (Zygia) voneinander. Es soll der größte Abstand der beiden Joch
bogen voneinander gemessen werden, der beim Europäer meist weit nach hinten, nur 2—3 cm 
vor dem Tragus gelegen ist. Man faßt zu diesem Zwecke den Tasterzirkel in der oben an
gegebenen Weise und schiebt die Tasterspitzen leicht auf dem Jochbogen vor- und rückwärts, 
indem der Daumen am Oberrand, der Zeigefinger am Unterrand des Jochbogens entlang 
streicht. Durch diese Haltung wird ein Abgleiten des Instrumentes vom Knochen unmöglich 
gemacht. Man achte sorgfältig darauf, daß vor dem Ablesen des Maßes die Haut nicht 
verschoben wird, und daß die Zirkelspitzen genau in einer Frontalebene liegen. 

Die früher von VIRCHOW empfohlene Jochbeinbreite, die der Entfernung der beiden 
unteren Jochbeinwinkel bzw. Jochbeinhöcker entspricht, ist zu verwerfen, da diese Punkte 
nur schwer durch die Dicke der Wangenhaut hindurch festzustellen sind. 

Unterkieferwinkelbreite [Nr. 8]. Es handelt sich um die Feststellung der geradlinigen 
Entfernung der beiden Unterkieferwinkel voneinander. Die Tasterspitzen sind nicht hinten, 
sondern seitlich an die Unterkiefer winkel anzusetzen, weil die größte Ausladung (Gonia) 
gemessen werden soll. Das Instrument wird am besten so gehalten, daß die Zeigefinger
beeren, auf denen die Tasterspitzen aufruhen, von hinten und unten her die Unterkiefer
winkel umgreifen. Der M. masseter darf nicht kontrahiert werden. 

Ein Vergleich der 4 aufgeführten Breitenmaße gibt einen guten Einblick in den Auf
bau von Gehirn- und Gesichtsschädel. Ergänzt können sie noch durch 2 weitere Maße 
werden: 

Breite zwischen den inneren Augenwinkeln [Nr. 9 ] . Geradlinige Entfernung derjenigen 
Punkte an der medialen Seite der Augenspalte, an welcher die oberen und unteren Lidränder 
zusammentreffen. Der Punkt ist also nach innen von der Caruncula lacrimalis gelegen. Man 
hält mit der rechten Hand den Gleitzirkel, die abgeflachten stumpfen Arme des Instrumentes 
nach oben gerichtet, in der Art horizontal vor das Gesicht des zu Beobachtenden, daß die 
Enden der Arme im Niveau der Lidspalte stehen. Um die Augenwinkel nicht direkt mit dem 
Instrument berühren zu müssen, s temmt man den festen Arm des Gleitzirkels gegen die 
linke Hand, die ihrerseits an die linke Wange des untersuchten Objektes angelegt wird. 
Dadurch ist eine ruhige Haltung des Gleitzirkels möglich. Der Blick des zu Messenden 
muß gegen den Beobachter gerichtet sein. 

F ü r gewisse, auch klinische Beobachtungen wichtig ist ferner auch die Pupillardistanz 
[Nr. 12]. Sie entspricht der geradlinigen Entfernung der beiden Pupillenmittelpunkte von
einander. Die Handhabung des Instrumentes ist dieselbe wie bei der Abnahme der Breite 
zwischen den inneren Augenwinkeln. 

Zur Charakterisierung der Nase dient die Breite der Nase [Nr. 13]. Sie ist gleich der 
geradlinigen Entfernung der beiden am meisten seitlich ausgeladenen Punkte der Nasen
flügel (Alaria) voneinander. Man faßt den Gleitzirkel am Schieber mit der rechten Hand 
und legt ihn so an das Gesicht an, daß die Innenseiten der flachen Zirkelarme die verlangten 
Punkte eben berühren. 

Eine Ergänzung erfahren die Kopfmaße noch durch eine Reihe von Höhenmaßen, 
zunächst die Ganze Kopf höhe [Nr. 16], die der projektivischen Entfernung des Scheitels vom 
Unterrand des Kinnes (Gnathion) entspricht. Sie wird am besten mit dem Stangenzirkel 
gemessen, indem man sich seitlich neben den zu Messenden stellt oder kniet. Nachdem 
der Kopf in der Ohr-Augenebene orientiert ist, legt man das langausgezogene obere Lineal 
auf den Scheitel, hält es hier mit der linken Hand fest und schiebt mit der rechten Hand 
den Schieber mit dem kurzausgezogenen unteren Lineal in der Medianebene an den unteren 
Kinnrand. Dabei muß der Stab des Stangenzirkels senkrecht zur Ohr-Augenebene stehen, 
also vertikal gehalten werden. 

Man kann die ganze Kopfhöhe auch indirekt bestimmen, indem man nach der Ab
nahme der Körpergröße mittels des Anthropometers die Höhe des unteren Kinnrandes 
über dem Boden feststellt und dann diese Höhe von der Körpergröße abzieht. Man muß 
dabei nu r darauf achten, daß der Kopf des zu Beobachtenden bei der Abnahme beider 
Höhenmaße in der Ohr-Augenebene eingestellt bleibt. Das Maß dient hauptsächlich zur 
Berechnung, wie viele Kopfhöhen in der Körpergröße enthalten sind. 

Physiognomische Gesichtshöhe [Nr. 17]. Geradlinige Entfernung der vorderen Stirn
haargrenze (Trichion) von dem Unterrand des Kinnes. Als oberer Meßpunkt ist die physio-
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gnomisch wirksame Haargrenze in der Medianlinie anzunehmen. Wo nach Haarausfall die 
Haargrenze nach oben verschoben ist und nur noch approximativ festgestellt werden kann , 
verzichtet man besser auf die Abnahme dieses Maßes. 

Morphologische Gesichtshöhe [Nr. 1 8 ] , Projektivische Entfernung der Stirnnasennaht 
(Nasion) von dem eben genannten Kinnpunkt. Der Verlauf der Sutura naso-frontalis läß t 
sich t rotz des Nahtgewebes und des meist sehr dünnen M. procerus auch am Lebenden 
leicht feststellen. Der Meßpunkt entspricht also der Nasenwurzel, nicht dem stets tiefer 
gelegenen Nasensattel. Die Handhabung des Instrumentes ist die eben beschriebene; man 
muß nur zuvor das obere Lineal kurzstellen und seine Spitze mit Zeigefinger und Daumen 
der linken, auf dem Kopf des zu Messenden aufruhenden H a n d an das Nasion anlegen. Der 
Kopf m u ß wieder genau in der Ohr-Augenebene stehen und der Stab des Stangenzirkels 
vertikal gehalten werden. Das Maß entspricht der auch a m Schädel festzustellenden Höhe 
des Splanchnokraniums. An dieses Maß schließt man am besten die 

Höhe der Nase [Nr. 21] an, die als Entfernung der Stirnnasennaht (Nasion) von dem 
Nasenboden, d. h. dem einspringenden Winkel, der von dem Unterrand der Nasenscheide
wand und der Integumentaloberlippe gebildet ist (Subnasale), gemessen wird. Technik 
und Hal tung des Stangenzirkels wie eben beschrieben. 

U m auch einen Ausdruck für die Höhenausdehnung des Neurokranium am Lebenden 
zu gewinnen, mißt man die 

Ohrhöhe des Kopfes [Nr. 1 5 ] . Sie entspricht der projektivischen Entfernung des Scheitels 
vom Oberrand des Tragus (Tragion). Zur Abnahme dieses Maßes stellt man sich vor den 
zu Messenden, den Stangenzirkel in der rechten Hand haltend. Hierauf wird das langaus
gezogene obere Lineal horizontal auf den Scheitel, die Spitze des nur ganz kurz ausgezogenen 
Schieberlineals aber an den linken Traguspunkt angelegt. Eine Schwierigkeit in der Ab
nahme dieses Maßes beruht darin, daß man zugleich sowohl die vertikale Richtung des 
Stabes des Stangenzirkels als auch die Lage der Schieberlinealspitze auf dem Traguspunkt 
kontrollieren muß. Erleichtert wird die Messung, wenn m a n den Traguspunkt zuerst mi t 
dem Dermographen anzeichnet und sich der sog. Ohrhöhennadel, die parallel zum Stab 
des Stangenzirkels verläuft, bedient (vgl. MARTIN : Lehrbuch S. 1 6 3 ) . Das Maß ist nur nach 
einiger Übung genau abzunehmen. 

Am Gesicht kann auch die Bestimmung einiger Winkel von Wichtigkeit sein. In erster 
Linie der 

Profilwinkel, der am besten als Obergesichtswinkel [Nr. 42] gemessen wird. Der Winkel 
gibt die Neigung der Profillinie des Oberkiefers in der Medianebene zur Ohr-Augenhorizontalen 
an. J e mehr das Gesicht vorspringt, um so kleiner der Winkel. 

Zur Abnahme des Maßes befestigt man das Ansteckgoniometer, wie in Abb. 5 angegeben, 
an den Stangenzirkel (oder Gleitzirkel), zieht die beiden Lineale genau gleich weit aus, 
was durch die auf diesen angebrachten Skalen erleichtert wird. Hierauf faßt man den S tab 
des Stangenzirkels mit der rechten Hand und setzt die Spitze des oberen Lineals auf das 
Nasion (s. oben) und diejenige des unteren auf das Prosthion (unteres Ende des Alveolar-
fortsatzes zwischen den beiden oberen mittleren Schneidezähnen) auf. I s t der Kopf des 
zu Messenden genau in der Ohr-Augenebene eingestellt, so kann man am Goniometer direkt 
die Größe des Winkels ablesen, 

Verhältniszahlen und Indices. 
D i e d u r c h d ie v o r s t e h e n d e n M e s s u n g e n g e w o n n e n e n a b s o l u t e n Z a h l e n w e r t e 

c h a r a k t e r i s i e r e n n u r das I n d i v i d u u m , u n d selbst d i e ses n u r in u n g e n ü g e n d e r 
W e i s e . D e n n es k o m m t be i d e r F e s t s t e l l u n g des K ö r p e r b a u t y p u s n i c h t so s e h r 
auf d i e a b s o l u t e G r ö ß e des e i n z e l n e n M a ß e s , als v i e l m e h r auf d a s gegense i t ige 
V e r h ä l t n i s ve r sch iedener M a ß e z u e i n a n d e r an. 

E s h a n d e l t s ich b e i m H a b i t u s des E i n z e l n e n s t e t s u m e inen „ M e r k m a L 
k o m p l e x " , d e r d u r c h eine b e s t i m m t e K o r r e l a t i o n d e r Te i l e fes tgelegt i s t . A u f 
die E r f a s s u n g des G e s a m t o r g a n i s m u s , in we lchem d i e e i n z e l n e n Tei le u n d O r g a n e 
i n e i n e m k o n s t a n t e n m e ß b a r e n V e r h ä l t n i s z u e i n a n d e r s t e h e n , k o m m t es a l so a n . 
Dies z u e r k e n n e n m u ß das Zie l j e d e r K o n s t i t u t i o n s f o r s c h u n g sein. A l l e rd ings w i r d 
es b e i d e r K o m p l i z i e r t h e i t d e s m e n s c h l i c h e n O r g a n i s m u s n ie ge l ingen , d u r c h 
e ine R e i h e v o n F o r m e l n s e ine K o n s t i t u t i o n res t los z u m A u s d r u c k zu b r i n g e n . 

F e r n e r s ind d ie a b s o l u t e n M a ß z a h l e n des E i n z e l n e n n u r in b e s c h r ä n k t e m 
M a ß e z u Verg le ichen v e r w e n d b a r . M a n k a n n sie w o h l d a z u b e n u t z e n , w e n n e s 
s i ch d a r u m h a n d e l t , d e n E i n z e l n e n m i t e i n e m D u r c h s c h n i t t zu ve rg le ichen , d e r 
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aus M a s s e n b e o b a c h t u n g e n e iner G r u p p e rechner i sch e r h a l t e n w u r d e , d e r das Ver -
g l e i c h s i n d i v i d u u m v e r m ö g e se iner A b s t a m m u n g , seiner s o z i a l e n Lage u s w . als zu 
gehör ig z u b e t r a c h t e n is t . J e gewissenhaf t e r diese B e d i n g u n g de r Zugehör igke i t 
e r fü l l t i s t , u m so biologisch r i c h t i g e r u n d wer tvo l le r w i r d d e r Vergleich se in . 

A b e r d i e K ö r p e r m a ß e v e r s c h i e d e n e r I n d i v i d u e n s i n d n u r d a n n u n t e r s i ch 
v e r g l e i c h b a r , w e n n sie auf e i n e n gle ichen M a ß s t a b g e b r a c h t w u r d e n , w e n n 
z. B . d i e so seh r va r i i e rende K ö r p e r g r ö ß e ausgescha l t e t w i r d . D e n n es i s t o h n e 
we i t e r e s e in l euch t end , d a ß i r g e n d e i n abso lu t e s Maß, z. B . e in B r u s t u m f a n g v o n 
8 0 c m be i e i nem Menschen v o n 1 6 0 c m K ö r p e r g r ö ß e e i n e ande re B e d e u t u n g 
h a b e n m u ß a ls der gleiche U m f a n g b e i e inem solchen v o n 1 8 0 cm» So s ind fe rne r 
a u c h d i e P r o p o r t i o n s f i g u r e n zwe ie r I n d i v i d u e n (s. S. 4 5 , A b b . 1 8 ) u n t e r s ich 
n u r v e r g l e i c h b a r , w e n n bei b e i d e n d i e K ö r p e r g r ö ß e = 1 0 0 gese tz t w i r d . 

E s i s t üb l i ch geworden , d i e e inze lnen K ö r p e r d i m e n s i o n e n v o r al lem i n 
P r o z e n t e n d e r K ö r p e r g r ö ß e a u s z u d r ü c k e n , a l so die l e t z t e r e , d i e j a e ine a u ß e r 
o r d e n t l i c h g r o ß e ind iv idue l le V a r i a b i l i t ä t aufweist , g l e i c h s a m auszuschl ießen . 
D a d i e K ö r p e r g r ö ß e abe r ein k o m p l e x e s M a ß is t , auf d e s s e n a b s o l u t e n W e r t d i e 
L ä n g e n e n t w i c k l u n g d e r u n t e r e n E x t r e m i t ä t e n einen g r o ß e n E in f luß a u s ü b t , s o 
is t es z w e c k m ä ß i g , besonders w o es s ich u m d ie r e l a t i v e E n t w i c k l u n g e inze lner 
D i m e n s i o n e n des R u m p f e s ( U m f a n g e , Durchmesse r ) o d e r u m d ie Massenen twick
lung i n n e r e r Organe h a n d e l t , a u c h d ie S t a m m l ä n g e ( S i t z h ö h e ) oder u n t e r U m 
s t ä n d e n d ie L ä n g e d e r v o r d e r e n R-umpfwand als V e r g l e i c h s m a ß be izuz iehen , 
d. h , d i e e inze lnen D i m e n s i o n e n i n P r o z e n t e n einer d i e s e r b e i d e n L ä n g e n a u s 
z u d r ü c k e n . D a b e i g i l t a ls R i c h t s c h n u r für d i e B e r e c h n u n g des I n d e x : 

k l e i n e r e s Maß x 1 0 0 
g r ö ß e r e s M a ß 

E s w i r d also i n der Rege l , w e n n n i c h t besonde re b io log i sche G r ü n d e en tgegen
s t e h e n , d a s k le inere M a ß in P r o z e n t e n des g r ö ß e r e n a u s g e d r ü c k t 1 ) . 

D a ß n e b e n d e m r e l a t i v e n M a ß a u c h die abso lu t e Z a h l s t e t s ih re B e d e u t u n g 
b e h ä l t , j a oft e rs t d i e E r k l ä r u n g fü r die V e r h ä l t n i s z a h l g e b e n k a n n , sei n u r 
n e b e n b e i b e m e r k t . 

E s e m p f i e h l t s ich, in a l l e r e r s t e r Linie z u b e r e c h n e n ; 
I n P r o z e n t e n d e r K ö r p e r g r ö ß e : 

die Stammlänge, die Breite zwischen den vorderen Darmbein-
die Länge der vorderen Rumpfwand stacheln, 
die Armlänge 1 / 2 Akromien- + 1 / 2 Beckenbreite, 
die Oberarmlänge 1 / 2 Akromien- + V-2 Hüftbreite, 
die Unterarmlänge den Brustumfang bei ruhigem Atem, 
die Handlänge, den Atmungsspielraum, 
die Spannweite, den Bauchumfang, 
die Beinlänge, den Oberarmumfang, gestreckt, 
die Oberschenkellänge, den Oberarmumfang, gebeugt, 
die Unterschenkellänge, den größten Umfang des Unterarmes, 
die Fußlänge, den kleinsten Umfang des Unterarmes, 
die Akromienbreite, den größten Umfang des Oberschenkels, 
die Beckenbreite, den größten Umfang des Unterschenkels. 
die Hüftbreite, 

x ) Zur Vereinfachung der Berechnung aller Verhältniszahlen empfiehlt sich, wo nicht 
besondere Berechnungstabellen zur Verfügung stehen, die Benutzung des einfachen Rechen
schiebers. Für die statistische Verarbeitung eines größeren Materials wird man, um Zeit 
zu sparen, eine Rechenmaschine nicht entbehren können. Eine ausgezeichnete Rechen
maschine wird von der Firma Grimme, Natalis u. Co. in Braunschweig in Form der 
Brunswiga, System Trinks, Type MR hergestellt. Sämtliche Berechnungen im Anthro
pologischen Inst i tut der Universität München werden seit J a h r e n mit diesen Rechen
maschinen ausgeführt. 

2* 
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I n P r o z e n t e n der S t a m m l ä n g e : 
die Armlänge, die Unterschenkellänge, 
die Oberarmlänge, die Länge der vorderen Rumpfwand, 
die TJnterarmlänge, den Brustumfang bei ruhigem Atem, 
die Beinlänge, die Akromienbreite, 
die Oberschenkellänge, die Beckenbreite. 

I n P r o z e n t e n d e r L ä n g e d e r v o r d e r e n R u m p f w a n d : 
die Armlänge, den transversalen Brustdurchmesser, 
die Oberarmlänge, den sagittalen Brustdurchmesser, 
die Unterarmlänge, die Akromienbreite, 
die Beinlänge, die Beckenbreite, 
die Oberschenkellänge, den Nabeljugularabstand, 
die Unterschenkellänge, den Nabelsymphysenabstand, 
den Brustumfang bei ruhigem Atem, die Thoraxlänge. 

N a t ü r l i c h b r a u c h e n n i c h t i n j e d e m Fal le al le d iese V e r h ä l t n i s z a h l e n a u s 
g e r e c h n e t zu werden , w ä h r e n d m a n auf der a n d e r e n Se i te n o c h eine M e n g e 
a n d e r e r M a ß e i n P r o z e n t e n d e r dre i a n g e g e b e n e n L ä n g e n a u s d r ü c k e n k a n n . 
M a n w i r d aber d ie B e r e c h n u n g n i c h t m e h r a u s d e h n e n , a l s i m g e g e b e n e n F a l l e 
z u r F e s t s t e l l u n g wich t ige r K ö r p e r r e l a t i o n e n n o t w e n d i g i s t . 

E i n e n Begriff ü b e r d i e K ö r p e r p r o p o r t i o n i n d e r L ä n g s a c h s e des K ö r p e r s 
g i b t a u c h die B e r e c h n u n g , w i e of t die ganze Kopf h ö h e i n d e r K ö r p e r g r ö ß e e n t 
h a l t e n i s t . Als n o r m a l e s V e r h ä l t n i s für d e n E r w a c h s e n e n ge l t en 7 — 8 Kopf h ö h e n . 

