
310 Landsberger, Wachstum ini Alter der Schulpflicht.

wieder versiegt. Alsdann verfallen die Tiere in tiefe Prostration,

wobei die Atmung langsamer und die Pupillen weiter werden, bis

letztere schlielieh gegen Licbteiufall gar nicht mehr reagieren. Bei

der Applikation grerer Gaben verlieren die Tiere allmhlich die

Gebrauchsfhigkeit ihrer Glieder, der Gang wird taumelnd und wan-

kend. Alsdann werden die hintern, spter auch die vordem Extremi-

tten total gelhmt, und das Tier liegt regungslos mit langsamer,
oft keuchender Respiration platt auf dem Boden, doch ist die Sensi-

bilitt dabei nur wenig alteriert. In diesem paralytischen Zustande

gehen die Tiere gewhnlich zugrunde, doch erfolgt der Tod erst 12

bis 24 Stunden nach der Injektion. Manche Meerschweinchen

reagieren selbst auf groe Gaben von salzsaurem Gadinin
kaum merklich. Muse scheinen gegen das Gadinin empfindlicher
zu sein als Meerschweinchen, und man bekommt bei diesen Tieren

nicht lange nach Inkorporierung des Gadinins das allmhliche Fort-

schreiten der Lhmung, sowie die totale Paralyse bald zu Gesicht.

Aehnliche Erscheinungen sind es nun, die auch bei der para-

lytischen Form der Fischvergiftung bei Menschen beobachtet worden

sind. Mglicherweise ist der Mensch gegen das Gadinin empfindlicher

als Meerschweinchen. Wissen wir ja, dass gewisse Tiere im Gegen-
satz zum Menschen bestimmte Gifte, z. B. Hunde das fr den Men-

schen so deletre Wurstgift, ohne jeden Schaden vertragen. Jeden-

falls drfte es angezeigt sein, bei der paralytischen Form der Fisch-

vergiftung in den verdorbenen Fischen auf das eventuelle Vorkommen
des Gadinins zu achten.

Das Waclistum im Alter der Schulpflicht.

Von Dr. Landsberger,
prakt. Arzt in Posen.

(Fortsetzung.)

Knnen die Verschiedenheiten nun wirklich als Rassen -Eigen-
tmlichkeiten gedeutet werden? Von vornherein gewiss nicht denn

da die Schwierigkeiten des Messens so betrchtlich sind, so mssten
die Differenzen hufiger und umfnglicher sein, ehe jener Schluss er-

laubt wre. Wichtiger ist es schon, wenn ein und derselbe Forscher,

der bewusst diese Frage in den Bereich der Untersuchung zieht, sie

bejahend beantwortet. Bowditch prfte gesondert die Kinder von

amerikanischen und die von irischen Eltern, und wenn auch die

Unterschiede nicht allzu augenfllig sind, so erscheinen sie ihm doch

entschieden bedeutender, als die zwischen den verschiedenen Stnden,
zwischen arbeitenden und nichtarbeitenden Klassen. Er erklrt des-

halb (1. c. S. 51), dass die Beschftigung und der Wohlstand der

Eltern fr die Gre der Kinder weniger magebend und unwich-

tiger" (less important) ist, als die Rasse, aus der sie stammen. Ich

kann ihm nach meinen Ergebnissen nicht beipflichten; es sind

ja freilich ganz andere Rassen (bei Bowditch: Amerikaner und Iren,
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bei mir: Deutsche und Polen), aber ich konnte bezglich der

Krperlng-e keinen Unterschied herausfinden.
Viel deutlicher markierte sich in meinen Resultaten der soziale

Faktor. Ich konnte, wie schon frher bemerkt, die ersten 3 Jahre

hindurch die Kinder in wohlhabende" und arme" sondern und fand

die Krperlnge:
bei den wohlhabenden" bei den armen" Kindern

1880 : 108,9 106,1

1881: 114,5 111,4

1882: 119,6 116,7

Da brigens das Wachstum in dieser kleinen Epoche bei beiden

Gruppen durchaus gleich gro war (lO,^ bezw. 10,6 cm), so kann man
nur sagen: die Kinder der wohlhabendem Bevlkerungs-
kreise kommen krftiger, grer zur Schule, aber trotz

der Fortdauer der bessern Ernhrung ist ihr Wachstum
whrend der ersten Schuljahre kein greres.