Die Größenstufen bei Bevölkerungen verschiedener Durchschnittsgrößen. Nach EMIL SCHMIDT. 

Durch
schnitts-

größe 
einer 

Bevölke
rung in 

c m 

Zwerge Sehr 
Kleine Kleine 

Unter-
mittel
große 

Mittel
große 

Über
mittel
große 

Große Sehr 
Große 

Riesen-
wüchsige 

150 x— 118 1 1 9 - 135 1 3 6 - 144 1 4 5 - 148 1 4 9 - 150 1 5 1 - 154 1 5 5 - 163 1 6 4 - 180 181 u. mehr 
151 x— 119 1 2 0 - 136 1 3 7 - 145 1 4 6 - 149 1 5 0 - 152 1 5 3 - 155 1 5 6 - 164 1 6 5 - 181 182 „ 99 

152 x— 120 1 2 1 - 137 1 3 8 - 146 1 4 7 - 150 1 5 1 - 153 1 5 4 - 156 1 5 7 - 165 1 6 6 - 183 184 „ „ 
153 x— 121 1 2 2 - 138 1 3 9 - 147 1 4 8 - 151 1 5 2 - 154 1 5 5 - 157 1 5 8 - 166 1 6 7 - 184 185 „ 99 

154 X — 121 1 2 2 - 139 1 4 0 - 148 1 4 9 - 152 1 5 3 - 155 1 5 6 - 158 1 5 9 - 167 1 6 8 - 186 187 „ 99 

155 X — 122 1 2 3 - 140 1 4 1 - 149 1 5 0 - 153 1 5 4 - 156 1 5 7 - 159 1 6 0 - 168 1 6 9 - 187 188 „ 99 

156 X — 123 1 2 4 - 141 1 4 2 - 150 1 5 1 - 154 1 5 5 - 157 1 5 8 - 160 1 6 1 - 169 1 7 0 - 188 189 „ 99 

157 x— 124 1 2 5 - 142 1 4 3 - 151 1 5 2 - 155 1 5 6 - 158 1 5 9 - 161 1 6 2 - 170 171 — 189 190 „ 99 

158 x— 125 1 2 6 - 143 1 4 4 - 152 1 5 3 - 156 1 5 7 - 159 1 6 0 - 162 1 6 3 - 171 1 7 2 - 191 192 „ 99 

159 X — 125 1 2 6 - 144 1 4 5 - 153 1 5 4 - 157 1 5 8 - 160 161 — 163 1 6 4 - 172 1 7 3 - 192 193 „ 99 

160 X — 126 1 2 7 - 144 1 4 5 - 154 1 5 5 - 158 1 5 9 - 161 1 6 2 - 164 1 6 5 - 173 1 7 4 - 193 194 „ 99 

161 X — 127 1 2 8 - 145 1 4 6 - 155 1 5 6 - 159 1 6 0 - 162 1 6 3 - 165 1 6 6 - 175 1 7 6 - -194 195 „ 99 

162 x— 128 1 2 9 - 146 1 4 7 - 156 1 5 7 - 160 1 6 1 - 163 1 6 4 - 166 1 6 7 - 176 1 7 7 - -195 196 „ 99 

163 X — 128 1 2 9 - 147 1 4 8 - 157 1 5 8 - 161 1 6 2 - 164 1 6 5 - 167 1 6 8 - 177 1 7 8 - -197 198 „ 99 

164 X — 129 1 3 0 - 148 1 4 9 - 158 1 5 9 - 162 1 6 3 - 165 1 6 6 - 168 1 6 9 - 178 1 7 9 - -198 199 „ 99 

165 X — 130 131 — 149 1 5 0 - 159 1 6 0 - 163 1 6 4 - 166 1 6 7 - 169 1 7 0 - 179 1 8 0 - -199 200 „ 99 

166 X — 131 1 3 2 - 150 1 5 1 - 160 1 6 1 - 164 1 6 5 - 167 1 6 8 - 170 1 7 1 - 180 1 8 1 - -200 201 „ 99 

167 X — 132 1 3 3 - 151 1 5 2 - 161 1 6 2 - 165 1 6 6 - 168 1 6 9 - 171 1 7 2 - 181 1 8 2 - -201 202 „ 99 

168 X — 132 133— 152 1 5 3 - 162 1 6 3 - 166 1 6 7 - 169 1 7 0 - 172 1 7 3 - 182 1 8 3 - 203 204 „ 99 

169 X — 133 1 3 4 - 153 1 5 4 - 163 1 6 4 - 167 1 6 8 - 170 1 7 1 - 173 1 7 4 - 183 1 8 4 - -204 205 „ 99 

170 X — 134 1 3 5 - 154 1 5 5 - 164 1 6 5 - 168 1 6 9 - 171 1 7 2 - 174 1 7 5 - 184 1 8 5 - 205 206 „ 99 

171 x— 135 136— 154 1 5 5 - 165 1 6 6 - 169 1 7 0 - 172 1 7 3 - 175 1 7 6 - 186 1 8 7 - -206 207 „ )9 

172 X — 135 1 3 6 - 155 1 5 6 - 166 1 6 7 - 170 171 — 173 1 7 4 - 176 1 7 7 - 187 1 8 8 - 207 208 „ 99 

173 x— 136 1 3 7 - 156 1 5 7 - 167 1 6 8 - 171 1 7 2 - 174 1 7 5 - 177 1 7 8 - 188 1 8 9 - -209 210 „ 99 

174 X — 137 138— 157 1 5 8 - 168 1 6 9 - 172 1 7 3 - 175 1 7 6 - 177 1 7 8 - 189 1 9 0 - -210 2 1 1 , , 99 

175 X — 138 139— 158 1 5 9 - 169 1 7 0 - 173 1 7 4 - 175 1 7 6 - 178 1 7 9 - -190 1 9 1 - -211 212 „ 99 

D a d i e abso lu te K ö r p e r g r ö ß e i n n e r h a l b der e i n z e l n e n mensch l i chen P o p u l a 
t i o n e n g r o ß e n S c h w a n k u n g e n u n t e r l i e g t , so m u ß die B e u r t e i l u n g d e r i n d i v i d u e l l e n 



Verhältniszahlen und Indices. 2 1 

K ö r p e r g r ö ß e v o n de r auf Grund, s t a t i s t i s che r E r h e b u n g e n fes tges te l l t en D u r c h 
s c h n i t t s g r ö ß e a b h ä n g i g g e m a c h t w e r d e n . D ie e n t s p r e c h e n d e n E i n t e i l u n g e n 
s ind i n de r v o r h e r g e h e n d e n v o n E M I L S C H M I D T e n t w o r f e n e n Tabe l l e e n t h a l t e n . 

Z u r Cha rak te r i s i e rung b e s t i m m t e r A u s d e h n u n g s v e r h ä l t n i s s e einzelner Te i le 
oder A b s c h n i t t e des Körpe r s , u n a b h ä n g i g v o n den d r e i o b e n g e n a n n t e n L ä n g s 
d i m e n s i o n e n , i s t es a u c h g e b r ä u c h l i c h , zwei oder m e h r e inzelne K ö r p e r m a ß e 
z u e i n a n d e r i n Bez iehung zu b r i n g e n , d. h . sog . Ind i ce s zu b e r e c h n e n . 

B e s o n d e r s wicht ig zur C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r M a s s e n e n t w i c k l u n g des K ö r p e r s 
ist d a s Verhältnis von Körpergröße zu Körpergewicht. 

V o n d e n vorgeschlagenen u n d h e u t e v e r w e n d e t e n F o r m e l n ist ke ine w e d e r 
m a t h e m a t i s c h noch biologisch v o n so überwiegender B e d e u t u n g , d a ß sie a l s 
einzig b r a u c h b a r e empfoh len w e r d e n k ö n n t e . Vom mathematischen S t a n d p u n k t 
aus l a s s e n s ich i rgendwelche Z a h l e n Verhältnisse (Maße v e r s c h i e d e n e r K ö r p e r -
d imens ionen ) i n Z u s a m m e n h a n g b r i n g e n , a b e r an sich w e r t v o l l is t n u r die jenige 
F o r m e l , d ie auf G r u n d der E m p i r i e a u c h e in biologisches V e r h ä l t n i s k la r z u m 
A u s d r u c k b r i n g t . Dieses l e t z t e re be z i e h t sich n ich t n u r auf d ie F o r m , s o n d e r n 
a u c h auf d i e F u n k t i o n . E s b r a u c h t h ier n u r an d a s ges ta l t l i ch funk t ione l l e 
Gle ichgewich t , auf d a s R o u x so oft h inwe i s t , e r i n n e r t zu w e r d e n , da s a u c h 
d u r c h d ie E x i s t e n z besondere r K ö r p e r b a u t y p e n , wie sie se lbs t in d e n e inze lnen 
S p o r t t y p e n gegeben sind, b e w i e s e n w i rd . 

D i e wichtigsten Körpergrößen-Gewichts Verhältnisse s ind d ie fo lgenden : 
G 

D a s Streckengewicht o d e r Zentimeter gewicht (QTTETELET) = — — 1 ) . 

D e r Q u o t i e n t besag t , wievie l e ine m i t t l e r e 1 cm hohe S c h e i b e des K ö r p e r s wieg t , 
bzw. w ie g r o ß der F l ä c h e n i n h a l t d iese r Scheibe is t . E s l ieg t der B e r e c h n u n g 
die V o r s t e l l u n g zug runde , d a ß d e r me nsc h l i che K ö r p e r e i n e n Zy l inde r v o n d u r c h 
wegs g l e i chem Querschn i t t d a r s t e l l t oder wen igs tens a l s e in solcher g e d a c h t 
w e r d e n k a n n . D a ß dabe i die u n t e r e n E x t r e m i t ä t e n , H a l s u n d Kopf in gle icher 
Weise wie d e r R u m p f in R e c h n u n g ges te l l t we rden , s p r i c h t gegen die biologische 
B e d e u t u n g dieses I n d e x . D a d e r m e n s c h l i c h e K ö r p e r m i t d e m Al t e r u n d m i t 
w a c h s e n d e r K ö r p e r g r ö ß e a u c h a n G e w i c h t z u n i m m t , so s t e i g t d e m e n t s p r e c h e n d 
a u c h d a s Z e n t i m e t e r g e w i c h t m i t b e i d e n F a k t o r e n . B e i s o n s t gleicher K ö r p e r 
bescha f fenhe i t w i rd v o n zwei I n d i v i d u e n d a s größere a u c h i m m e r d a s g r ö ß e r e 
Z e n t i m e t e r g e w i c h t h a b e n . 

D e r Körperbauindex ( Q U E T E L E T ) , a u c h v o n G O U L D v e r w e n d e t u n d n e u e r 
d ings w i e d e r v o n D A V E N P O R T 2 ) (besonders für j u g e n d l i c h e u n d e r w a c h s e n e 
m ä n n l i c h e I n d i v i d u e n ) u n d K A U P e i n g e f ü h r t : 

E s h a n d e l t sich h ier also u m d e n Q u o t i e n t e n zwischen d e m m i t t l e r e n K ö r p e r -
q u e r s c h n i t t u n d de r K ö r p e r g r ö ß e . Q U E T E L E T (Soziale P h y s i k , n a c h de r A u s 
gabe l e t z t e r H a n d , 1 8 6 9 , ü b e r s e t z t v o n V . D O R N u n d e inge l e i t e t v o n H . WAENTIG- , 
Bd. 2 , S. 9 0 ) h a t be re i t s fes tges te l l t , , , daß d ie Gewich te b e i d e n a u s g e w a c h s e n e n 
P e r s o n e n v o n versch iedener G r ö ß e u n g e f ä h r wie die Q u a d r a t e der Größe s ich 
v e r h a l t e n . H i e r a u s folgt n a t u r g e m ä ß , d a ß d e r Quer d u r c h s c h n i t t , d e r die B r e i t e 
u n d d i e D i c k e u m f a ß t , sich e in fach wie die H ö h e d e r M e n s c h e n v e r h ä l t . M a n 

*) G = Körpergewicht; Kgr = Körpergröße. 
2 ) DAVENPORT, C. B . ( 1 9 2 0 ) bezeichnet diesen Index als den besten HEIGHT-WEIGHT -

Index of Build. Vgl. Americ. Journ. of Physical Anthrop. Bd. 3 , Nr. 4 , S. 4 6 7 , bes. S. 4 7 5 . 
3) Q = Körperquerschnitt; L = Körperlänge. 

G 
o d e r a u c h : 1 

L 
g e s c h r i e b e n 3 ) . 

Kgr2 
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s c h l i e ß t d a r a u s a u c h noch , d a ß d i e Dicke , besonders be i P e r s o n e n v o n k l e i n e m 
W u c h s , v e r h ä l t n i s m ä ß i g v o r w i e g t . " N a c h K A U P s t e l l t d ieser I n d e x eine k o n s t a n t e 
G r ö ß e d a r , die be i b io logisch Vo l lwer t igen 2,3 b e t r ä g t . E i n niedererer W e r t 
v o n e t w a 2,0 besag t , d a ß d i e Q u e r s c h n i t t s e n t w i c k l u n g i m Vergleich zur L ä n g e n 
e n t w i c k l u n g eine u n g e n ü g e n d e i s t . 

D e r Index der Körperfülle ( H E I G H T - W E I G H T - I n d e x of Bu i ld ) [ B U F F O N , R O H R E R , 

B A R D E E N 1 ) ] : 

G 
Kgr*' 

D i e s e Verhä l tn i s zah l i s t e in r e ine r S t a t u r i n d e x , d e s s e n B e r e c h n u n g v o n d e r 
V o r s t e l l u n g a u s g e h t , d a ß d i e b e i d e n zu ve rg le i chenden M a ß e von gleicher D i m e n 
s ion s e in sol l ten. D a s G e w i c h t i s t dabe i gleich d e m schwer zu b e s t i m m e n d e n 
K ö r p e r v o l u m e n gese tz t . D e r I n d e x g i b t einen g e n a u e n zah lenmäß igen A u s 
d r u c k für d ie M a s s e n e n t w i c k l u n g des K ö r p e r s im V e r h ä l t n i s zu seiner L ä n g e n 
a u s d e h n u n g , der a m bes t en a u c h d e m al lgemeinen E i n d r u c k e n t s p r i c h t . E r s i n k t 
d a h e r v o n d e r f rühes ten K i n d h e i t m i t l e i ch ten S c h w a n k u n g e n bis z u m E r w a c h s e 
n e n , w o e r i m m ä n n l i c h e n Gesch lech t i m Mit te l b e i m E u r o p ä e r , je n a c h d e r 
R a s s e n z u s a m m e n s e t z u n g , u n g e f ä h r 1,22—1,35 b e t r ä g t , a b e r e ine i nd iv idue l l e 
S c h w a n k u n g v o n 0,85 ( A s t h e n i k e r ) bis 2 ,68 (Berufs r inger ) aufweist . Z u r B e 
u r t e i l u n g de s I n d e x sei e ine T a b e l l e eingefügt , d ie d i e D u r c h s c h n i t t s w e r t e v o n 
3076 T u r n e r n (Messungen a n l ä ß l i c h des 13. D e u t s c h e n T u r n f e s t e s in M ü n c h e n 1923) 
e n t h ä l t . A u s de r fo lgenden T a b e l l e is t ers icht l ich , d a ß a u c h b e i m E r w a c h s e n e n 
die K ö r p e r g r ö ß e zu b e r ü c k s i c h t i g e n ist . 

Deutsche Turner. 

Körper
größe 

Körpergewicht Index der Körper
größe 

Körpergewicht Index der Körper
größe in kg Körperfülle 

Körper
größe in kg Körperfülle 

in c m n M V M V m cm n M V M V 

151 7 51,9 4 7 - 56 1,51 1 ,37 - 1,63 168 208 63,6 5 0 - 87 1,34 1 ,05- 1,83 
152 7 52,4 4 7 - 57 1,49 1 ,34- 1,62 169 188 65,1 5 5 - 95 1,35 1,14- 1,97 
153 9 52,4 4 6 - 59 1,46 1 , 2 8 - 1,65 170 196 65,6 5 3 - 80 1,34 

1,33 
1 ,08- 1,63 

154 17 53,5 4 5 - 60 1,46 1 , 2 3 -
1 ,32-

1,64 171 204 66,6 5 6 - 86 
1,34 
1,33 1 ,12- 1,72 

155 20 53,4 4 9 - 60 1,43 
1 , 2 3 -
1 ,32- 1,61 172 176 66,8 5 1 - -86 1,31 1 ,00- 1,63 

156 27 53,8 4 6 - 62 1,42 1 , 2 1 - 1,63 173 180 67,9 5 8 - 86 1,31 1 ,12- 1,66 
157 39 54,9 4 8 - 62 1,42 1 ,24- 1,60 174 169 68,7 5 7 - 91 1,30 1,08- 1,73 
158 49 55,7 4 8 - 67 1,41 1 ,22- 1,70 175 136 70,0 5 8 - 89 1,31 1,08- 1,66 

1,80 159 62 55,2 4 6 - 75 1,37 1 ,12- 1,87 176 143 69,4 5 7 - -98 1,27 1,05-
1,66 
1,80 

160 100 56,7 4 8 - 68 1,38 1 ,17- 1,66 177 102 70,6 6 0 - -85 1,27 1,08- 1,53 
161 104 57,6 4 6 - 70 1,38 1 ,10- 1,68 178 86 70,4 6 0 - -81 1,25 1,06- 1,44 
162 124 58,8 4 8 - 70 1,38 1 , 1 3 - 1,65 179 72 71,3 6 1 - -84 1,24 1,06- 1,47 
163 153 59,8 5 1 - 75 1,38 1 ,18 - 1,76 180 52 72,7 6 5 - -84 1,25 1,12- 1,44 
164 155 60,6 5 1 - 70 1,37 1 , 1 3 - 1,61 181 38 72,8 6 3 - 86 1,23 1,06- 1,45 
165 177 60,5 4 9 - 72 1,35 1 ,09- 1,60 182 31 74,5 6 0 - -90 1,24 1,00- 1,49 
166 177 61,8 4 3 - 80 1,33 0 , 9 4 - 1,75 183 25 75,2 6 4 - 86 1,23 1,04- 1,40 
167 163 62,9 5 3 - 81 1,35 1 ,14- 1,74 184 11 77,5 6 7 - 91 1,24 1,08- 1,46 

A n l ä ß l i c h de r S c h ü l e r s p e i s u n g e n is t d e r I n d e x d e r Körper fü l l e v o n v i e l e n 
S e i t e n z u r B e u r t e i l u n g i n d i v i d u e l l e r Fä l l e als u n b r a u c h b a r u n d i r r e l e i t end b e 
z e i c h n e t w o r d e n . Diese K r i t i k i s t a b e r u n b e r e c h t i g t . D e r I r r t u m b e r u h t e i n m a l 
da rau f , d a ß der I n d e x a ls e i n u n t r ü g l i c h e r M a ß s t a b des E r n ä h r u n g s z u s t a n d e s 
a u f g e f a ß t w u r d e (was er d e r N a t u r se iner Z u s a m m e n s e t z u n g n a c h ga r n i c h t 

x ) Vgl. C. R. BARDEEN : The HEIGHT-WEIGHT-Index of Build in Relation to Linear 
and Volumetrie Proportions and Surface-Area of the Body During Post-Natal Develop
ment. Publ . 272 of the Carnegie Inst, of Washington S. 483—554, o. J . 
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sein k a n n ) , u n d d a n n d a ß k l e ine A b w e i c h u n g e n v o n e i n e r aufgeste l l ten N o r m 
als Z e i c h e n v o n U n t e r e r n ä h r u n g g e w e r t e t w u r d e n . D e r E r n ä h r u n g s z u s t a n d e ines 
M e n s c h e n i s t eine so k o m p l e x e G r ö ß e , d a ß e r n iemals a u s zwei M a ß e n erschlossen 
w e r d e n k a n n . F e r n e r wurde d ie se lbe I n d e x z a h l als für a l le Al te r sk lassen gle ich
w e r t i g b e t r a c h t e t , w ä h r e n d d e r I n d e x n u r u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g des c h r o n o 
log i schen Al t e r s und der K ö r p e r g r ö ß e im Vergle ich z u r D u r c h s c h n i t t s g r ö ß e d e r 
b e t r e f f e n d e n Al tersklasse v e r w e n d e t w e r d e n darf. 

I m e inzelnen Fa l l , a u c h b e i m E r w a c h s e n e n , z e ig t d e r I n d e x j ede e inge
t r e t e n e V e r ä n d e r u n g der M a s s e n e n t w i c k l u n g i m V e r h ä l t n i s z u r K ö r p e r g r ö ß e a l s 
U n t e r - bzw. Ü b e r m ä ß i g k e i t i m H i n b l i c k auf Masse u n d G r ö ß e o h n e we i t e r e s 
a n ; o b b e i m wachsenden M e n s c h e n d e r Aussch lag i m I n d e x d u r c h eine V e r 
m e h r u n g b z w . V e r m i n d e r u n g d e s Gewich tes (der K ö r p e r m a s s e ) oder d u r c h e i n e 
Z u n a h m e b z w . e in S t e h e n h i e i b e n i m L ä n g e n w a c h s t u m b e d i n g t ist , v e r m a g 
n a t ü r l i c h n u r ein Vergleich m i t a b s o l u t e n D u r c h s c h n i t t s m a ß e n zu lehren . I m 
Z u s a m m e n h a n g m i t d e m R u m p f b r e i t e n i n d e x (s. S. 27) g e w i n n t der I n d e x 
d e r K ö r p e r f ü l l e n o c h a n G e n a u i g k e i t . 

D e r Index ponderalis ( L i v i ) : 

1000 y K ö r per gewich t 
K ö r p e r g r ö ß e 

D e r I n d e x s te l l t in gewissem S i n n e eine U m k e h r d e s I n d e x der Körpe r fü l l e 
d a r , d a h i e r das Gewich t d u r c h B e r e c h n u n g der K u b i k w u r z e l auf eine l i n e a r e 
G r ö ß e r e d u z i e r t w i rd . 

U n a b h ä n g i g v o n K ö r p e r g r ö ß e u n d Geschlecht sol l 

O E D E R S Index ponderis 
se in . O E D E R v e r w a n d t e für d i e B e r e c h n u n g seiner F o r m e l , d . h . e ines N o r m a l 
g e w i c h t e s n i c h t die als S t a n d h ö h e gemessene K ö r p e r g r ö ß e , s o n d e r n e ine sog. „ p r o -
po r t i one l l e K ö r p e r g r ö ß e " , d i e d e r d o p p e l t e n Obe r l änge , d. h . d e m d o p p e l t e n 
S c h e i t e l - S y m p h y s e n m i t t e n a b s t a n d (s. oben S. 10) g l e i c h k o m m t , u m die v a r i a b l e 
L ä n g e d e r u n t e r e n E x t r e m i t ä t a u s z u s c h a l t e n , weil d i e Masse des R u m p f e s 
d a s K ö r p e r g e w i c h t m e h r b e e i n f l u ß t wie d ie Be in l änge . 

Se ine F o r m e l n l a u t e n : 
N o r m a l g e w i c h t = (PKgr — 100) k g (ohne Kle ide r ) , w o b e i PKgr p ropo r t i one l l e 

K ö r p e r g r ö ß e b e d e u t e t . 
F e r n e r u n t e r Be iz iehung des B r u s t u m f a n g e s (für we ib l i che I n d i v i d u e n ) : 

Norma lgewieh t = . 
L 

C = a r i t h m e t i s c h e s Mit te l d e s B r u s t u m f a n g e s in Z e n t i m e t e r n bei t ie fs ter E i n -
u n d A u s a t m u n g (oberha lb d e r M a m m a e gemessen) . 

D a s N o r m a l g e w i c h t O E D E R S e n t s p r i c h t a l so n i ch t e i n e m a l lgemeinen a r i t h m e 
t i s c h e n D u r c h s c h n i t t s g e w i c h t , s o n d e r n v i e l m e h r d e m G e w i c h t be i n o r m a l e m 
E r n ä h r u n g s z u s t a n d , wie es a n I n d i v i d u e n i n seiner d i ä t e t i s c h e n K u r a n s t a l t i n 
D r e s d e n fes tges te l l t w u r d e . 

O E D E R , de r d u r c h seine G e w i c h t s v e r h ä l t n i s z a h l e i n e n mög l i chs t e in fachen 
A u s d r u c k für den E r n ä h r u n g s z u s t a n d E r w a c h s e n e r g e b e n will , b e r e c h n e t a l so 
e i n f a c h : I s t g e w i c h t 

S o l l g e w i c h t ' 
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D a s I s t g e w i c h t w i rd d u r c h W ä g u n g ohne Kle ider , u n d z w a r als höchs tes T a g e s -
g e w i c h t a m Abend , f e s tges t e l l t ; fü r die B e r e c h n u n g des Sollgewichtes i s t d i e 
M e s s u n g d e r Ober länge e r fo rde r l i ch . Der I n d e x p o n d e r i s i s t also e ine A r t spezi
f ische E r n ä h r u n g s g e w i c h t s z a h l , d i e d a r ü b e r o r i en t i e r t , wie sich d a s t a t s ä c h l i c h e 
G e w i c h t e ines I n d i v i d u u m s z u d e m Gewich t desse lben I n d i v i d u u m s bei „ z e n t r a l 
n o r m a l e r " E r n ä h r u n g s z u s t a n d s s t u f e v e r h ä l t . 

O E D E R k o m m t d a b e i z u folgender I n d e x e i n t e i l u n g für versch iedene E r 
n ä h r u n g s s t u f e n E r w a c h s e n e r 1 ) : 

. . (0 ,693)- 0,811 1 

mager 0,500-0,924 

normal 0,925-1,075 

s. m. sehr mager . . . . (0,693) - 0,811 
m. = mager . 0,793 - 0,890 
m. m. = mäßig mager . . . 0,860 — 0,947 
f. n. fast normal . . . . 0,913 — 0,985 
c. n. zentralnormal . . 0,963 - 1,039 
ü. n. — übernormal . . . 1,017 - 1,079 
m. f. = mäßig fett . . . . 1,056 - 1,174 
f. = fett . . . . . . . 1,148 - 1,257 
s. f. = sehr fett . . . . . 1,260 -(1,500) 

Zentralzahl der Mittelstufe = 1,000; sie entspricht der Mittelstufe zwischen Magerkeit und 
Fettleibigkeit. 

D i e OEDERsche F o r m e l i s t n u r für E r w a c h s e n e ü b e r 1,40 m K ö r p e r g r ö ß e 
gü l t i g . 

V ie l e infacher i s t die B e r e c h n u n g des Normalgewichtes n a c h B R O C A (e igent l ich 
v o n R O B E R T u n d A L L A I R E e i n g e f ü h r t ) : 

N o r m a l g e w i c h t = ( K ö r p e r g r ö ß e [in c m ] — 100) kg . 

M i t R e c h t h a b e n BRTJGSCH u n d S C H W I E N I N G d a r a u f h ingewiesen , d a ß d i e s e 
F o r m e l n u r für K ö r p e r g r ö ß e n v o n 155—165 cm ( im M i t t e l 160 c m ) G ü l t i g k e i t 
h a t . B e i K le inwüchs igen ü b e r s t e i g t da s N o r m a l g e w i c h t d i e Z e n t i m e t e r g e w i c h t s -
z ah l u m 3 k g ; be i einer K ö r p e r g r ö ß e v o n 184 c m b l e i b t d a s N o r m a l g e w i c h t 
u m 6,1 k g h i n t e r d e r v e r l a n g t e n G r o ß e v o n 84 kg z u r ü c k . B e i s te igender K ö r p e r 
g r ö ß e b l e i b t also d a s N o r m a l g e w i c h t i m m e r m e h r h i n t e r d e m Z e n t i m e t e r g e w i c h t 
z u r ü c k , be i s inkender K ö r p e r g r ö ß e n i m m t es d a g e g e n i m m e r m e h r zu . 

D a h e r h a t B R U G S C H f o l g e n d e n A b ä n d e r u n g s v o r s c h l a g g e m a c h t : 

Für Körpergrößen von 155—164 cm ist das Normalgewicht = (Körpergröße [in cm] — 100) kg, 
„ 165-174 cm „ „ „ = ( „ „ „ - 1 0 5 ) kg, 
„ 175-185 cm „ „ „ = ( „ „ „ - 1 1 0 ) kg. 

E s k a n n s ich hier abe r n u r u m r u n d e Z a h l e n h a n d e l n , d i e im Einzel fa l le u n 
r i c h t i g e R e s u l t a t e e rgeben m ü s s e n . 

S t a t t d e r K ö r p e r g r ö ß e , w i e d e r u m d i e B e i n l ä n g e a u s z u s c h a l t e n u n d u m 
n u r d a s L ä n g e n m a ß des d ie i n n e r e n O r g a n e u m s c h l i e ß e n d e n R u m p f e s zu b e r ü c k 
s i c h t i g e n , v e r w e n d e t v . P I R Q U E T 

d i e Stammlänge ode r Sitzhohe zur B e r e c h n u n g e i n e r Verhä l tn i s zah l . 
S e i n e F o r m e l l a u t e t : 3 

^ . V l O . Gewich t 
P e h d i s i = 

S t a m m l a n g e 

(Der N a m e se tz t s ich z u s a m m e n a u s P o n d u s , dec i e s , l i nea re , divisio, s e d e n t i s 
a l t i t u d o . Z u r B e r e c h n u n g d i e s e r F o r m e l s ind B e r e c h n u n g s t a b e l l e n v o r h a n d e n ; 
vgl . C. v . P I R Q U E T : S y s t e m d e r E r n ä h r u n g . 2. Tei l . S . 2 8 8 — 2 9 1 . B e r l i n : J u l i u s 
S p r i n g e r 1919. A u c h s e p a r a t m i t engl i schem T e x t : Pe l id i s i -Tab le . W i e n u n d 
L e i p z i g : Jose f Safar 1921.) 

x ) Nach privater Mitteilung aus einem noch nicht veröffentlichten Manuskript. 
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A u ß e r d e m s c h ä t z t V . P I R Q U E T n o c h d e n B l u t g e h a l t d e r H a u t , i h r e n F e t t 
geha l t , i h r e n T u r g o r u n d end l i ch d ie S t ä r k e d e r M u s k u l a t u r . Z u r s c h e m a t i s c h e n 
Auf Sch re ibung w e r d e n die A n f a n g s b u c h s t a b e n dieser Q u a l i t ä t e n v e r w e n d e t : 
bl = B l u t g e h a l t , ƒ = F e t t g e h a l t , t = T u r g o r , m — M u s k u l a t u r . Die q u a n t i t a 
t i v e n A b s t u f u n g e n w e r d e n d u r c h V o k a l e a u s g e d r ü c k t , we lche d e n g e n a n n t e n 
K o n s o n a n t e n a n g e h ä n g t w e r d e n , u n d zwar erfolgt die A b s t u f u n g in de r R e i h e n 
folge d e r K l a n g h ö h e : i, e, a, o, u. E s b e d e u t e t i = ü b e r m ä ß i g , e = re ichl ich , 
a = m i t t e l oder n o r m a l , o — v e r m i n d e r t , u = sehr g e r i n g oder feh lend; z. B . 
h e i ß t : blo = B l u t g e h a l t v e r m i n d e r t , mu = M u s k u l a t u r seh r ger ing. N ä h e r e s 
vgl . 1. c. 1919, S. 284ff. 

G i l t d i e M e t h o d e v o n v . P I R Q U E T z u n ä c h s t auch n u r für K i n d e r , so i s t s ie 
doch a u c h für E r w a c h s e n e a n w e n d b a r , bei d e n e n a l l e rd ings d ie F e t t e n t w i c k l u n g 
der G l u t a e a l r e g i o n d ie S t a m m l ä n g e e t w a s beeinf lussen k a n n . 

S t a t t de s Gewich tes ode r n e b e n demse lben wi rd a u c h de r B r u s t u m f a n g 
zur B e r e c h n u n g v o n Indices be igezogen . A m e infachs ten i s t de r 

Krismann-Index: 
1 / 2 K ö r p e r g r ö ß e — B r u s t u m f a n g (in d e r A t e m p a u s e gemessen) . 

D e r B r u s t u m f a n g soll m i n d e s t e n s die H ä l f t e de r K ö r p e r g r ö ß e a u s m a c h e n . 
A n Stel le dieses I n d e x e m p f i e h l t B R U G S C H d e n 

Proportionellen Brustumfang (s. o b e n S. 11) : 

= B r u s t u m f a n g • 100 : K ö r p e r g r ö ß e . 

E r cha rak t e r i s i e r t d u r c h d i e sen I n d e x d i e I n d i v i d u e n n a c h ih re r Bre i t en 
e n t w i c k l u n g u n d beze ichne t I n d i v i d u e n m i t B r u s t u m f a n g u n t e r 50 als eng
b r ü s t i g , v o n 51—54 als n o r m a l b r ü s t i g u n d ü b e r 55 a l s w e i t b r ü s t i g . 

R e i n empi r i sch g e w o n n e n s i n d d i e I n d i c e s v o n P I G N E T u n d B O R N H A R D T : 

Konstitutions-Index (auch Coeff ic ient de robus t i c i t é u n d I n d i c e n u m é r i q u e 
g e n a n n t ) v o n P I G N E T : 

K ö r p e r g r ö ß e (in cm) — B r u s t u m f a n g (in cm) + G e w i c h t (in k g ) . 

B e r e c h n e t wi rd also die Di f fe renz zwi schen der K ö r p e r g r ö ß e u n d der S u m m e 
v o n B r u s t u m f a n g u n d G e w i c h t . L e i d e r i s t n ich t a n g e g e b e n , wie der B r u s t 
u m f a n g gemessen w e r d e n soll. 

N a c h P I G N E T n e h m e n b e i n o r m a l e r E n t w i c k l u n g b e i e iner K ö r p e r g r ö ß e 
zwi schen 154 u n d 195 c m B r u s t u m f a n g u n d Gewicht r eg e l mäß i g zu, so d a ß 
sich e i n f a s t k o n s t a n t e r I n d e x e r g i b t , de r zwischen 21 ,4 u n d 25,9 s c h w a n k t . 
J e k l e i n e r d e r I n d e x , u m so be s se r d ie K o n s t i t u t i o n . D a s ich bei g roßen B e 
o b a c h t u n g s r e i h e n E r w a c h s e n e r a b e r S c h w a n k u n g e n v o n 0—37 e rgeben k ö n n e n , 
wi rd fo lgende E i n t e i l u n g v o r g e s c h l a g e n : 

unter 10 sehr kräftige Konstitution, 
von 11 —15 starke Konstitution, 
von 16—20 gute Konstitution, 
von 21—25 mittelmäßige Konstitution 
von 26—30 schwächliche Konstitution, 
von 31—36 sehr schwache Konstitution, 

über 36 schlechte Konstitution. 

F ü r J u g e n d l i c h e h a t ob ige E i n t e i l u n g keine G ü l t i g k e i t . FLORSCHÜTZ er
a c h t e t e i n I n d i v i d u u m n u r d a n n für ve rs icherungsfäh ig , w e n n se in I n d e x 10 
oder w e n i g e r b e t r ä g t . 
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D e r Borrikardtsche Index w i r d b e r e c h n e t : 

G e w i c h t — B r u s t u m f a n g • K ö r p e r g r ö ß e 

2 4 Ö ' 

U r s p r ü n g l i c h n u r für 2 0 j ä h r i g e russ ische R e k r u t e n v e r w e n d e t , w u r d e d ie 
E i n t e i l u n g des I n d e x v o n G U T T M A N N , d e r ihn als aus sch l i eß l i chen E r n ä h r u n g s 
i n d e x auf faß t , auf m ä n n l i c h e I n d i v i d u e n von d e r G e b u r t b is z u m 3 0 . L e b e n s 
j a h r e r w e i t e r t . 

Klassifikation des Ernährungszustandes männlicher Individuen nach dem Bornhardtschen 
Index1). 

Alter in 
Jahren 

Zahl der 
gemessenen 
Individuen 

Ma 
Maximum 

fett 

M + f 
sehr gut 

M + r 
M 

Arith
metisches 

Mittel 

M-r 
M-f 

genügend 

Mi 
Minimum 

mager 

Alter in 
Jahren 

Zahl der 
gemessenen 
Individuen 

Ma 
Maximum 

fett 

M + f 
sehr gut 

gut 

M-f 
genügend 

Mi 
Minimum 

mager 

Alter in 
Jahren 

Zahl der 
gemessenen 
Individuen 

Ma 
Maximum 

fett 

M + f 
sehr gut 

v o n über bis 

M-f 
genügend 

Mi 
Minimum 

mager 

Neuge
borene 100 - 3 bis — 3,7 bis — 4,0 - 4 , 7 - 5 , 4 bis — 5,7 bis - 7,0 

1 100 0 ,, — 2,1 ,, — 2,4 - 3 , 1 — 3,8 „ - 4 , 1 „ - 6,0 
2 100 0 ,, — 2,5 ,, — 2,9 - 3 , 6 - 4 , 3 „ - 4 , 7 „ - 7,0 
3 100 - 1 ,, — 2,8 ,, — 3,3 - 4 , 4 - 5,5 „ - 6 , 0 „ - 8,0 
4 100 - 2 », — 3,5 ,, — 3,9 - 4 , 7 - 5,5 „ - 5 , 9 „ - 8,0 
5 100 + 2 — 3,2 ,, — 3,6 - 4 , 9 - 6 , 2 „ - 6 , 6 „ - 8,0 
6 100 0 ,, — 3,5 ,, — 4,0 - 5 , 1 - 6 , 2 „ - 6 , 7 „ - 8,2 
7 125 + 2 ,, — 3,2 ,, — 3,8 - 5 , 0 - 6,2 „ - 6 , 8 „ - 9,0 
8 155 + 3 ,, — 2,6 ,, — 3,2 - 4 , 5 — 5,8 „ - 6 , 4 „ - 9,0 
9 143 + 5 ,, — 1,7 — 2,3 - 3 , 7 - 5 , 1 >, - 5 , 7 „ - 1 0 , 0 

10 236 + 8 ,, — 1,2 „ — 1,9 - 3 , 4 — 4,9 „ - 5 , 6 „ - 1 4 , 0 

11 679 + 6 ,, — 1,6 — 2,4 - 3 , 7 - 5 , 0 „ - 5 , 8 „ - 9,0 
12 1098 + 14 — 1,2 — 1,9 - 3 , 4 — 4,9 „ - 5 , 6 „ - 1 1 , 0 
13 1169 + 13 ,, + 0,3 — 0,6 - 2 , 5 - 4 , 0 „ - 4 , 9 ,, - 9,0 
14 1064 + 16 ,, + 2,4 + 1,3 - 1 , 0 - 3,3 „ - 4 , 3 „ - 1 0 , 0 
15 998 + 21 ,, + 4,0 », + 2,9 + 0,4 - 1,7 ,, - 2 , 8 „ - 8,0 
16 841 + 24 ,, + 5,5 + 4,4 + 2,2 0,0 „ - 1,1 „ - 7,0 
17 718 + 27 ,, + 6,9 + 5,8 + 3,4 + 1,0 „ - o , i „ - 7,0 
18 700 + 24 ,» + 7,9 + 6,6 + 4,0 + 1,4 „ + 0 , 1 „ - 6,0 
19 492 + 27 ,? + 9,2 + 7,8 + 5,0 + 2,2 „ + 0 , 8 „ - 5,0 
20 300 + 25 ,, + 9,3 + 8,0 + 5,3 + 2,6 „ + L 3 „ - 4,0 

21 216 + 28 ,, + n,o + 9,5 + 6,3 + 3,1 „ + 1 , 6 „ - 5,7 
22 183 + 29 + 11,2 + 9,7 + 6,5 + 3,3 „ + 1 , 8 „ - 1,3 
23 138 + 28 >» + 12,3 + 10,6 + 7,0 + 3,4 „ + 1 , 7 „ - 4,3 
24 152 + 25 „ + 12,0 + 10,1 + 6,8 + 3,5 „ + 1 , 9 „ - 4,3 
25 155 + 23 + 11,5 + 9,9 + 6,6 + 3,3 „ + 1 , 7 „ - 4,5 
26 141 + 23 „ + 11,1 + 9,6 + 6,5 + 3,4 „ + 1 , 9 „ - 4.5 
27 108 + 21 + 11,9 + 10,3 + 7,0 + 3,7 • „ + 2 , 1 „ - 4,0 
28 127 + 23 „ + 12,9 + 11,1 + 7,5 + 3,9 „ + 2 , 1 „ - 4,0 
29 114 + 22 + 13,5 + 11,8 + 8,3 4 - 4 , 8 „ + 3 , 1 „ - 2,5 
30 115 + 24 + 14,7 + 12,9 + 9,1 + 5,3 „ + 3 , 5 ,, - 1,4 

Aus der Tabelle geht hervor, daß der BoRNHAKDTsche I n d e x ähnlich wie 
der I n d e x der Körperfülle nur im Zusammenhang mit dem chronologischen 
Alter des I n d i v i d u u m s beurteilt werden darf. D e r I n d e x beginnt in der frühen 
Kindheit auch bei dem gut ernährten Durchschnittstypus mit negativen Werten, 

^ _ 1 = ± 33 = mittlere Abweichung des Einzelwertes, 

r — ± 0,6745 • ƒ = + 2,2 = wahrscheinliche Abweichung des Einzelwertes, wobei d = Ab
weichung des Einzelwertes von M und v = absolute Zahl der Eälle für jede Stufe sind. 
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u m i n d e r P u b e r t ä t s z e i t n a c h d e r p o s i t i v e n Sei te u m z u s c h l a g e n , u n d d a n n b e i m 
g u t e r n ä h r t e n E r w a c h s e n e n d a u e r n d pos i t i v zu b le iben . 