Wie magebend fr die ganze Konstitution, wie lange in der

bessern zuknftigen Entwicklung des Krpers eine sorgfltige, gut

geleitete Ernhrung in der frhesten Kindheit sich geltend macht,
lehren Russow's^) mhsame Untersuchungen, die in folgender Ta-

belle fr sich selber sprechen. Die Kinder, welche als Suglinge die

Brust erhalten haben, sind mit A, die, welche knstlich ernhrt wor-

den sind, mit B bezeichnet. Am Schlsse des 1. Jahres wogen durch-

schnittlich
- Kinder 9,9 kg und waren 73 cm lang
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Leider wird es aus den schon von mir hervorgehobenen Grnden
voraussichtlich auch nur selten einmal gelingen, hier das Fehlende 7A\

ergnzen. Und grade fr die Hygieine der Schulnidchen wren solche

Ermittlungen von unschtzbarem Werte grade hier wre die ge-
naue Kenntnis der Norm und der normalen Proportionen doppelt

wichtig, um an ihrer Hand ber der Entstehung der Verkrmmungen
zu wachen und ihnen vorzubeugen, um ferner Fehler des Baues, die

fr die sptere Entwicklung von verhngnisvoller Bedeutung werden

knnen, rechtzeitig zu erkennen! So findet man denn auch in der

Literatur begreiflicher, aber sehr bedauerlicher Weise von der Ent-

Avicklung der Mdchen fast nur Berichte ber die Zunahme im Lngen-
ma und Gewicht. Herr Semiuarlehrer Rast hierselbst hatte auf

meine Bitte vor 6 Jahren die Gte, in Gemeinschaft mit Frl. Barth
an Schlerinnen der hiesigen Luisenschule eine Anzahl Messungen
vorzunehmen, bei denen zwar der Absatz der Schuhe auer Ansatz

blieb, jedoch auf den Schuh berhaupt nicht Verzicht geleistet wurde.

Ich kann nur die berechneten Durchschnitte ohne weitere Notizen

und ohne Ergnzung der Lcken hier aufnehmen.

Die Krperlnge der Mdchen betrgt im:

Lebensjahr
n.Quetelet ")

Pagliani
Bowditch

in Posen

I

6-

103,1

1112,,
1109

108,,

116,3

8.

114,2
I

11.

.91130,1

12.
I

i:^.

13=),2'l40

IB9,4146,;

142,, 149,,
j

153,2

138 144 'l48,

14.

144,

152,1

15.

148,

154i
155,,
154

16.

152,1

155,3

156,2
152

17.

1^'4,6

155

157,3

155,5

9.
I

10.

119,^124,-
i130,6'13:^,5

121,8 127,5|13I,3i136
112,5- -

I

-
!132,5

Man sieht, dass die Zahlen sich kaum vergleichen lassen und

mannigfachen Stillstand, bei unsern Zahlen sogar einen scheinbaren

Rckgang aufzuweisen haben scheinbar", weil ja hier die Mes-

sung nicht individuell fortschreitend vorgenommen wurde, sondern in

einem Akte erfolgte, also zufllig der betr. Jahrgang vielleicht blo

durch wenige und durch zufllig kleine Individuen vertreten war.

Dass Quetelet in allen Rubriken gegen alle Beobachter so auffllig

kleine Zahlen hat, kann darauf beruhen, dass er sein Material den

verschiedensten Brsseler Instituten, auch den Waisenhusern entnahm,
whrend die Posener Luisenschule eine hhere Tchterschule" ist

und auch Pagliani 's 400 Mdchen nach seiner Angabe smtlich in

wohlhabenden Pensionen" waren. Ich stellte deshalb von den

Bowditch 'sehen Zahlen nur die aus den non laboring" Stnden in

Vergleich, whrend die entsprechenden Zitfern aus der laboring class

um ca. 2 2,5 cm in jeder Altersklasse niedriger waren. Schon diese

Geringfgigkeit der Differenz gegen die weit hhere zu den Ergeb-
nissen Quetelet's lsst darauf schlieen, dass der soziale Faktor,

wenn er auch wahrscheinlicher Weise seinen Einfluss dabei haben

kann, gewiss nicht zur Erklrung der Unterschiede allein ausreicht.