F L O R S C H Ü T Z v e r w e n d e t s t a t t d e s B r u s t u m f a n g e s d e n B a u c h u m f a n g . Se ine 
F o r m e l l a u t e t : 

K ö r p e r g r ö ß e : 2 • B a u c h u m f a n g — K ö r p e r g r ö ß e . 
D ie se F o r m e l w i r d vor a l l e m v o n de r Ver s i che rungsmed iz in b e n u t z t , d a 

e ine f eh l ende K o r r e l a t i o n v o n B a u c h u m f a n g u n d K ö r p e r g r ö ß e als e in S y m p t o m 
einer s ch l ech t en K o n s t i t u t i o n a n g e s e h e n w i r d . 

I n ähn l i che r Wei se z ieh t L E N N H O F F n e b e n d e m B a u c h u m f a n g die L ä n g e 
d e r v o r d e r e n R u m p f w a n d z u r B e r e c h n u n g be i . 

Lennhoffscher Index: 
L ä n g e de r v o r d e r e n R u m p f w a n d • 100 : B a u c h u m f a n g . 

A m u m s t ä n d l i c h s t e n is t d i e 

Konstitutionsformel von D E LA C A M P , wei l hier n e b e n K ö r p e r g r ö ß e , K ö r p e r 
gewich t , B r u s t u m f a n g u n d A t m u n g s s p i e l r a u m auch d i e H e r z g r ö ß e i n R e c h n u n g 
ges te l l t w i rd . 

D e r I n d e x l a u t e t : Q 

u 
Kgr — k? 

D a b e i s i n d : th = t r a n s v e r s a l e r H e r z d u r c h m e s s e r , K1 = —, w o b e i tb t r a n s v e r s a l e r 
B r u s t d u r c h m e s s e r b e i m i t t l e r e r A t m u n g b e d e u t e t , t h 

u1 + (u2 — uz) 
Ä 2 = -

h 
E s s i n d : ux = B r u s t u m f a n g be i m i t t l e r e r A t m u n g , 

u2 = B r u s t u m f a n g be i t i e fs te r E i n a t m u n g , 
uz = B r u s t u m f a n g be i t i e f s te r A u s a t m u n g , 
G = K ö r p e r g e w i c h t ( N a c k t g e w i c h t ) , 
Kgr = K ö r p e r g r ö ß e . 
k3 = K ö r p e r g r ö ß e — K ö r p e r g e w i c h t ( K o n s t a n t e ) . 

W e n i g v e r w e n d e t u n d g e p r ü f t s i n d bis j e t z t die F o r m e l n v o n O P P E N H E I M E R , 
S P E R K u . a., so d a ß sie h ier ü b e r g a n g e n w e r d e n k ö n n e n . 

A n d e r e wich t ige Ind ices s i n d : 

Thorakalindex. S a g i t t a l e r B r u s t d u r c h m e s s e r • 100 

T r a n s v e r s a l e r B r u s t d u r c h m e s s e r 

Brustumfang bei Exspiration : Brustumfang bei Inspiration. 
Beckenbreite : Schulterbreite. 
Breite zwischen den Darmbeinstacheln : Breite zwischen den Darmbeinkämmen. 
Rumpfbreitenindex: Breite zwischen den Darmbeinkämmen : Akromienbreite. 
Stammbreitenindex: Hüftbreite : Akromienbreite. 
Rumpfvolumen (nach B R T J G S C H ) : 

L ä n g e der v o r d e r e n R u m p f w a n d • B r u s t u m f a n g 2 

4:71 

Oberarm, Unterarm, Handlänge : Ganze Armlänge. 
Unterarmlänge : Oberarmlänge. 
Oberarmumfang gestreckt : Oberarmlänge. 
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Größter Oberarmumfang : Größter Unterarmumfang. 
Kleinster Unterarmumfang : Größter Unterarmumfang. 
Armlänge : Beinlänge. 
Oberschenkel, Unterschenkel, Fußlänge : Ganze Beinlänge. 
Unterschenkellänge : Oberschenkellänge. 
Oberschenkelumfang : Oberschenkellänge. 
Größter Unterschenkelumfang : Größter Oberschenkelumfang. 
Kleinster Unterschenkelumfang ; Größter Unterschenkelumfang. 

F e r n e r i s t es wich t ig , fo lgende Kopfindices zu be rechnen , d a b e s t i m m t e 
K o r r e l a t i o n e n zwischen K o p f u n d K ö r p e r w a c h s t u m bes t ehen , u n d weil d i e 
R a s s e n z u g e h ö r i g k e i t , für w e l c h e Kopf- u n d Gesichts form v o n besonderer W i c h t i g 
ke i t s i n d , se lbs t i n u n s e r e n s t a r k gemisch t en eu ropä i s chen P o p u l a t i o n e n n i c h t 
o h n e E i n f l u ß auf d ie K ö r p e r b a u t y p e n zu sein sche inen . 

Horizontalumfang des Kopfes : Körpergröße. 

Längen-Breitenindex des Kopfes = ^— . 
Gr KL 

D i e für diesen I n d e x g e b r ä u c h l i c h e Terminolog ie l a u t e t : 
dolichokephal = lang- bzw. schmalköpfig x—75,9 
mesokephal = mittelköpf ig 76,0—80,9 
brachykephal = kurzköpf ig 81,0—85,4 
hyper brachykephal = sehr kurzköpf ig bzw. breitköpf ig . 85,5—x 

Längen - Höhenindex : 
O h r h ö h e des Kopfes • 100 

G r ö ß t e Kopf länge 
E i n t e i l u n g : 

chamaekephal = niedrigköpfig x—57,9 
orthokephal = mittelköpf ig 58,0—62,9 
hypsikephal = hochköpf ig . 63,0—x 

Transversaler Frontoparietalindex : 
K l e i n s t e S t i r n b r e i t e • 100 

G r ö ß t e Kopfbre i t e 
D e r I n d e x b r i n g t da s V e r h ä l t n i s de r S t i r n e n t w i c k l u n g z u r p a r i e t a l e n Kopf-

brei te g u t z u m A u s d r u c k , k a n n a b e r n a t ü r l i c h a b s o l u t d u r c h be ide Maße b e 
einf lußt w e r d e n . 

Physiognomischer Gesichtsindex: 
P h y s i o g n o m i s c h e Ges ichtshöhe • 100 

J o c h b o g e n b r e i t e 

Morphologischer Gesichtsindex : 
Morpho log i sche Ges ich t shöhe • 100 

J o c h b o g e n b r e i t e 
D i e E i n t e i l u n g i s t d ie f o l g e n d e : 

hypereuryprosop = sehr kurzgesichtig x—78,9 
euryprosop = kurz- oder breitgesichtig 79,0—83,9 
mesoprosop = mittelgesichtig 84,0—87,9 
leptoprosop = lang- oder schmalgesichtig 88,0—92,9 
hyperleptoprosop = sehr schmalgesichtig 93,0—x 
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N a s e n h ö h e 
E i n t e i l u n g : 

hyperleptorrhin = sehr schmalnasig x—54,9 
leptorrhin = schmalnasig 55,0—69,9 
mesorrhin = mittelnasig . 70,0—84,9 
chamaerrhin = breitnasig 85,0—99,9 
hyperchamaerrhin = sehr breitnasig 100,0—x 

J^ofrontalindex: K l e i n g t e S t i r n b r e i t e . 1 0 0 

J o c h b o g e n b r e i t e 

JUQ^mandibularindex: 

U n t e r k i e f e r winke lb re i t e • 1 0 0 
J o c h b o g e n b r e i t e 

D u r c h d ie be iden l e t z t e ren I n d i c e s w i rd die G e s i c h t s k o n t u r in der N o r m a 
f ronta l i s cha rak t e r i s i e r t . 

Schl ießl ich k a n n auch die Kapazität des Schädels a u s ä u ß e r e n M a ß e n a n 
n ä h e r n d b e s t i m m t w e r d e n : Al s m i t t l e r e F o r m e l n z u r B e r e c h n u n g seien d ie
j en igen v o n L E E - P E A R S O N e m p f o h l e n . Als M a ß b e n ö t i g t m a n dazu die g r ö ß t e 
L ä n g e , d ie g r ö ß t e Bre i t e u n d d i e O h r h ö h e . D a die K o p f m a ß e zunächs t a b e r 
auf S c h ä d e l m a ß e reduz ie r t w e r d e n m ü s s e n , so s ind v o n j e d e m M a ß vor d e r 
B e r e c h n u n g 1 1 m m abzuziehen. D i e F o r m e l n l a u t e n d a h e r : 

für Männer: Kapazität = 0,337 (Länge — 11) (Breite - 11) (Ohrhöhe — 11) + 406,01, 
für Frauen: Kapazität = 0,400 (Länge — 11) (Breite - 11) (Ohrhöhe - 11) + 206,60. 

Beschreibende Merkmale. 
V o n denjenigen Merkmalen , die d u r c h einfache B e s c h r e i b u n g oder d u r c h 

S c h e m a t a fes tgeste l l t werden , seien h i e r n u r kurz d ie w i c h t i g s t e n a n g e g e b e n . 
Die E i n f ü h r u n g v o n S c h e m a t a h a t d e n Vor te i l , d a ß u n k l a r e oft v i e ldeu t ige 
sp rach l i che A u s d r ü c k e v e r m i e d e n w e r d e n u n d e ine E i n h e i t l i c h k e i t in d e r T e r m i n o 
logie e r r e i c h t wird , u n d d a ß , w a s besonde r s zu b e a c h t e n i s t , die be t re f fenden 
M e r k m a l e d a d u r c h auch e iner q u a n t i t a t i v e n s t a t i s t i s c h e n V e r a r b e i t u n g zu
gäng l i ch g e m a c h t w e r d e n k ö n n e n . 

Z u n ä c h s t is t es n o t w e n d i g , d ie Ausb i l dung d e r K o m p o n e n t e n k u r z z u 
c h a r a k t e r i s i e r e n , auf denen d i e K ö r p e r m a s s e , d. h . d a s K ö r p e r g e w i c h t z u m 
g r o ß e n Te i l b e r u h t . D a s Gewich t de r i n n e r e n Organe e n t z i e h t s ich be im L e b e n d e n 
e ine r g e n a u e n B e s t i m m u n g . 

1 . Die Entwicklung des Knochenbaues. 
E s i s t wich t ig , sich d u r c h I n s p e k t i o n d a v o n e i n e n gewissen E i n d r u c k z u 

ve r s cha f f en . A m b e s t e n u n t e r s c h e i d e t m a n als e inze lne K a t e g o r i e n : 1 . s e h r 
grob , 2 . g r o b , 3 . m i t t e l , 4 . fein, 5 . s e h r fein, wobe i v o r a l l e m a u c h auf die E n t 
w i c k l u n g d e r Ge lenke (von r a c h i t i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n a b g e s e h e n ) zu a c h t e n i s t . 
E r g ä n z e n d k ö n n e n h i e r die o b e n S. 1 3 u n d 1 5 a n g e g e b e n e n B r e i t e n m a ß e (un t e r e 
R a d i o - u l n a r b r e i t e u n d E p i c o n d y l e n b r e i t e u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r L ä n g e n 
e n t w i c k l u n g d e r be t r e f fenden K n o c h e n ) beigezogen w e r d e n . 

2 . Die Entwicklung der Muskulatur. 
H i e r i s t auf d re i ve r sch iedene M o m e n t e zu a c h t e n : 
a) au f d i e A u s b i l d u n g : 1 . s e h r k r ä f t i g (a th le t i sch) , 2 . k r ä f t i g , 3 . gu t , 4 . m i t t e l , 

5 . s c h w a c h , 6 . sehr s c h w a c h ; 
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b ) auf das Relief: 1. s t a r k h e r v o r t r e t e n d , 2, m i t t e l h e r v o r t r e t e n d , 3 . s c h w a c h 
h e r v o r t r e t e n d ; 

c) auf d e n T o n u s : 1. straff, 2 . m i t t e l m ä ß i g , 3 . schlaff. M a n k a n n d a f ü r 
a u c h d i e TANDLERschen A u s d r ü c k e : h y p e r t o n i s c h , n o r m a l t o n i s c h , h y p o t o n i s c h 
v e r w e n d e n . E ine e infache e x a k t e M e t h o d e , d e n M u s k e l t o n u s zu messen , g i b t 
es n o c h n i c h t . 

B e i e inze lnen H a b i t u s f o r m e n , besonde r s bei b e s t i m m t e n S p o r t t y p e n , k a n n 
die A u s b i l d u n g d e r M u s k u l a t u r auffa l lende u n d t y p i s c h e reg ionale U n t e r s c h i e d e 
aufweisen . 

I n a l l en 3 K a t e g o r i e n i s t d ie Re ihenfo lge eine a b s t e i g e n d e , so d a ß z. B . a 1, 
b 1, c 1 e ine sehr kräf t ige , d a g e g e n a 5, b 3, c 3 e ine schlechte E n t w i c k l u n g 
de r M u s k u l a t u r anze ig t . 

3 . Die Entwicklung des Unterhautfettes. 
Z u r a l lgemeinen C h a r a k t e r i s i e r u n g , sowei t d a s s u b c u t a n e F e t t p o l s t e r i n 

B e t r a c h t k o m m t , g e n ü g t w o h l d ie E i n t e i l u n g in d ie f o l g e n d e n G r u p p e n : 1. s e h r 
fe t t , 2 . fe t t , 3 . mi t t e l , 4 . m a g e r , 5 . sehr mage r . 

W i l l m a n n a c h ob j ek t i ven K r i t e r i e n ur te i len , so k a n n m a n a u c h n a c h d e m 
V o r g a n g e O E D E R S , P E I S E R S , B A T K I N S , N E U M A N S , F E H R S U . A . d i r e k t d ie D i c k e 
des U n t e r h a u t f e t t e s a n de r v o r d e r e n B a u c h w a n d d u r c h Messung fes ts te l len . 
N a t ü r l i c h m u ß die B e o b a c h t u n g i m m e r a n derse lben Körpe r s t e l l e d u r c h g e f ü h r t 
w e r d e n , u n d zwar a m b e s t e n a n d e r v o r d e r e n B a u c h w a n d , r e c h t s oder l i n k s 
n e b e n d e m N a b e l be im a u f r e c h t s t e h e n d e n I n d i v i d u u m . M a n fasse e ine d e r 
K ö r p e r l ä n g s a c h s e para l le l l a u f e n d e H a u t f a l t e zwischen D a u m e n u n d Zeigef inger 
der l i n k e n H a n d , wobe i die F a l t e g l e i c h m ä ß i g u n d k r ä f t i g v o n der Muskei fasc ie 
a b g e h o b e n w e r d e n m u ß . H i e r a u f m i ß t m a n mi t t e l s Gle i t - ode r Tas t e rz i rke l d i e 
m a x i m a l e D i c k e dieser H a u t f a l t e a n d e r e n Basis , w o b e i d i e Zi rke l sp i tzen a b e r 
nu r m i t l e i ch t em D r u c k auf d ie H a u t aufgese tz t w e r d e n dürfen . Se lbs tver 
s t ä n d l i c h g i b t der gefundene W e r t d ie d o p p e l t e D i c k e d e s s u b c u t a n e n F e t t 
po l s te r s a n , u n d z w a r s ind d i e m i t t e l s des T a s t e r s f e s tges t e l l t en D i c k e n i n d e r 
Regel u m 1—2 m m kle iner a l s d i e m i t d e m Gle i tz i rke l ge fundenen , weil d i e 
Sp i t zen d e r T a s t e r a r m e sich l e i c h t e t w a s t ie fer in d i e H a u t e ind rücken als d i e 
f lachen u n d b re i t en A r m e d e s Gle i tz i rke ls . 

E s l a s sen sich m i t dieser M e t h o d e vo r al lem a u c h zei t l iche V e r ä n d e r u n g e n 
der F e t t p o l s t e r d i c k e ( V e r m e h r u n g b z w . V e r m i n d e r u n g ) z ieml ich g e n a u fes ts te l len . 

N i c h t i m m e r a b e r g e h t es a n , d ie D i c k e des F e t t p o l s t e r s a n d e r v o r d e r e n 
B a u c h w a n d n e b e n d e m N a b e l a ls m a ß g e b e n d für d i e a l lgemeine E n t w i c k l u n g 
des U n t e r h a u t f e t t e s anzusehen , wei l häu f ig b e d e u t e n d e u n d g a n z c h a r a k t e r i s t i s c h e 
reg iona le U n t e r s c h i e d e in d e r F e t t a b l a g e r u n g b e s t e h e n , d i e u n b e d i n g t zu be 
a c h t e n s i nd . P räd i l ek t ions s t e l l en f ü r s t ä r k e r e s F e t t p o l s t e r l a g e r s i n d i m allge
me inen d ie H ü f t e n , d a s Gesäß u n d d ie v o r d e r e B a u c h w a n d , l e t z t e r e b e s o n d e r s 
im h ö h e r e n Al te r , u n d z w a r m i t Z u n a h m e der S c h i c h t d i c k e v o m N a b e l a b 
wär t s b i s z u m S c h a m b e r g . A n a n d e r e n Körpe r s t e l l en , z . B . a m R ü c k e n , b e s o n d e r s 
in d e r S c h u l t e r g e g e n d u n d a n d e n U n t e r a r m e n , i s t d i e F e t t s c h i c h t b e d e u t e n d 
ger inger . 