Aber wodurch diese sonst bedingt sind, bleibt vorlufig unklar, wie

so vieles in der Frage des Wachstums der Mdchen. Im brigen sei

bemerkt, dass das gesamte Wachstum vom 6. 17. Jahr bei den

1) Beneke hat eine ganz hnliche Liste (Nordwest", 1882, Nr, 12).
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Mdchen Qiietelet's 51,g, Bowditch's Ab,.^, in Posen 46,5, *i^^o pro

Jahr durchschnittlich 4,6 resp. 4,^, resp. 4,2 cm betrgt. Vergleicht

man nur das 6. mit dem 13. Jahr, so betrgt das Wachstum in

dieser Zeit 36,9 resp. 37 resp. 35 cm., d. h. ziemlich gleichmig
berall 5 cm pro Jahr. Danach wachsen die Mdchen um

ca. V2 cm pro Jahr strker als die Knaben whrend der

Hauptschulzeit, so dass sie nach den meisten Beobachtern in der

Puberttszeit die gleichalterigen Knaben nicht unbetrchtlich ber-

ragen. Ehe man dies jedoch zum biologischen Axiom erheben kann,

mssen die Untersuchungen noch wesentlich vermehrt, mit allen Kau-

telen angestellt und deshalb namentlich von Lehrerinnen vorge-

nommen werden.

2) Die j^Kla/terbreite'-^ .

Dieses Ma, auch Klafterlnge" genannt, wird beim wagerechten
Ausbreiten beider Arme von einer Mittelfingerspitze bis zur andern

genommen (Quetelet bezeichnet es als lageur des bras") und ist

fast durchweg gleich der Krp erlange. Bei dem Neugebornen
etwas kleiner, als die ,.ganze Hhe", erreicht sie sie bereits im dritten

Jahre und steigt jenseits des 5. Jahres bisweilen ein wenig ber sie

hinaus, schwankt aber im ganzen ziemlich gleichmig um sie herum.

Die Differenz zwischen ihr und der Krperlnge
betrgt im 6. Jahre

bei Quetelet -\- 0,2
bei uus 0,

im 7
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In Prozenten der Krperlnge betrug der Oberarm vom 6. bis 12.

Jahre bei uns von 17 bis 18,8 wenn man das wahrscheinlich fehler-

hafte Ma vom 8. Jahre ausschaltet, sogar ganz gleichmig
stets 18,2 t)is lS,^lo der Krperlnge, whrend Zeising fr
Erwachsene 16<'/o berechnet. Nach Weisbach 's Messungen ^) be-

trgt die Lnge des Oberarms bei deutschen Mnnern 19, bei deutschen

Frauen 18,8, ^^i Slawen 18,5, bei Romanen 17,8% der Krperlnge.
In unsern Beobachtungen betrug in keinem Jahre die Differenz der

absoluten Gren des Oberarms zwischen deutschen und polnischen
Kindern mehr als 0,6 cm.

Vorderarm plus Hand wuchsen bei uns von 27,- cm im

6. Jahre bis 35,5 ^^ i^^ l^- Jahre, also relativ um eine Kleinigkeit

geringer als der Oberarm. Nach Prozenten der Krperlnge betrugen
Vorderarm plus Hand stets ganz gleichmig zwischen 25,^ bis 25,9,

in den sptem Kinderjahren einige Zehntel Prozent weniger, als in

den frhern. Zeising fand fr den Erwachsenen 27, Weisbach 27,2

bis 28,1 "/o-

Die Armlnge {Mafs VIII)

schreitet nach obigem also ganz gleichmig in ihren einzelnen Teilen

vorwrts. Oberarm und Vorderarm behalten innerhalb des Wachs-

tums ihre ursprnglichen Proportionen gegen einander bei. Der ganze
(linke) Arm

misst im :

bei Quetelet
bei Zeising
bei uns (durchschn.
bei uns maximal
bei uns minimal

6. J.
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des Gesaratwachstums entspricht (denn XXI betrgt stets ca. 23 "/q

von I). Die hintere Akromialbreite" ist also nur 55 "/o so

gro als die gewhnliche vordere Akromialbreite und
wchst weniger stark als sie, was der Entwicklung des

Brustkastens sicherlich zu statten kommt. Wir kommen
hierauf noch spter zurck.