B e k a n n t i s t d ie sexuelle Di f fe renz u n d d i e als S t e a t o p y g i e , d, h . F e t t s t e i ß , 
beze i chne te F e t t b i l d u n g de r H o t t e n t o t t e n u n d B u s c h m ä n n e r , d i e sich v o r w i e g e n d 
übe r H ü f t e , Gesäß u n d O b e r s c h e n k e l e r s t r e c k t ; sie k o m m t a u c h bei re i fen euro
pä i schen , besonde r s s ü d o s t e u r o p ä i s c h e n , F r a u e n n i c h t g a n z s e l t e n vo r . J . B A U E R 
h a t s ie a l s „ R e i t h o s e n t y p u s ' * b e z e i c h n e t . Ge legen t l i ch b e o b a c h t e t m a n a u c h 
in de r K i n n r e g i o n , a m H a l s ( b e s o n d e r s i m N a c k e n ) , a n d e r B r u s t u n d a m U n t e r 
schenke l s t a r k e F e t t a b l a g e r u n g e n . B e i k le inwüchs igen b a y r i s c h e n u n d sächs i schen 
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F r a u e n b z w . M ä d c h e n habe i ch besonders s t a r k e F e t t a n s a m m l u n g a m Ober-
und U n t e r s c h e n k e l beobach te t , w ä h r e n d de r Rumpf r e l a t i v f e t t a r m war . 

B e i U n t e r e r n ä h r u n g oder E r k r a n k u n g k ö n n e n die F e t t r e s e r v e n ü b e r r a s c h e n d 
rasch e ingeschmolzen werden (z. B . w ä h r e n d d e r K r i e g s j a h r e be i ä l t e r en I n d i v i 
duen) . 

B e i d iesen zeit l ich großen S c h w a n k u n g e n der F e t t e n t w i c k l u n g u n d d a m i t 
auch d e s K ö r p e r g e w i c h t e s is t es d r i n g e n d no twend ig , b e i d e r Beur t e i lung b e 
s t i m m t e r K ö r p e r m a ß e , z. B . des B r u s t u m f a n g e s , des B a u c h u m f a n g e s , oder be 
s t i m m t e r R e l a t i o n e n wie beim V e r h ä l t n i s von K ö r p e r g r ö ß e zu K ö rp e rg ew i ch t auf 
den G r a d d e r E n t w i c k l u n g des U n t e r h a u t f e t t e s R ü c k s i c h t z u n e h m e n . Aus d iesen 
G r ü n d e n empf ieh l t s ich der OEDERsche I n d e x ponder i s , d e r d a s z e n t r a l n o r m a l e 
K ö r p e r g e w i c h t i n R e c h n u n g s te l l t . D i e S t ä r k e des U n t e r h a u t f e t t p o l s t e r s d i r e k t 
mi t d e m E r n ä h r u n g s 
z u s t a n d gle ichzuset 
zen, g e h t n a t ü r l i c h 
n ich t a n , a b e r sie is t 
doch e in wicht iges 
M o m e n t für d ie Be
u r t e i l ung des H a b i t u s 
und i n v ie len Fä l l en 
auch des Gesundhe i t s 
z u s t a n d e s . T r i t t bei 
e inem I n d i v i d u u m 
s t ä r k e r e A b m a g e r u n g 
auf, so pf legt auch 
meis t e i n V e r l u s t a n 
körpe r l i che r u n d gei
s t iger Le i s tungs fäh ig 
kei t d a m i t v e r b u n 
den zu sein , w ä h r e n d 
u m g e k e h r t e ine Neu
b i ldung v o n F e t t 
rese rven z. B . in 
der R e k o n v a l e s z e n z 
einen A n s t i e g der 
Arbe i t s f äh igke i t be
d ing t . 

I m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r A u s b i l d u n g d e r M u s k u l a t u r u n d i n d i r e k t d e r 
Wi rbe l säu le , de s B r u s t k o r b e s u n d des B e c k e n s s teh t a u c h d i e 

Körperhaltung. E s un te r l i eg t k e i n e m Zweifel, d a ß s ie n u r z u m Tei l geno
typ i sch b e d i n g t , z u m g r o ß e n Tei l a b e r e r s t d u r c h p a r a t y p i s c h e Einf lüsse (Berufs
arbei t , G e w o h n h e i t usw.) e r w o r b e n w i r d u n d dahe r a u c h bee in f lußba r i s t . 
D a r u m i s t i h r besondere B e a c h t u n g z u s c h e n k e n . F ü r d i e F e s t s t e l l u n g k o m m t 
nur die g e w o h n h e i t s m ä ß i g e K ö r p e r h a l t u n g , wie sie a m r u h i g e n u n d u n g e z w u n g e n 
a u f r e c h t s t e h e n d e n I n d i v i d u u m b e o b a c h t e t w i r d , in B e t r a c h t . A m b e s t e n b e 
dient m a n s i ch de r i m J a h r e 1 9 1 6 v o n L L O Y D T . B R O W N au fges te l l t en 4 H a l 
t u n g s t y p e n , d ie empi r i sch a n 7 0 0 S t u d e n t e n d e r H a r v a r d - U n i v e r s i t y g e w o n n e n 
w u r d e n . 

Typus A s te l l t d i e bes te K ö r p e r h a l t u n g da r . Kopf- , R u m p f - u n d Be in
achse l i e g e n i n derse lben G e r a d e n . D e r B r u s t k o r b i s t h o c h g e z o g e n u n d g u t 
gewölbt , d a s A b d o m e n e ingezogen o d e r f lach, die R ü c k e n k u r v e n s ind m ä ß i g 
ausgebi lde t . 

A B G D 
Abb. 9. Hal tungstypen junger Männer. Schema nach L L O Y D T . B R O W N , 
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Typus B zeigt eine l e i c h t e A b k n i c k u n g der 3 A c h s e n . Die Kopf- u n d d i e 
B e i n a c h s e sind e twas n a c h v o r n , die R u m p f a c h s e i s t l e ich t n a c h h i n t e n gene ig t . 
D e r K o p f wird e twas n a c h v o r n genommen , die B r u s t i s t n i ch t m e h r so h o c h 
u n d n i c h t m e h r so g u t g e w ö l b t , d i e obere R ü c k e n k u r v e t r i t t e twas s t ä r k e r h e r v o r . 

Typus C bes i t z t alle d iese M e r k m a l e in g e s t e i g e r t e m Maße . Die B r u s t i s t 
f l ach , d i e vo rde re B a u c h w a n d erschlaff t u n d v o r g e w ö l b t , die L e n d e n l o r d o s e 
s t a r k ausgesprochen , die B e i n a c h s e n o c h mehr n a c h v o r n geneigt . 

Typus D ze igt die s c h l e c h t e s t e H a l t u n g . D e r K o p f wi rd s t a r k n a c h v o r n 
g e n o m m e n u n d s t e h t ü b e r d i e B r u s t vor . Diese i s t f lach , d a s A b d o m e n d a g e g e n 
schlaff u n d vorgewölb t . Z u r K o r r e k t u r der s t a r k n a c h v o r n gene ig t en B e i n 
a c h s e w e r d e n B r u s t k y p h o s e u n d Lenden lo rdose s t a r k ü b e r t r i e b e n . 

Z u r Fe s t s t e l l ung des H a l t u n g s t y p u s wird de r z u Beur t e i l ende au fge fo rde r t , 
s ich a u f r e c h t , a b e r in u n g e z w u n g e n e r , g e w o h n h e i t s m ä ß i g e r K ö r p e r h a l t u n g s o 
h i n z u s t e l l e n , d aß d e m B e o b a c h t e r seine l inke K ö r p e r h ä l f t e i m Profi l z u g e w a n d t 
i s t . D i e Beur t e i lung erfolgt a u s einer E n t f e r n u n g v o n m i n d e s t e n s 2 m d u r c h 
Verg le i ch m i t d e m Schema , w o b e i auf a l le oben b e z e i c h n e t e n M e r k m a l e (Kopf, 
v o r d e r e B r u s t w a n d , A b d o m e n , R ü c k e n k u r v e n . Be ins t e l l ung ) R ü c k s i c h t z u 
n e h m e n i s t . 

Z u d e n wicht igeren b e s c h r e i b e n d e n M e r k m a l e n g e h ö r t a u c h n o c h d ie Korn-
plexion. Obwohl i n u n s e r e n e u r o p ä i s c h e n , seit J a h r t a u s e n d e n s t a r k g e m i s c h t e n 
P o p u l a t i o n e n d u r c h fo r tgese tz t e K r e u z u n g e n ( H y b r i d i s a t i o n ) die u r s p r ü n g l i c h e n 
P i g m e n t k o r r e l a t i o n e n s t a r k g e l o c k e r t s ind , so i s t d e r P i g m e n t c h a r a k t e r d o c h 
n o c h a l s e in wesent l iches k o n s t i t u t i o n e l l e s M e r k m a l z u b e t r a c h t e n , weil er o h n e 
Zweifel g e n o t y p i s c h b e d i n g t i s t . A b e r als m a ß g e b e n d da r f n u r die P i g m e n t i e r u n g 
des E r w a c h s e n e n b e t r a c h t e t w e r d e n , weil die F ä r b u n g d e r H a u t , de r I r i s u n d 
de r H a a r e sich i m Laufe d e r E n t w i c k l u n g v e r ä n d e r t u n d d e r e r e r b t e C h a r a k t e r , 
b e s o n d e r s be i d e n be iden l e t z t g e n a n n t e n , erst b e i m E r w a c h s e n e n z u r v o l l e n 
A u s p r ä g u n g k o m m t . A n d e r e r s e i t s sp ie len auch p e r i s t a t i s c h e Einf lüsse s c h o n 
v o n f r ü h e s t e r J u g e n d a n b e i m F ä r b u n g s c h a r a k t e r d e s Menschen e ine Rol le , s o 
d a ß b e i Spezialfragen, z. B . B e r u f s e i n w i r k u n g u . dg l . e ine R e i h e v o n M o m e n t e n 
zu b e a c h t e n s ind. Ober f läch l iche B e o b a c h t u n g e n h a b e n h ier wen ige r W e r t 
als g a r k e i n e , weil sie fa l sche U r t e i l e he rvo r ru fen . 

1. Haarfarbe. I n de r R e g e l w i r d d a r u n t e r n u r d i e F ä r b u n g des K o p f h a a r e s 
v e r s t a n d e n , die v o n v e r s c h i e d e n e n M o m e n t e n ( P i g m e n t , Luf tgeha l t , D i c k e d e r 
R i n d e n s c h i c h t , B a u der Cu t i cu l a ) a b h ä n g t , und d ie w e d e r a m e inze lnen H a a r , 
n o c h a n s ä m t l i c h e n Stel len d e s K o p f e s vo l l s tänd ig i d e n t i s c h i s t . F a s t r e g e l m ä ß i g 
is t d i e F ä r b u n g i n der N ä h e de s H a a r b o d e n s d u n k l e r a l s a n d e n Sp i t z en d e s 
H a a r e s , w o häuf ig eine l e i ch t e B l e i c h u n g oder e in fuchs ige r R o t s c h i m m e r auf
t r i t t , u n d a u ß e r d e m meis t d u n k l e r a m H i n t e r k o p f a l s a n d e n Schläfen u n d a m 
Sche i t e l . 

H a n d e l t es s ich n u r u m e ine a l lgemeine C h a r a k t e r i s t i k der H a a r f a r b e , s o 
b e t r a c h t e m a n d a s M i t t e l s t ü c k d e s H a a r e s , d. h . e i n e r H a a r s t r ä h n e . D a n a c h 
k a n n m a n u n t e r s c h e i d e n : a) r e i n s c h w a r z , b) b r a u n s c h w a r z , c) d u n k e l b r a u n , 
d) r ö t l i c h b r a u n , e) he l l b r aun , f) d u n k e l b l o n d , g) ge lb l i ch he l lb lond , h ) a s c h b l o n d , 
i) r o t , k ) a lb ino t i sch . D ie e r s t g e n a n n t e F a r b e k o m m t b e i der e u r o p ä i s c h e n 
B e v ö l k e r u n g k a u m vor . 

W i l l m a n die H a a r f a r b e n a c h e i n e m S c h e m a b e s t i m m e n , so v e r w e n d e t m a n 
d a z u a m b e s t e n d ie H a a r f a r b e n t a f e l v o n E . F I S C H E R . 

N a c h F I S C H E R u n t e r s c h e i d e t m a n 2 F a r b e n r e i h e n , d i e b e i d e v o n ganz he l l en 
T ö n e n z u d u n k l e n ans te igen , i n w e l c h e n d i e H e l l i g k e i t s g r a d e d u r c h P i g m e n t 
v e r m e h r u n g i m m e r m e h r a b n e h m e n . I n e iner e r s t e n , d e r sog. g r a u s c h w a r z e n 
R e i h e f e h l t d ie gelbe oder r ö t l i c h e K o m p o n e n t e , u n d al le T ö n e sp ie len d a h e r 
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i n G r a u . D i e zwei te , die g e l b b r a u n e R e i h e u m f a ß t d a g e g e n al le Töne v o n e i n e m 
hel len W e i ß g e l b b is zu e inem t ie fen Schwarzb raun , u n d a l l en hel len F a r b e n 
ist e i n e B o t k o m p o n e n t e be igemisch t . Sie alle zeigen d a h e r be i s ch räg auf fa l l endem 
L i c h t e i n e n m e h r ode r weniger d e u t l i c h e n S c h i m m e r ins R ö t l i c h e . E s g ib t d a n n 
n o c h e ine R e i h e v o n re in r o t e n H a a r f a r b e n , v o n d e n e n i n d e r F a r b e n t a f e l a b e r 
n u r 3 P r o b e n e n t h a l t e n sind. D i e Grenze zwischen d e r g r a u e n u n d der ge lben 
R e i h e l ieg t zwischen d e n N u m m e r n 20 u n d 2 1 . W a s m a n gewöhnl ich als hel l -
bis m i t t e l b l o n d zu beze ichnen pf leg t , e r s t r e c k t sich ü b e r d ie N u m m e r n 9—26 . 
D u n k e l b l o n d i s t e igent l ich n u r N r . 8, w ä h r e n d die T ö n e 4 — 7 gewöhnl ich a l s 
b r a u n b e z e i c h n e t w e r d e n . 

B e i u n s e r e r Bevö lke rung ü b e r w i e g e n die Töne de r g e l b b r a u n e n Re ihe , a b e r 
g raue , j e d e R o t k o m p o n e n t e e n t b e h r e n d e H a a r e sind n a c h m e i n e n E r f a h r u n g e n 
bei b a y r i s c h e n K i n d e r n doch n i c h t so sel ten, wie g e w ö h n l i c h a n g e n o m m e n w i r d . 

U m d ie H a a r f a r b e eines I n d i v i d u u m s fes tzus te l len , n i m m t m a n den B ü g e l 
mi t d e n H a a r s t r ä h n e n aus d e m M e t a l l e t u i h e r a u s , h ä l t d i e S t r ä h n e n r e i h e a n d e n 
Kopf, so d a ß H a a r e u n d P r o b e s t r ä h n e n sich fas t m i s c h e n . H i e r a u f n o t i e r t m a n 

Abb. 10. Haarfarbentafel nach E. F I S C H E R , in Nickeletui, geöffnet. V* n - Gr. 

die N u m m e r d e r P r o b e , die a m m e i s t e n d e r F a r b e des H a a r e s e n t s p r i c h t . N a t ü r l i c h 
k a n n m a n a u c h Z w i s c h e n n u m m e r n wäh len , w a s b e s o n d e r s i n d e r R o t r e i h e n o t 
w e n d i g i s t . D i e F e s t s t e l l u n g d e r H a a r f a r b e k a n n n u r b e i g u t e m L i c h t g e m a c h t 
w e r d e n . 

2 . D i e Hautfarbe des M e n s c h e n ze ig t e inersei ts bei j e d e m I n d i v i d u u m g r o ß e 
a n g e b o r e n e r eg iona le Differenzen u n d wi rd a n d e r e r s e i t s so m a n n i g f a c h d u r c h 
p e r i s t a t i s c h e M o m e n t e bee inf luß t , d a ß es n o t w e n d i g i s t , d i e F e s t s t e l l u n g s t e t s 
auf d i e g l e i c h e n Körpe r s t e l l en z u b e s c h r ä n k e n . Von b e d e c k t g e t r a g e n e n K ö r p e r -
stellen e i g n e n sich a m bes t en d i e v o r d e r e B a u c h w a n d o d e r d ie Beugese i t e d e s 
O b e r a r m e s , v o n u n b e d e c k t g e t r a g e n e n d i e S t i r n e zur B e o b a c h t u n g . D i e W a n g e n 
region i s t infolge der sehr w e c h s e l n d e n D u r c h b l u t u n g u n d b e i M ä n n e r n infolge 
der B a r t b e h a a r u n g dafür wen ige r gee igne t . B e i der B e u r t e i l u n g d e r G e s a m t -
f ä r b u n g d e r S t i r n e da r f m a n s ich d u r c h die b e i H e l l h ä u t i g e n i m S o m m e r h ä u f i g 
a u f t r e t e n d e n E p h e l i d e n ( S o m m e r s p r o s s e n ) n i c h t bee in f lussen lassen . 

Z i e m l i c h a l lgemein s ind die f o l g e n d e n T e r m i n i g e b r ä u c h l i c h : a) g r a u s c h w a r z , 
b) s c h w a r z b r a u n , c) r e in d u n k e l b r a u n , d ) r ö t l i ch d u n k e l b r a u n , e) r ö t l i c h b r a u n , 
f) r e i n b r a u n , g) he l lb räunl ich , h ) o l ivenge lb , i) gelbl ich, k ) ge lb l i chwe iß , l) c a r m i n -
weiß, m ) f ah lwe iß . F ü r E u r o p ä e r , s e lbs t be i s t a rke r N a c h d u n k e l u n g , die be i 
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g e w i s s e n I n d i v i d u e n n a c h S o n n e n b ä d e r n u n d B e r g t o u r e n auße ro rden t l i che G r a d e 
e r r e i c h e n k a n n , k o m m e n n u r d i e T ö n e d bis m i n B e t r a c h t . 

A b e r a u c h für die H a u t f a r b e g ib t es S c h e m a t a e x a k t e r e r A b s c h ä t z u n g a l s 
d ie e i n f ache Besch re ibung . V e r w e n d e t w i r d e n t w e d e r d i e H a u t f a r b e n t a f e l v o n 
v . L U S C H A N oder diejenige v o n FRTTSCH . Die e r s t e r e e n t h ä l t 3 6 S t e inchen a u s 
o p a k e m Glas , d ie , in 2 R e i h e n a n g e o r d n e t , f o r t l au fend n u m e r i e r t , be idse i t ig i n 
e i n e m B l e c h r a h m e n e inge lassen s i n d u n d in e inem e in fachen B leche tu i u n t e r 
g e b r a c h t w e r d e n k ö n n e n . D i e N u m m e r n 1 — 5 e n t s p r e c h e n d e n F a r b e n a n ä m i s c h e r 
E u r o p ä e r , d ie N u m m e r n 6 — 3 5 d e n F a r b t ö n e n b l u t r e i c h e r H a u t , v o n den he l l 
s t e n ( 6 ) b i s z u d e n d u n k e l s t e n ( 3 5 ) T ö n e n . Als Nr . 3 6 i s t n o c h ein r e i n s c h w a r z e s 
F a r b s t e i n c h e n a u f g e n o m m e n , u m d a r a n d e n U n t e r s c h i e d a u c h d e r d u n k e l s t e n 
w i r k l i c h v o r k o m m e n d e n H a u t f a r b e v o m re inen S c h w a r z beu r t e i l en zu k ö n n e n . 
D i e Ober f l ächen de r f a rb igen Glasflüsse zeigen b iswei len s tö rende Ref l exe ; m a n 
m u ß d a h e r d ie Tafel bei d e r A u f n a h m e d e r H a u t f a r b e e ines I n d i v i d u u m s d e r a r t 
h a l t e n , d a ß diese Ref lexe m ö g l i c h s t ve rmieden w e r d e n , o d e r m a n k a n n d ie z u 
b e o b a c h t e n d e H a u t s t e l l e e t w a s a n f e u c h t e n , u m i h r e i n e n de r Tafel ä h n l i c h e n 
G l a n z zu ver le ihen . Bei d e r FRiTSCHschen H a u t f a r b e n t a f e l s ind die e inze lnen 
H a u t f a r b e n in k le inen F e l d e r n v o n 2 5 : 1 4 m m G r ö ß e n e b e n e i n a n d e r auf f e s t e 
K a r t o n s t r e i f e n aufgekleb t . D iese l e t z t e r e n k ö n n e n u n m i t t e l b a r ü b e r d ie zu v e r 
g l e i c h e n d e n H a u t s t e l l e n g e s p a n n t w e r d e n . Die g e w ä h l t e n F a r b e n s ind u n v e r 
ä n d e r l i c h e Ölfarben, die d e n m a t t e n G l a n z der m e n s c h l i c h e n H a u t besser z u m 
A u s d r u c k b r i n g e n als die r e f l e k t i e r e n d e n Glasflüsse d e r v . LuscHANschen Ta fe l . 
E i n fe ines K o r n des g e f ä r b t e n P a p i e r e s g i b t auch d i e S t r u k t u r der m e n s c h l i c h e n 
H a u t g u t wieder . Die Tafe l , d i e i n Or ig ina lgröße v o n 2 1 : 1 3 1 / 2 m m b e q u e m 
in d e r I n s t r u m e n t e n t a s c h e m i t g e f ü h r t w e r d e n k a n n , b e s t e h t aus je 6 K a r t o n 
s t r e i f en m i t j e 7 F a r b f e l d e r n , d e n e n noch e in E r g ä n z u n g s s t r e i f e n be igegeben i s t . 
D i e B e z e i c h n u n g des e inze lnen F a r b t o n e s erfolgt in d e r W e i s e , d a ß d i e St re i fen m i t 
I — V I , d i e Fa rb fe lde r jewei ls m i t 1 — 7 angegeben w e r d e n . So ze ig t die Beze ich 
n u n g 1 6 o d e r I V 3 also e inen g a n z b e s t i m m t e n F a r b t o n a n , de r j ede rze i t a n d e r 
F a r b t a f e l ident i f iz ier t w e r d e n k a n n . F ü r eu ropä i sche N o r d l ä n d e r k o m m t vo r a l l e m 
d e r F a r b s t r e i f e n I N r . 1 — 7 , fü r S ü d l ä n d e r F a r b s t r e i f e n I I N r . 1 — 7 i n B e t r a c h t . 

3 . A u c h die Augenfarbe ( F ä r b u n g d e r Iris) b l e i b t n i c h t w ä h r e n d des g a n z e n 
L e b e n s k o n s t a n t , a b g e s e h e n v o n pa tho log i schen V e r ä n d e r u n g e n al ler A r t , d i e 
h ie r n i c h t b e h a n d e l t w e r d e n k ö n n e n . D i e t i e fb laue I r i s f ä r b u n g der m e i s t e n 
e u r o p ä i s c h e n Neugebo renen , d ie auf e iner noch g e r i n g e n Menge des P i g m e n t e s 
u n d d e r D ü n n e des I r i s s t r o m a b e r u h t , g e h t a l lmäh l i ch i n e in hel les B l a u o d e r 
in e i n G r a u oder i n ein B r a u n ü b e r , je n a c h der E r b a n l a g e . A u ß e r d e m i s t d i e 
I n n e n z o n e de r Aureo le h ä u f i g d u r c h mann ig fache E i n s p r e n k e l u n g e n v o n F a r b -
f l ecken u n d Fa rbs t r e i f en i n i h r e m G r u n d t o n s t a r k v e r ä n d e r t , so d a ß e ine 
g e n a u e F e s t s t e l l u n g der A u g e n f a r b e zu d e n schwie r igs t en A u f g a b e n d e r a n t h r o p o 
log i schen Ana lyse gehör t . M a n w i r d sich d a h e r auf d i e a l lgemeine G r u n d f ä r b u n g 
b e s c h r ä n k e n müssen , wie sie v o r a l lem i n der R a n d z o n e z u r G e l t u n g k o m m t , 
w e n n m a n d a s g u t b e l e u c h t e t e A u g e a u s einiger E n t f e r n u n g b e t r a c h t e t . A m 
m e i s t e n v e r w e n d e t m a n h e u t e d ie fo lgende E i n t e i l u n g : a ) s c h w a r z b r a u n , b) d u n k e l 
b r a u n , c) b r a u n , d) h e l l b r a u n , e) g rün l i ch , f) d u n k e l g r a u , g) he l lg rau , h) d u n k e l 
b l a u , i) b l a u , k) he l lb lau , 1) a l b i n o t i s c h . N a t ü r l i c h g i b t es a u c h hier eine R e i h e v o n 
Z w i s c h e n t ö n e n , d ie d u r c h zwe i o d e r m e h r N u m m e r n c h a r a k t e r i s i e r t w e r d e n k ö n n e n . 

A l s S c h e m a für die g e n a u e C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r A u g e n f a r b e sei auf d i e 
A u g e n f a r b e n t a f e l v o n R . M A R T I N h ingewiesen . 

D i e Augenfa rben ta f e l v o n R . M A R T I N b e s t e h t a u s 1 6 n a t u r g e t r e u m i t wissen
scha f t l i che r Genau igke i t h e r g e s t e l l t e n G la saugen i n n a t ü r l i c h e r Größe. D i e 
e i n z e l n e n F a r b e n , v o n e i n e m t i e f e n B r a u n b i s zu e i n e m l i c h t e n Blau f o r t s c h r e i t e n d , 
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s ind m i t N u m m e r n v o n 1 — 16 beze ichne t . D a die i n d i v i d u e l l e Var i ab i l i t ä t d e r 
I r i s f ä r b u n g eine ganz a u ß e r o r d e n t l i c h e i s t , so s ind n u r d ie e r f a h r u n g s g e m ä ß 
a m h ä u f i g s t e n w i e d e r k e h r e n d e n H a u p t t ö n e i n die Ta fe l a u f g e n o m m e n w o r d e n . 
D i e A u g e n l iegen auf W a t t e in k re i s fö rmigen A u s s c h n i t t e n eines H o l z r a h m e n s 
u n d s ind v o n einer m a t t i e r t e n A l u m i n i u m p l a t t e , i n we lche die L i d s p a l t e n u n d 
d ie F o r m de r u m g e b e n d e n W e i c h t e i l e d e s Auges e i n g e s t a n z t s ind , b e d e c k t . 
D i e G r u n d f a r b e dieser P l a t t e i s t e in indifferenter n e u t r a l e r Ton , u n d zwar e i n 
m a t t e s G r a u , d a m i t die Tafe l b e i a l len H a u t f a r b e n v o m d u n k e l s t e n B r a u n b i s 
z u m f a h l s t e n W e i ß v e r w e n d e t w e r d e n k a n n . 

D i e G la saugen s a m t d e r A l u m i n i u m b e d e c k u n g s ind z u m Schu tze g e g e n 
S t a u b u n d F e u c h t i g k e i t in e in schwarz l ack i e r t e s B l e c h k ä s t c h e n von 1 8 x 1 3 x 3 c m 

Abb. 11 . Augenfarbentafel nach R. M A R T I N . Ohne Metallkasten, nur mit der Aluminiumplatte bedeckt. 2 / s n. Gr. 

G r ö ß e e ingelassen, dessen D e c k e l v o r jeder U n t e r s u c h u n g ganz h e r a u s g e z o g e n 
w e r d e n m u ß . Sol l te sich ein A u g e b e i m T r a n s p o r t auf R e i s e n e twas v e r s c h i e b e n , 
so k a n n m a n es m i t t e l s der F i n g e r s p i t z e d u r c h le ich ten D r u c k d u r c h d e n A u g e n 
sch l i t z h i n d u r c h wiede r a n se ine Ste l le r ü c k e n . W i l l m a n die A u g e n h e r a u s 
n e h m e n , w a s abe r n u r i m N o t f a l l ge schehen sollte, so b i e g t m a n einfach d i e 
4 M e t a l l z u n g e n , welche die A l u m i n i u m p l a t t e n i e d e r h a l t e n , zu rück , worauf m a n 
die l e t z t e r e le icht a b h e b e n k a n n . 

Z u r F e s t s t e l l u n g der A u g e n f a r b e stel l t m a n das zu b e o b a c h t e n d e I n d i v i d u u m 
in e ine r E n t f e r n u n g v o n 30—40 c m v o n s ich so auf, d a ß d a s vol le T a g e s l i c h t 
( n i c h t d i r e k t e Sonne) in dessen auf d e n B e o b a c h t e r g e r i c h t e t e A u g e n fällt . D a n n 
h ä l t m a n d ie F a r b e n t a f e l j e n a c h d e r vor l iegenden A u g e n f a r b e a n die r e c h t e 
o d e r l i n k e W a n g e des I n d i v i d u u m s u n d s u c h t d u r c h Verg le ich d ie p a s s e n d s t e 
N u m m e r auf. H ie rbe i is t h a u p t s ä c h l i c h auf den G r u n d t o n d e r I r i s zu a c h t e n , 
wie e r b e s o n d e r s i n de r p e r i p h e r e n Zone z u m A u s d r u c k k o m m t ; die k l e i n e n 
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E i n s p r e n k e l u n g e n der A u r e o l e be rücks ich t ige m a n n u r insowei t , als sie d e n 
G r u n d t o n beeinflussen. D u r c h B e z e i c h n u n g von zwei N u m m e r n k ö n n e n a u c h i n t e r 
m e d i ä r e N u a n c e n a n g e g e b e n w e r d e n . F e r n e r b e z e i c h n e t m a n , w o es auf n o c h 
g e n a u e r e U n t e r s u c h u n g a n k o m m t , d u r c h einen S t r i c h o b e r h a l b d e r N u m m e r 
e i n e n e t w a s dunk le ren , d u r c h e i n e n S t r i ch u n t e r h a l b e i n e n e t w a s he l le ren T o n . 
So e r g i b t s ich die Mögl ichke i t folgender C h a r a k t e r i s i e r u n g : 

F ü r d i e B e a r b e i t u n g des M a t e r i a l s k a n n m a n d i e N u m m e r n 1—6 als b r a u n , 
d ie N u m m e r n 7 — 12 als m e l i e r t u n d 13—16 als b l a u z u s a m m e n f a s s e n . W o e s 
s ich u m fe inere R a s s e n u n t e r s c h i e d e h a n d e l t , m ü s s e n a b e r k l e ine re G r u p p e n , 
z. B . a u c h d ie g r a u e n A u g e n , für s ich b e t r a c h t e t w e r d e n . 

A l s wei teres d e s k r i p t i v e s M e r k m a l sei hier n o c h d ie Haar form e r w ä h n t . 
Als S c h e m a bed iene m a n s ich d e r fo lgenden E i n t e i l u n g : 

A l s E r g ä n z u n g sei h ie r n o c h be igefügt , d aß s o w o h l d a s straffe wie a u c h d a s 
s c h l i c h t e H a a r zur G r u p p e d e r gerad l in ig v e r l a u f e n d e n H a a r e gehören , u n d d a ß 
b e i d e n u r in i h r e m Q u e r s c h n i t t v e r s c h i e d e n sind. S t r a f f e H a a r e m i t g r o ß e m 
Q u e r s c h n i t t , wofür als t y p i s c h e s Beispiel das C h i n e s e n h a a r g e n a n n t w e r d e n 
k a n n , k o m m e n in E u r o p a f a s t n i c h t v o r . F e r n e r z e i g e n H a a r e , d ie wie b e i 
M ä n n e r n k u r z g e s c h n i t t e n s i nd , d u r c h a u s d e n g e r a d l i n i g e n C h a r a k t e r , w ä h r e n d 
sie b e i l a n g e m W u c h s , also i m we ib l i chen Gesch lech t , of t e inen f lachwel l igen 
C h a r a k t e r a n n e h m e n . A u c h d a s u r s p r ü n g l i c h k y m a t o t r i c h e H a a r k a n n d u r c h 
B e h a n d l u n g m i t Ölen u n d P o m a d e n f lach wellig w e r d e n . Lock iges H a a r z ä h l t 
d u r c h a u s z u den well igen H a a r f o r m e n . 

A u c h bei der B e u r t e i l u n g d e r H a a r f o r m k o m m t es n u r auf d e n G e s a m t -
Charakter u n d z u n ä c h s t n u r auf d a s K o p f h a a r a n . R e c h t v e r s c h i e d e n i s t a u c h 
die S t ä r k e resp . Fü l l e des K o p f h a a r k l e i d e s , die A r t d e r H a a r b e g r e n z u n g a n 
de r S t i r n e u n d die N e i g u n g z u r G l a t z e n b i l d u n g a n S t i r n e , auf d e m Sche i t e l , 
a n d e n Schläfen u n d a m H i n t e r k o p f . 

N i c h t u n b e a c h t e t sol l te d i e Behaarung des K ö r p e r s b l e iben . H i e r b e s t e h e n 
a l l e rd ings mann ig fache i n d i v i d u e l l e u n d sexuel le U n t e r s c h i e d e , so d a ß es s c h w e r 
h ä l t , d a v o n eine k u r z e B e s c h r e i b u n g zu geben. M a n n o t i e r e jedenfa l l s d i e 
j e n i g e n Körpe r s t e l l en , a n d e n e n s t ä r k e r e s e k u n d ä r e B e h a a r u n g b e o b a c h t e t w i r d . 
E s s i n d d ies , abgesehen v o n d e r B a r t b i l d u n g i m m ä n n l i c h e n Gesch lech t , d i e 
v o r d e r e B r u s t w a n d , die B a u c h w a n d o b e r h a l b des S c h a m b e r g e s , de r R ü c k e n 
l ängs d e r Wirbe l säu le , de r N a c k e n u n d die Schu l t e r b l a t t g e g e n d , f e rner d ie K r e u z -
b e i n g e g e n d , U n t e r a r m , O b e r s c h e n k e l u n d U n t e r s c h e n k e l . E s k a n n v o r k o m m e n , 
d a ß e inze lne Menschen , s e lb s t K i n d e r , b e i denen d e r a l lgemeine B e h a a r u n g s 
c h a r a k t e r s e h r s chwach ist , d o c h z . B . a m U n t e r a r m u n d i n d e r E l l e n b o g e n g e g e n d , 
a m U n t e r s c h e n k e l u n d a m N a c k e n e in ganz deu t l i ches H a a r k l e i d zeigen. M a n c h 
m a l i s t n u r eine dieser R e g i o n e n , ge legent l ich s ind m e h r e r e de r se lben b e h a a r t . 
I n a l l e n so lchen F ä l l e n l o h n t es s ich , a u c h auf d e n H a a r s t r i c h (die H a a r s t r ö m e ) 

Nr. 1 dunkler als Nr. 1, 
Vorlage, 
etwas heller als Nr. 1, 
zwischen Nr. 1 und 2, 
etwas dunkler als Nr. 2, 
Vorlage, 
etwas heller als Nr. 2 usw. 
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zu a c h t e n , weil s ich da r in i n t e r e s s a n t e Remin i s zenzen a n f rühere E n t w i c k l u n g s 
s t a d i e n e r h a l t e n h a b e n . F ä l l e v o n wi rk l i che r to t a l e r H y p e r t r i c h o s i s l a n u g i n o s a 
m ü s s e n n a t ü r l i c h a u c h n o t i e r t w e r d e n . 

A u f m e r k s a m m a c h e n m ö c h t e i c h noch auf die W i c h t i g k e i t des Hautleisten
reliefs von Palma und Planta, v o r a l lem auf die B e d e u t u n g der H a u t l e i s t e n 
f igu ren a n d e n F inge rbee ren , d e n e n j a v o n ger ich t l i ch-mediz in i scher Sei te g r o ß e r 
W e r t beigelegt wi rd . E s h a t s ich he rausges te l l t , d a ß d ie fe ineren Relief Verhält
n i sse de r H a u t , d ie sog. T a s t f i g u r e n an d e n F i n g e r b e e r e n w ä h r e n d de r D a u e r 
des g a n z e n Lebens eines I n d i v i d u u m s k o n s t a n t b l e i b e n u n d d a h e r le icht z u r 
I d e n t i f i z i e r u n g d e r P e r s o n b e n u t z t w e r d e n k ö n n e n . 

D iese H a u t l e i s t e n f i g u r e n a n d e n F i n g e r s p i t z e n b a l l e n s i n d infolge der Z a h l 
u n d A n o r d n u n g d e r e inze lnen L e i s t e n ziemlich k o m p l i z i e r t , abe r es lassen s ich 
i m g a n z e n doch le ich t 4 H a u p t t y p e n un te r sche iden , d i e i n A b b . 12 n a c h Orig inal 
a b d r ü c k e n wiedergegeben s ind . 

Z u r H e r s t e l l u n g solcher A b d r ü c k e v e r w e n d e t m a n m i t Erfolg eine po l i e r t e 
K u p f e r p l a t t e oder e inen L i t h o g r a p h e n s t e i n , d e n m a n m i t t e l s einer k le inen W a l z e 
o d e r Re ib ro l l e (Sat inierrol le d e r P h o t o g r a p h e n ) m i t e ine r g le ichmäßig d ü n n e n 
S c h i c h t v o n D r u c k e r s c h w ä r z e o d e r F a r b e übe rz i eh t . Auf diese s e t z t m a n d a n n 
die F inge r f l ächen (evt l . a u c h d ie F u ß s o h l e ) m i t l e i c h t e m D r u c k auf u n d d r ü c k t 

Abb. 12. Leistenfiguren der Fingerspitzenballen v o n Europäern, a) Boden (Arcus), b) daumenwärts gerichtete 
Schleife (Sinus radialis), c) kleinfingerwärts gerichtete Schleife (Sinus ulnaris), d) Wirbel (Vortex). 

die a u f g e n o m m e n e F a r b e auf e i n e n we ißen K a r t o n a b . H a n d e l t es sich n u r u m d i e 
A b d r ü c k e d e r F inge rbee ren , d . h . d e r l e t z t e n F inge rg l i ede r , so d r ü c k t m a n e i n e n 
F i n g e r n a c h d e m a n d e r e n a b , i n d e m m a n sie sowohl auf d e m F a r b s t e i n als auf d e m 
w e i ß e n K a r t o n o d e r P a p i e r v o n e ine r Sei te n a c h der a n d e r e n abro l l t . Wil l m a n 
a u c h e inen A b d r u c k der H o h l h a n d u n d d e r K o n k a v i t ä t d e r Sohle e r h a l t e n , 
so b e t u p f t m a n d ie ver t ief t l i e g e n d e n S te l l en vorhe r e t w a s m i t F a r b e u n d l e g t 
u n t e r d ie M i t t e de s A b d r u c k p a p i e r s e ine k l e ine U n t e r l a g e a u s W a t t e , d ie j e n e n 
K o n k a v i t ä t e n e n t s p r i c h t . W i c h t i g i s t es a u c h , die H a n d n a c h der u l n a r e n S e i t e 
h i n abzu ro l l en , u m a u c h e i n e n A b d r u c k des Kle in f inge rba l l ens zu e r h a l t e n . 
Die d u r c h d ie F a r b e b e s c h m u t z t e n H a u t s t e l l e n l a s sen s ich n a c h h e r le icht m i t 
T e r p e n t i n ode r Sandsei fe r e i n i g e n . 