Wir kommen nun zu den Maen der untern Extremitt, die

fr die Gesamtlnge das wesentlich Bestimmende ist. Die Lnge des

ganzen Beins kann ziemlich mit der des ganzen Unterkrpers" iden-

tifiziert werden wenn man sich den Krper in der Nabellinie in

Ober- und Unterkrper geteilt denkt da die Hhe des Hftbein-

kammes ziemlich genau in jener Horizontallinie liegt, welche den

Krper im Nabel halbiert. Deshalb spricht z. B. Quetelet nur von

Nabelhhe", und deren Abstand vom Boden ist fast genau so gro

als der des Hftbeinkammes. Derselbe (Ma IX)

betrgt
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mir um etwa 30 "/o sich vermehrt. Das Verhltnis zwischen
Ober- und Unterkrper ist, zumal vom sthetiscben und knst-

lerischen Standpunkte ans, hufig- ein Gegenstand der Unter.suchung

gewesen, jedoch ist der Streit ungeschlichtet geblieben. War doch

auch Quetelet durch das sthetische Studium der Menschengestalt
zu seinen Forschungen angeregt worden, und er bekennt in seiner

Authropometrie-' (S. 411), dass seine Neigung den schnen Knsten

gehsi^ habe, dass er aber, da er sich ihnen nicht ganz habe widmen

knnen, wenigstens ihre Theorie zu grnden habe versuchen wollen.

Zeising, der noch einseitiger vom knstlerischen Standpunkte aus

au die Messungen heranging, fand in den Proportionen des nackten

Krpers die Verkrperung des bekannten goldenen Schnittes" wieder.

So stellte Quetelet fr die ganze Figur den Satz auf: Wenn man
mit einem Radius, der gleich der Hhe des Nabels ber dem Boden

ist, um den Nabel einen Kreis schlgt, so kreuzt dessen Peripherie
die Mittelfingerspitzen, wenn die Arme ausgestreckt und bis zur Hhe
des Scheitels eleviert sind. Und in dem Gefge des Krperbaus die

Lsung der Aufgabe vom goldenen Schnitt (dass sich der kleinere

Teil zum grern verhalte, wie dieser zum Ganzen) findend, behauptet
Z ei sing: 1) dass der krzere Oberkrper' (Scheitel bis Nabel)
sich zu dem lngern Unterkrper" (Nabel bis Sohle) verhalte wie

der Unterkrper zur ganzen Lnge ;
und 2) dass sich der Unterschenkel

zum Oberschenkel verhalte wie der Oberschenkel zum Unterkrper.
Prfen wir diese interessanten Verhltnisse etwas genauer!
Dazu gehrt zunchst eine spezielle Betrachtung des Beins. Das-

selbe zerfllt bekanntlich in Oberschenkel, Unterschenkel und Fu,
oder, da wir fr Mauntersuchungen die Fuhhe dem Unterschenkel

hinzuaddieren, nur in Ober- und Unterschenkel. In der gestreckten

Stellung des stehenden Krper- sind fixe Punkte zur Abgrenzung
hier freilich nur schwer und unsicher zu finden: der Kopf" des