B e i gewissen B e r u f s a r t e n , u m d e n funk t ione l l en E i n f l u ß des Berufes auf 
die E n d g l i e d e r d e r E x t r e m i t ä t e n fes tzus te l len , p f leg t m a n a u c h U m r i ß z e i c h 
n u n g e n d e r H a n d u n d des F u ß e s h e r z u s t e l l e n . L e g t o d e r s t e l l t m a n diese Te i l e 
f lach auf e in un te rge leg te s P a p i e r , so k a n n m a n sie m i t e i n e m g e n a u zur U n t e r 
f l äche s e n k r e c h t g e h a l t e n e n , d e r L ä n g e n a c h h a l b i e r t e n Bleis t i f te r ings h e r u m 
u m f a h r e n u n d e r h ä l t auf d iese W e i s e ein leidlich g u t e s U m r i ß b i l d . Wi l l m a n 
a n d e m H a n d u m r i ß die F i n g e r l ä n g e n messen , so m ü s s e n d i e F i n g e r b e i m Z e i c h n e n 
a n e i n a n d e r g e s c h l o s s e n sein u n d d i e Achse des Mi t t e l f inge r s m i t e iner v o r h e r 
a u f g e z e i c h n e t e n G e r a d e n z u r D e c k u n g g e b r a c h t w e r d e n . M a n e r h ä l t auf d iese 
W e i s e a l s o U m r i ß z e i c h n u n g e n i n g e o m e t r i s c h e r P r o j e k t i o n , a n denen , wie s c h o n 
e r w ä h n t , a u c h n a c h t r ä g l i c h n o c h M e s s u n g e n v o r g e n o m m e n w e r d e n k ö n n e n . 

a d b c 
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Das Beobachtungsblatt. 
U m d ie oben a n g e g e b e n e n m e t r i s c h e n u n d d e s k r i p t i v e n Merkma le e ines 

I n d i v i d u u m s e in t r agen z u k ö n n e n , m u ß m a n s ich e ines sog. B e o b a c h t u n g s 
b l a t t e s bed ienen , auf dessen A u s g e s t a l t u n g die g r ö ß t e Sorgfa l t zu v e r w e n d e n i s t . 
I c h w i d e r r a t e n a c h v ie l fachen E r f a h r u n g e n die V e r w e n d u n g v o n Lis ten , i n 
w e l c h e d ie Maße v o n v ie len I n d i v i d u e n e inge t r agen w e r d e n , u n d empfehle a n 
ge l egen t l i ch s t die Anlage v o n I n d i v i d u a l k a r t e n ( Z ä h l k a r t e n ) , weil n u r diese e i n e 
v ie l se i t ige s ta t i s t i sche V e r a r b e i t u n g zulassen, ohne d a ß d i e Z a h l e n wieder a b 
g e s c h r i e b e n w e r d e n müssen . 

Z u d i e sem Zwecke i s t es a b e r no twend ig , die d e s k r i p t i v e n M e r k m a l e u n d 
die M a ß e g e t r e n n t v o n e i n a n d e r z u behande ln . D i e l e t z t e r e n s ind d e r a r t au f 
d ie B l ä t t e r aufzuschre iben, d a ß sie sich le ich t zu L i s t e n z u s a m m e n l e g e n l a s sen . 
Be i a l l e n v o n mir e n t w o r f e n e n B e o b a c h t u n g s b l ä t t e r n w e r d e n die M a ß z a h l e n i n 
r e c h t e c k i g e kleine Fe lde r a n d ie Ober - u n d U n t e r r ä n d e r de s B l a t t e s geschr i eben . 
Z u r s t a t i s t i s c h e n V e r a r b e i t u n g w e r d e n d a n n alle, o d e r e ine b e s t i m m t e A n z a h l 
i n d i v i d u e l l e r B e o b a c h t u n g s b l ä t t e r d e r a r t i g dachz iege l förmig ü b e r e i n a n d e r g e l e g t , 
d a ß n u r d ie zu v e r a r b e i t e n d e Zah l en re ihe frei b l e ib t , u n d es k o m m e n infolge
d e s s e n d ie gle ichen Maße s ä m t l i c h e r I n d i v i d u e n in V e r t i k a l k o l o n n e n zu s t e h e n . 
Sie s i n d auf diese Weise sehr ü b e r s i c h t l i c h a n g e o r d n e t u n d k ö n n e n le ich t s t a t i s t i s c h 
v e r a r b e i t e t werden . W o es s ich u m zahl re iche M e s s u n g e n h a n d e l t , s ind, u m d i e 
B e o b a c h t u n g s b l ä t t e r n i ch t z u g r o ß zu m a c h e n , die Z a h l e n w e r t e a u ß e r a m Obe r -
u n d U n t e r r a n d a u c h in zwei h o r i z o n t a l e n Re ihen i n d e r M i t t e des B l a t t e s a n 
g e b r a c h t , d a s d a n n zur V e r a r b e i t u n g b l o ß in de r M i t t e zwischen d e n b e i d e n 
Z a h l e n r e i h e n n a c h r ü c k w ä r t s u m g e k n i c k t werden m u ß . 

D a ß j edes B e o b a c h t u n g s b l a t t d e n g e n a u e n N a m e n (Vor- u n d Z u n a m e n ) 
des be t r e f f enden I n d i v i d u u m s , G e b u r t s o r t , W o h n o r t , G e b u r t s t a g , Al t e r , sozia le 
S t e l l u n g , fe rner T a g der B e o b a c h t u n g u n d N a m e n d e s B e o b a c h t e r s e n t h a l t e n 
m u ß , v e r s t e h t sich wohl v o n se lbs t . Verschiedene A r t e n solcher B e o b a c h t u n g s 
b l ä t t e r s ind vo r r ä t i g g e d r u c k t v o r h a n d e n u n d k ö n n e n käu f l i ch e rworben w e r d e n . 
I c h n e n n e v o n e igenen B e o b a c h t u n g s b l ä t t e r n die f o l g e n d e n : 

1 . D a s somatologischc B e o b a c h t u n g s b l a t t . A u s g e g e b e n m i t d e m L e h r 
b u c h d e r Anth ropo log ie . J e n a : F i s c h e r 1 9 1 4 . 

2 . D a s somatologische B e o b a c h t u n g s b l a t t für K o n s t i t u t i o n s - u n d T y p e n 
f o r s c h u n g . Neue A u s g a b e 1 9 2 5 . 

3 . D a s B e o b a c h t u n g s b l a t t für k l in i sch -psych ia t r i s che T y p e n f o r s c h u n g . A u s 
g e g e b e n 1 9 2 2 . 

4 . D a s B e o b a c h t u n g s b l a t t für L e i b e s ü b u n g e n u n d E r n ä h r u n g s f ü r s o r g e . 
H e r a u s g e g e b e n v o m g e m e i n s a m e n A u s s c h u ß der U n i v e r s i t ä t u n d T e c h n i s c h e n 
H o c h s c h u l e für L e i b e s ü b u n g e n , A m t für L e i b e s ü b u n g e n a n d e n M ü n c h e n e r 
H o c h s c h u l e n u n d Vere in S t u d e n t e n h a u s (besonders für ä r z t l i c h - a n t h r o p o m e t r i s c h e 
E r h e b u n g e n bei S t u d i e r e n d e n ) . 

5 . D a s B e o b a c h t u n g s b l a t t für S c h u l e r h e b u n g e n . I n v e r k l e i n e r t e m M a ß s t a b 
a b g e d r u c k t i n den v o n m i r h e r a u s g e g e b e n e n „ R i c h t l i n i e n für K ö r p e r m e s s u n g e n 
u n d d e r e n s t a t i s t i sche V e r a r b e i t u n g m i t besonde re r B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n S c h ü l e r 
m e s s u n g e n " . M ü n c h e n : L e h m a n n s Ver lag 1 9 2 4 . S. 1 2 / 1 3 . 

I n d e r Anlage m i t m e i n e n B e o b a c h t u n g s b l ä t t e r n ü b e r e i n s t i m m e n d , w e n n 
a u c h für spezielle Zwecke b e s t i m m t , s ind u . a . n o c h fo lgende Z ä h l k a r t e n : 

1 . F a m i l i e n a n t h r o p o l o g i s c h e s B e o b a c h t u n g s b l a t t ; be igegeben d e r „ F a m i l i e n 
k u n d e " v o n W . S C H E I D T . M ü n c h e n : L e h m a n n s V e r l a g 1 9 2 3 . 

2 . Spo r t ä r z t l i ches U n t e r s u c h u n g s b l a t t d e r D e u t s c h e n H o c h s c h u l e für L e i b e s 
ü b u n g e n Ber l in . 
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3 . B e o b a c h t u n g s b l a t t fü r s p o r t ä r z t l i c h e U n t e r s u c h u n g e n u n d K ö r p e r 
m e s s u n g e n a n de r Techn i s chen H o c h s c h u l e D a r m s t a d t . 

4 . F r a g e b o g e n des I n s t i t u t e s für L e i b e s ü b u n g e n d e r U n i v e r s i t ä t M a r b u r g . 
5 . Spor t ä rz t l i ches U n t e r s u c h u n g s - u n d P r ü f u n g s b l a t t u n t e r L e i t u n g d e s 

I n s t i t u t e s für Phys ika l i sche T h e r a p i e des A n t h r o p o l o g i s c h e n I n s t i t u t e s u n d d e r 
M e d i z i n i s c h e n Pol ik l in ik de r U n i v e r s i t ä t Zür ich . 

6. B e o b a c h t u n g s b l a t t z u r a n t h r o p o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g des O b e r - E m m e n 
t a l e s ( u n t e r L e i t u n g v o n Prof . D r . 0 . SCHLAGINHATJFEN , Zür ich) . 

Veranschaulichung der Eesultate. 
D i e Aufgabe de r A n t h r o p o m e t r i e s a m t d e n sie e r g ä n z e n d e n B e s c h r e i b u n g e n 

b e s t e h t , wie schon e r w ä h n t , d a r i n , die C h a r a k t e r i s t i k de s K ö r p e r s in se iner 
T o t a l i t ä t z u erfassen. Der W e g , d e r zu diesem Zie le f ü h r t , ist z u n ä c h s t d i e 
A n a l y s e d e r Einze l formen, d ie n a c h b e s t i m m t e r 
T e c h n i k u n d mögl ichs t g e n a u z u erfolgen h a t . 
A b e r wi r dür fen dabe i n i c h t s t e h e n b le iben . Auf 
d ie A n a l y s e h a t d ie S y n t h e s e z u folgen, d i e n i ch t 
in e ine r e infachen S u m m a t i o n d e r e inze lnen Maß-
v e r h ä l t n i s s e , s o n d e r n i n e iner E r k e n n t n i s d e r gegen
se i t igen K o r r e l a t i o n e n b e s t e h t . D i e s k a n n n u r auf 
r e c h n e r i s c h e m W e g e geschehen . Z u r V e r a n s c h a u 
l i c h u n g des G e s a m t r e s u l t a t e s g i b t es 3 M e t h o d e n , 
d ie i n i h r e r h e u t i g e n A u s b i l d u n g k u r z beschr i eben 
w e r d e n sollen. E s s ind : 

1. d ie ze ichner ische oder bes se r p h o t o g r a p h i s c h e 
R e p r o d u k t i o n des K ö r p e r s i n d r e i r e c h t w i n k l i g auf
e i n a n d e r s t e l l e n d e n N o r m e n o d e r A n s i c h t e n , die eine 
p l a s t i s c h e Vors te l lung des K ö r p e r s e r m ö g l i c h t ; 

2 . d ie K o n s t r u k t i o n v o n P r o p o r t i o n s f i g u r e n ; 
3 . d ie Aufs te l lung v o n g r a p h i s c h e n Abwei

c h u n g s t a b e l l e n . 
D i e p h o t o g r a p h i s c h e A u f n a h m e eines Ind iv i 

d u u m s h a t n a t ü r l i c h ganz b e s t i m m t e B e d i n g u n g e n 
z u erfül len, w e n n sie wissenschaf t l i ch b r a u c h b a r e 
u n d ve rg l e i chba re Bi lder l ie fern soll . L e i d e r ent 
s p r e c h e n n u r wenige i n s o n s t w e r t v o l l e n W e r k e n 
r e p r o d u z i e r t e P h o t o g r a p h i e n d i e s e n A n f o r d e r u n g e n . 
N u r O b j e k t i v e m i t g roßer T ie fenschär fe , großer 
B r e n n w e i t e u n d g roßem B i l d w i n k e l , d ie infolge
d e s s e n k e i n e R a n d Verzeichnungen geben , s ind für 
so lche wissenschaf t l iche A u f n a h m e n v e r w e n d b a r . G u t gee ignet is t z. B . e in 
D o p p e l a n a s t i g m a t Zeiss T e s s a r F = 30 c m , L i c h t s t ä r k e 1 : 4 ,5 . Als A u f n a h m e -
a p p a r a t e igne t s ich jede s t a b i l e K a m e r a m i t d o p p e l t e m A u s z u g u n d H ö h e n 
r e g u l i e r u n g . 

Alle A u f n a h m e n m ü s s e n i n gleicher V e r k l e i n e r u n g g e m a c h t w e r d e n . E i n e 
P l a t t e n g r ö ß e 13 : 18 e r l a u b t 3 A u f n a h m e n der g a n z e n F i g u r n e b e n e i n a n d e r auf 
e i n e r P l a t t e in 1 / 1 8 n a t ü r l i c h e r G r ö ß e (vgl . A b b . 14) . 

A l s A u f n a h m e n der g a n z e n F i g u r k o m m e n V o r d e r - , Sei ten- u n d R ü c k e n 
a u f n a h m e , d ie g e n a u r e c h t w i n k l i g z u e i n a n d e r s t ehen m ü s s e n , i n B e t r a c h t . I m m e r 
m u ß i n d e r E i n s t e l l u n g s e b e n e e in M a ß s t a b m i t p h o t o g r a p h i e r t werden , u m a u c h 
a n d e m p h o t o g r a p h i s c h e n A b z u g n o c h Messungen a u s f ü h r e n zu k ö n n e n . F ü r 

Abb. 13. Photographische Kamera 
von hinten mit einem Rahmen, der 
eine dreiteilige Aufnahme gestattet . 

Vis n. Gr. 
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die B r u s t a u f n a h m e empf ieh l t s ich n e b e n d e r üb l i chen V o r d e r - u n d S e i t e n a n s i c h t 
n o c h e ine E i n d r i t t e l s e i t e n a n s i c h t , d e n n d ie l e t z t e r e e n t h ü l l t wich t ige E i g e n 
t ü m l i c h k e i t e n der G e s i c h t s b i l d u n g , die w e d e r Vorde r - n o c h Se i t enans i ch t g e b e n 
k ö n n e n . A m b e s t e n e r r e i c h t m a n die genaue O r i e n t i e r u n g der e inze lnen Auf
n a h m e n m i t Hilfe e iner D r e h s c h e i b e , auf der k r euzwe i se zwei sich r e c h t w i n k l i g 

:3 
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s c h n e i d e n d e S t r i che m i t Ö l f a rbe a n g e b r a c h t sind, u n d auf d e r da s I n d i v i d u u m 
für s ä m t l i c h e drei A u f n a h m e n in d e r g le ichen S te l lung v e r h a r r t , wobe i der K o p f 
s t e t s i n de r O h r - A u g e n e b e n e e inges t e l l t b l e i b e n m u ß . 

Als e r s t e A u f n a h m e e m p f i e h l t s i c h die R ü c k e n a n s i c h t . D e r A u f z u n e h m e n d e 
w i r d m i t d e m Ges ich t gegen e i n e n e inhe i t l i ch g r a u e n H i n t e r g r u n d b z w . m i t 



42 RUDOLF MARTIN: Anthropometrie. 

d e m R ü c k e n gegen die K a m e r a d e r a r t auf die D r e h s c h e i b e gestel l t , d a ß d e r 
e ine s a g i t t a l ger ich te te S t r i c h g e n a u in d e r Mit te z w i s c h e n d e n F ü ß e n des I n d i v i 
d u u m s h in durch läuf t , a lso i n d e r Medianebene l i eg t . D e r a n d e r e r ech twink l ig 
d a z u ge r i ch te t e S t r i ch soll g e n a u die Mit te d e r F u ß a c h s e n schne iden . D i e 
l e t z e r e n sollen pa ra l l e l g e r i c h t e t sein ode r leicht n a c h v o r n d iverg ie ren je n a c h 
d e r i nd iv idue l l so v e r s c h i e d e n e n g e w o h n h e i t s m ä ß i g e n S t e l l u n g der u n t e r e n 
E x t r e m i t ä t . 

I s t d i e R ü c k e n a u f n a h m e g e m a c h t , so wird ein Mess ingha l t e r , de r die D r e h 
sche ibe f ixier t , gelöst , diese l e t z t e r e u m 9 0 ° g e d r e h t u n d de r H e b e l v o n n e u e m 
in e ine e n t s p r e c h e n d e Ve r t i e fung gelegt, u m die D r e h s c h e i b e i n dieser L a g e 
f e s t z u h a l t e n . D a s I n d i v i d u u m b le ib t w ä h r e n d der D r e h u n g ruh ig auf der Sche ibe 

Abb. 16. Photographische Einrichtung zur Herstellung wissenschaftlicher Körperaufnahmen. 

s t e h e n . Hie rauf w i r d die S e i t e n a u f n a h m e g e m a c h t . E i n e d r i t t e A u f n a h m e , d i e 
d ie V o r d e r a n s i c h t der P e r s o n wiederg ib t , wird d u r c h e ine wei te re D r e h u n g d e r 
Sche ibe u m 90° e r re ich t . J e t z t s i eh t der A u f z u n e h m e n d e d i r ek t i n die K a m e r a . 

Auf d e r K o p i e der P l a t t e k o m m e n d i e A u f n a h m e n d a n n n a t ü r l i c h i n u m 
g e k e h r t e r Reihenfolge , wie d a s A b b . 14 zeigt. 

F ü r B r u s t a u f n a h m e n w i r d in de r se lben Weise v e r f a h r e n , n u r w e r d e n v o r h e r 
in 4 k l e i n e n Ver t ie fungen d e r D r e h s c h e i b e die 4 F ü ß e e ines S tuh le s m i t R ü c k -
l e h n e e ingese tz t . Die D r e h u n g d e r Scheibe e r fo lg t b e i d e n B r u s t auf n a h m e n 
jewei l s a b e r n u r u m 45 °, u m d r e i A u f n a h m e n in der V o r d e r - , E i n d r i t t e l - u n d Se i t en 
a n s i c h t z u e rha l t en . M a n b e g i n n t m i t d e r A u f n a h m e d e r Vorde rans i ch t . D i e 
e n t s p r e c h e n d e n Ver t i e fungen , i n d ie de r kleine M e t a l l h e b e l e ingelassen w e r d e n 
m u ß , u m die Scheibe jewei ls i n de r v e r l a n g t e n S t e l l u n g z u fixieren, s ind a m 
R a n d e d e r Scheibe a n g e b r a c h t . Z u r r i ch t igen H a l t u n g des Kopfes m u ß a n d e r 
R ü c k l e h n e des S tuh le s e ine be l ieb ig ve rs te l lba re K o p f s t ü t z e v o r h a n d e n se in . 
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U m jede rze i t A u f n a h m e n m a c h e n zu k ö n n e n , i s t k ü n s t l i c h e B e l e u c h t u n g 
v o r z u z i e h e n . I c h bed iene m i c h d a z u einer 2 0 0 0 k e r z igen J u p i t e r b o g e n l a m p e d e s 
P h o t o - u n d Kinospez ia lhauses F r a n k f u r t a. M. , die auf d e r e inen Se i te des Auf
z u n e h m e n d e n h i n t e r e inem Z e r s t r e u u n g s s c h i r m , der d i e B e l e u c h t u n g mög l i chs t 
p l a s t i s c h g e s t a l t e n soll, aufges te l l t i s t . M a n k a n n sich a b e r a u c h d e r Quarz l i ch t 
l a m p e (S impl iz i s s imus lampe M o d e l l I für 6 A m p . v o n H . T R A U T i n M ü n c h e n ) 
b e d i e n e n , d o c h r e i c h t d iese lbe n u r für B r u s t a u f n a h m e n a u s . D e n H i n t e r g r u n d 
b i l d e t e ine W a n d m i t g r a u e m P a p i e r ode r grauer L e i n w a n d überzogen . Auf 

I I I 
Abb. 17. Junger Mann (I) und Schwerathlet (II) in Vorderansicht. 1 / 1 8 n. Gr. 

d e r d e r L a m p e e n t g e g e n g e s e t z t e n Sei te s t e h t ein w e i ß e r W a n d s c h i r m , de r a ls 
R e f l e k t o r d ien t , u n d a n d e m s ich noch ein b e s o n d e r e r k le inerer Sch i rm i n 
e i n e m W i n k e l v o n weniger als 9 0 ° gegen den F u ß b o d e n geneigt befes t ig t 
f i n d e t , u m die F ü ß e des A u f z u n e h m e n d e n noch b e s o n d e r s aufzuhel len (vgl . 
A b b . 1 6 ) . 

D i e zwei te A r t , sich die P r o p o r t i o n e n e ines M e n s c h e n anschau l i ch zu m a c h e n , 
is t d i e K o n s t r u k t i o n e iner P r o p o r t i o n s f i g u r . Sie k a n n s o w o h l auf G r u n d ind iv idue l le r 
M a ß e z u r D a r s t e l l u n g eines i n d i v i d u e l l e n K ö r p e r t y p u s a ls auch , w o es sich u m 
Verg le i che m i t G r u p p e n h a n d e l t , auf G r u n d v o n e r r e c h n e t e n a r i t h m e t i s c h e n 
M i t t e l n erfolgen. Al lerdings s i n d d i e a b s o l u t e n W e r t e d a z u n i ch t v e r w e n d b a r , 
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w e n n M e n s c h m i t Mensch bzw. Mensch m i t G r u p p e ve rg l i chen w e r d e n soll . 
Z u d iesem Z w e c k e s ind d ie e inze lnen z u r K o n s t r u k t i o n d e r F i g u r e n n o t w e n d i g e n 
M a ß e z u n ä c h s t in P r o z e n t e n de r K ö r p e r g r ö ß e a u s z u r e c h n e n , w a s o b e n S. 19 
a n g e g e b e n w u r d e . D i e B e r e c h n u n g m u ß für die i n d e r fo lgenden L i s t e e r w ä h n 
t e n M a ß e v o r g e n o m m e n w e r d e n . 

I c h ve rwe i se a u ß e r d e m zu r E r k l ä r u n g auf die A b b . 17 u n d 18, i n w e l c h e n 
d ie be iden g le ichen M ä n n e r sowohl i n p h o t o g r a p h i s c h e r V o r d e r a n s i c h t a ls a u c h 
a ls P r o p o r t i o n s f i g u r e n da rges t e l l t s ind . 

Maß cm % cm % 
165,2 100 168,0 100 
86,0 52,1 88,0 52,0 
22,7 13,7 22,1 13,3 

133,2 80,7 134,3 80,0 
37,8 22.9 41,5 25,0 

103,2 62,5 102,4 61,0 
30,0 18,2 31,9 19,0 
79,7 48,3 76,0 45,0 
23,5 14,2 26,4 15,7 
61,7 37,4 58,1 35,0 
18,0 10,9 17,9 10,3 
85,2 51,6 86,2 51,0 
26,7 16,2 34,0 20,2 
91,9 55,1 93,3 55,5 
43,0 26,1 45,6 27,1 
45,9 27,8 43,7 26,0 
37,9 23,0 38,4 22,8 

8,0 4,8 5,3 3,2 
50,0 30,3 50,0 30,0 
71,5 43,3 76,8 45,0 
88,9 53,9 89,3 53,0 

I I 

1. Körpergröße 
2. Stammlänge 
3. Ganze Kopf höhe 
4. Höhe des Akromion ü. d. B 
5. Schulterbreite 
6. Höhe der Ellenbogengelenkfuge ü. d. B. . . 
7. Oberarmlänge 
8. Höhe des Griffelfortsatzes ü. d. B 
9. Unterarmlänge 

10. Höhe der Mittelfingerspitze ü. d. B 
11. Handlänge 
12. Höhe der Symphyse ü. d. B 
13. Beckenbreite 
14. Höhe des vorderen Darmbeinstachels ü. d. B. 
15. Oberschenkellänge 
16. Höhe der Kniegelenkfuge ü. d. B 
17. Unterschenkellänge 
18. Höhe der inneren Knöchelspitze ü. d. B. . . 
19. Rumpf länge 
20. Armlänge 
21. Beinlänge 

Z u r Z e i c h n u n g e iner so lchen P r o p o r t i o n s f i g u r v e r f ä h r t m a n a m b e s t e n i n 
d e r Weise , d a ß m a n zue r s t auf Mi l l ime te rpap ie r e i n e n F u ß s t r i c h a n b r i n g t . Z u r 
E r l e i c h t e r u n g des A b s t e c h e n s de r M a ß e w ä h l t m a n a m b e s t e n d ie K ö r p e r 
g r ö ß e = 100 m m oder e in Vielfaches d ieser Z a h l . D e r 100 m m ü b e r d e m F u ß -
s t r i c h in e i n e r V e r t i k a l e n de s M i l l i m e t e r p a p i e r s z u e r s t e i n g e z e i c h n e t e P u n k t 
e n t s p r i c h t a lso d e m Sche i t e l . H i e r a u f t r ä g t m a n v o m S c h e i t e l p u n k t a u s d ie 
S t a m m l ä n g e a b , d a n n die ü b r i g e n M a ß e in d e r fo lgenden R e i h e n f o l g e : 

Ganze Kopfhöhe. 
Höhe des Akromion. 
Schulter breite (die je zur Hälfte rechts und links von der Stammlänge in der Höhe 

des Akromion abgetragen wird). 
Höhe der Ellenbogengelenkfuge (oder die Oberarmlänge), in einer von den End

punkten der Schulterbreite nach abwärts gezogenen Senkrechten abzutragen. 
Höhe des Griffelfortsatzes (oder die Unterarmlänge). 
Höhe der Mittelfingerspitze (oder die Handlänge). 
Höhe der Symphyse. 
Beckenbreite (die je zur Hälfte rechts und links von der Symphyse abgetragen wird). 
Höhe des vorderen oberen Darmbeinstachels, an einer in den Endpunkten der Beoken-

breite errichteten Senkrechten abzutragen. 
Höhe der Kniegelenkfuge (oder die Oberschenkellänge). 
Höhe der inneren Knöchelspitze (oder die Unterschenkellänge). 
A n d ie S e i t e n d e r a b g e s t o c h e n e n P u n k t e w e r d e n d ie e r r e c h n e t e n Z a h l e n 

g e s c h r i e b e n . 
F e r n e r k a n n m a n a n d e r l i nken Se i t e de r A b b i l d u n g (vgl. A b b . 18) d ie g a n z e 

A r m l ä n g e , d i e g a n z e B e i n l ä n g e u n d d ie R u m p f l ä n g e au f sch re iben , u m alle wich
t i g e n P r o p o r t i o n s m a ß e d i r e k t a n d e r P r o p o r t i o n s f i g u r ab l e sen z u k ö n n e n . 
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N a t ü r l i c h s ind be i d e r g e w ä h l t e n V e r k l e i n e r u n g ( K ö r p e r g r ö ß e = 1 0 0 m m ) 
die a b s o l u t e n U n t e r s c h i e d e zwischen 2 K ö r p e r b a u t y p e n ge r ing , a b e r t r o t z d e m 
e n t s p r e c h e n d zu w e r t e n . D i e M a s s e n e n t w i c k l u n g des K ö r p e r s k o m m t a l le rd ings 
i n d e n P r o p o r t i o n s f i g u r e n n i c h t z u m A u s d r u c k , d a fas t al le M a ß e a n K n o c h e n -
p u n k t e n angre i fen . 

A m l e i c h t e s t e n a b e r w i r d die spezifische kö rpe r l i che A u s b i l d u n g s f o r m eines 
M e n s c h e n e r k a n n t , w e n n m a n i h n m i t d e m D u r c h s c h n i t t d e r G r u p p e ve rg le ich t , 
d e r er z u z u r e c h n e n i s t (s. S. 46) . M a n h ü t e s ich a b e r d a v o r , d i e a r i t h m e t i s c h e n 
M i t t e l w e r t e d e r G r u p p e als „ N o r m a l " - W e r t e z u b e t r a c h t e n . Sie s ind n i c h t s we i t e r 
a ls e in M a ß s t a b , a n d e m d ie A b w e i c h u n g e n d e r I n d i v i d u e n g e m e s s e n w e r d e n 
k ö n n e n . A l lgeme in gü l t i ge N o r m a l z a h l e n g i b t es n i c h t . 

100 

¥5,0-

£3,0+ 

I I I 
Abb. 18. Junger Mann (I) und Schwerathlet (II) , Proportionsfiguren. 

beiden Figuren = 100 gesetzt . 
Die Körpergröße ist bei 

A b e r d iese D u r c h s c h n i t t s w e r t e i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r f es tges te l l t en 
p h y s i o l o g i s c h e n V a r i a b i l i t ä t de r e inze lnen M a ß e u n d d e r e n p r o z e n t u a l e r Ver 
t e i l u n g auf d ie e inze lnen M a ß g r ö ß e n e r s e t z e n d ie s u b j e k t i v e u n d je n a c h d e r 
E r f a h r u n g n o t w e n d i g e r w e i s e b e s c h r ä n k t e B e o b a c h t u n g des E i n z e l n e n u n d g e b e n 
e i n e n o b j e k t i v e n M a ß s t a b für d ie B e u r t e i l u n g d e r K ö r p e r e n t w i c k l u n g des Men
schen . Als g e e i g n e t s t e M e t h o d e d a f ü r empfeh le ich d ie sog. Abweichungstabelle, 
d ie i n g r a p h i s c h e r F o r m e i n e n a u ß e r o r d e n t l i c h b e q u e m e n Ü b e r b l i c k ü b e r d ie 
spezi f i schen K ö r p e r v e r h ä l t n i s s e e ines M e n s c h e n g i b t . I c h h a b e d ie M e t h o d e 
z u r A n l a g e e ine r so lchen T a b e l l e i n m e i n e n „ R i c h t l i n i e n für K ö r p e r m e s s u n g e n 
u n d d e r e n s t a t i s t i s c h e V e r a r b e i t u n g m i t b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n Schüler 
m e s s u n g e n " , 1924, M ü n c h e n , L e h m a n n s Ver l ag , S.56ff. , g e n a u b e s c h r i e b e n . E i n e 
so lche A b w e i c h u n g s t a b e l l e k a n n s ich auf be l ieb ig v ie le M e r k m a l e e r s t r e c k e n . 
I n d e m h i e r g e w ä h l t e n Be isp ie l ( A b b . 19), d ie d ie b e i d e n i n A b b . 17 r e p r o d u z i e r t e n 
I n d i v i d u e n i n i h r e n A b w e i c h u n g e n v o n e i n e m g e m e i n s a m e n D u r c h s c h n i t t 
( a r i t h m e t i s c h e s Mi t t e l ) z u r D a r s t e l l u n g b r i n g t , s i n d n u r 10 M e r k m a l e g e w ä h l t , 
u n d z w a r 8 a b s o l u t e u n d 2 r e l a t i v e . 



4 6 RUDOLF MARTIN: Anthropometric 

M a n m u ß für j edes d i e se r M e r k m a l e zunächs t d ie m i t t l e r e ode r s te t ige A b 
w e i c h u n g be rechnen . Sie i s t d a s M a ß d e r Va r i ab i l i t ä t , u n d zwar die Q u a d r a t 
w u r z e l a u s dem D u r c h s c h n i t t s q u a d r a t d e r A b w e i c h u n g e n v o m Mi t t e lwer t . D i e 
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B e r e c h n u n g der m i t t l e r e n A b w e i c h u n g auf G r u n d e ine r Häuf igke i t s re ihe i s t 
r e l a t i v e in fach . D i e F o r m e l l a u t e t : 

w o b e i 2 d a s Add i t ionsze ichen i s t , 
p d ie Häuf igke i t e ine r K l a s s e n g r ö ß e , 
s d ie Abwe ichung e ine r K l a s s e n g r ö ß e v o m a r i t h m e t i s c h e n Mit te l , 
e2 d ie zwei te P o t e n z v o n s u n d 
n d ie G e s a m t z a h l d e r b e o b a c h t e t e n V a r i a n t e n o d e r Einzelfäl le b e d e u t e n . 

M a n o r d n e t n u n alle M e r k m a l e , die m a n z u m Verg le ich beiz iehen wil l , 
H o r i z o n t a l e n zu, d ie in g l e i chen A b s t ä n d e n v o n e i n a n d e r gezogen s ind (vgl . 
A b b . 19). D i e diese H o r i z o n t a l e n i n d e r M i t t e s c h n e i d e n d e S e n k r e c h t e r e p r ä s e n 
t i e r t d e n D u r c h s c h n i t t , als T b e z e i c h n e t . V o n diesem a u s t r ä g t m a n n a c h r e c h t s 
u n d l i nks zu r F e s t s e t z u n g d e r w e i t e r e n G r e n z e n je 1 b z w . 2 bzw. 3 o des b e 
t r e f f e n d e n Maßes a b u n d e r h ä l t so 5 G r u p p e n , die a l s — B, —A, T, -\-A, -\-B 
b e z e i c h n e t we rden . Die G r e n z e n d ieser G r u p p e n w e r d e n d u r c h Para l le le zu d e r 
Mi t te l l in ie m a r k i e r t . Wil l m a n n u r 1 o d e r 2 I n d i v i d u e n , wie es auf A b b . 19 
g e s c h e h e n is t , m i t d e m D u r c h s c h n i t t vergle ichen, so p u n k t i e r t m a n die für d i e 
se lben ge fundenen Zah len auf d e n H o r i z o n t a l e n der b e t r e f f e n d e n M a ß e a b , v e r 
b i n d e t diese P u n k t e d u r c h g e r a d e L in i en u n d e rhä l t auf d iese Weise eine Zick
zack l in ie (es h a n d e l t sich n i c h t u m eine e igent l iche K u r v e ) , die in e in facher 
u n d k l a r e r Weise n i ch t n u r die A b w e i c h u n g e n als so lche , sonde rn a u c h d i e 
r e l a t i v e G r ö ß e d ieser A b w e i c h u n g e n a n g i b t . B e w e g t s ich die Zickzackl in ie 
i n n e r h a l b d e r G r e n z e n des T-Spielraumes, so e n t s p r i c h t d a s I n d i v i d u u m d e m 
D u r c h s c h n i t t . J e m e h r d ie Z ickzackl in ie abe r in d i e a u ß e r h a l b T l i egenden 
G r u p p e n ( — A , — B , -\-A, +B) übergre i f t , u m so m e h r h a n d e l t es sich u m 
A b w e i c h u n g e n v o n den t y p i s c h e n K ö r p e r b a u v e r h ä l t n i s s e n der z u m Verg le ich 
b e i g e z o g e n e n G r u p p e . Die b e i d e n da rges t e l l t en Z i ckzack l in i en der I n d i v i d u e n I 
u n d I I g e b e n zwei g u t e Be i sp ie le für solche A b w e i c h u n g e n . 
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KÖrpermaßstudien an Kindern. Von M. Pfaundler in München. Mit 5 Text
figuren und 8 Tafeln. (Sonderabdruck aus der „Zeitschrift für Kinderheilkunde", 
Band XIV, Heft 1/2.) (153 S.) 1916. 4.80 Goldmark 

Körpermessungen und -Wägungen an deutsehen Schulkindern. 
( D r i t t e r T e i l ) (Sonderbeilage zu den „Veröffentlichungen des Reichsgesundheits
amts11 1924, Nr. 11.) (24 S.) 1924. 0.60 Goldmark 

Ein neues Gerät und neue Übungen der schwedischen Heil
gymnastik zur Behandlung von Rückgrats -Verkrümmungen. 
Von Geh. Hofrat J. Oldevig in Dresden. Mit einer Einleitung von Dr. med. Axel 
Tagessohn-Möller und 26 Textabbildungen. (51 S.) 1913. 1.80 Goldmark 

Sporthygiene. Von Dr. Friedr. H. Lorentz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Hygienischen Institut in Hamburg, Leiter der Sporthygienischen Untersuchungsstelle 
des Hamburger Ausschusses für Leibesübungen. (136 S.) 1923. 3 Goldmark 

Jugendwanderung und Jugendkraft, von Dr. H. Roeder und Rektor E. 
Wienecke. Ein Weg zum Ausbau moderner Jugendpflege. Auf Grund ärztlich
pädagogischer Beobachtungen. D r i t t e , erweiterte Auflage. Mit 27 Abbildungen im 
Text. (195 S.) 1912. 5 Goldmark 

Uber RaSSenhygiene. Von Dr. Kurt Goldstein, Universitäts - Professor in 
Königsberg i. Pr. (107 S.) 1913. 2.80 Goldmark 

Bericht über den ersten Kongreß für Heilpädagogik in München. 
2.—5. August 1922. Im Auftrage der G e s e l l s c h a f t für H e i l p ä d a g o g i k , 
Forschungsinstitution für Heilpädagogik, herausgegeben von Hans Goepfert in München. 
(146 S.) 1923. 3 Goldmark 

Bericht über den zweiten Kongreß für Heilpädagogik in München. 
29. Juli bis 1. August 1924. Im Auftrage der G e s e l l s c h a f t für H e i l p ä d a g o g i k , 
Forschungsinstitution für Heilpädagogik, herausgegeben von Erwin Lesen in München. 
(294 S.) 1925. 12 Goldmark 

Zeitschrift für KinderforSChung. Begründet von J. Triiper. Organ der 
Gesellschaft für Heilpädagogik E. V. und des Deutschen Vereins zur Fürsorge für 
jugendliche Psychopathen E. V. Unter Mitwirkung von Fachgelehrten herausgegeben 
von F. Kramer-Berlin, Ruth v. d. Leyen-Berlin, B . Hirschfeld-Berlin, M. Isserlin-
München, Gräfin Kuenburg-München, R. Egenherger-München. Erscheint in zwang
losen, einzeln berechneten Heften, deren vier einen Band bilden. Jährlich erscheinen 
etwa zwei Bände. 