Oberschenkels setzt sich in der unter Weichteilen verborgenen tiefen

Pfanne" des Beckenknochens fest, und der obere Rand der Unter-

schenkelknochen ist durch die beweglich ber dem Kniegelenk fixierte

Kniescheibe" verdeckt. Indem man die Beinlnge" vom Hftbein-

kamm bis zum Boden misst, wird sie, weil jener Kamm etwas hher

liegt als der Gelenkkopf des Schenkels, etwas berschtzt, aber nur

so wird sie zuverlssig messbar. Das Gleiche erreicht man fr den

Unterschenkel, wenn man vom obern, gut fixierbaren Rande der mg-
lichst herabgedrngten Kniescheibe bis zur Sohlen-Ebene misst

;
auch

hier wird das Resultat ein wenig zu gro, aber der Nachteil, die

Abweichung von der Wahrheit ist geringer als bei der Beinlnge.
So messen wir den Unterschenkel (Ma X) direkt, den Oberschenkel

aber nur indirekt und annhernd, indem wir X von IX, d. h. die

Gre von Unterschenkel (incl. Fulihe) von der (etwas zu gro

gemessenen) Beinlnge in Abzug bringen. Es betrgt nach unsern

Messungen die Lnge des



7.
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gegen 39,^) ganz gleich, und bald erhlt der letztere ber jenen durch

dauernd strkeres Wachstum einen so betrchtlichen Vorsprung, dass

seine Gre zur Zeit des vollendeten Wachstums 60,^ (bei Zeising
61,g) Prozent der ganzen Lnge betrgt, whrend auf den Oberkrper
schlielich nur 39,^ (bei Zeising 38,2) Prozent fallen. Die Mitte
des menschlichen Krpers rckt sonach immer tiefer

nach unten: lag sie bei der Geburt noch ansehnlich oberhalb des

Nabels, so ist dieser lngstens um das 2. Lebensjahr die wirkliche

Mitte und rckt allmhlich sehr in die obere Krperhlftc hinauf.

Von den Maen, die dem Unterkrper angehren, haben wir noch

zwei zu betrachten: zunchst den Umfang des Krpers in der
Hhe des Nabels (Ma XXV). Er ist bei einiger Vorsicht nicht

schwer und ziemlich rasch zu bestimmen: diejenige Fehlerbreite,

welche durch festeres oder loseres Anziehen des Bandmaes (also

durch Kompression der Weichgebilde der Flanken) oder durch Ver-

schiedenheit der Atemphase oder durch verschieden hohe Anlage
des Messbandes an der Wirbelsule veranlasst wird, ist stets die

gleiche und wird durch Raschheit des Verfahrens und Uebung am
meisten vermindert. Durch Vornehmen der Messung zu stets gleicher

Tageszeit waren betrchtliche Unterschiede im Fllungszustande des

Magens vermieden; indess scheinen sie, so sehr man das Gegen-
teil vermuten knnte, von fast gar keinem Belang fr den Umfang
des Leibes zu sein.

In leidlich gleichmigem Ansteigen wchst der Umfang des

Unterleibs im Alter der Schulpflicht um 8,2 oder um durchschnittlich

jhrlich 1,^^ cm. Sein Wachstum hlt jedoch mit dem der gesamten

Lnge nicht Schritt, denn der Leibesumfang wird im Ver-
hltnis zu ihr immer kleiner: er fllt in den 7 Jahren um volle

5^2 Prozent. Es wre hchst interessant, auch fr andere Wachs-

tumsepochen das entsprechende Verhltnis zu ermitteln, zumal beim

Erwachsenen bekanntlich bei derselben Gre die verschiedenste Leibes-

entwicklung zu beobachten ist.

Endlich haben wir am LTnterkrper noch ein letztes Ma, eben-

falls ein Breiteuma bestimmt: XVIII die Beckenbreite. Sie

stellt den Abstand zwischen den beiden vordem obern Darmbein-

stacheln" (spin. ilium anter. super.) dar und wurde mit dem Taster-

zirkel gemessen. Ich fand sie im 7. Lebensjahr 18,2 cm, im 13. 22,

also in 6 Jahren um 4,5 cm gewachsen, was einem durchschnittlichen

Jahreswachstum von 0,7g cm entspricht. Diese Breitenentwicklung
des Haupt -Beckenknocliens folgt vollstndig der Lngenentwicklung
des Skelets, denn bei allen Jahrgngen des Kindesalters, bei Armen
und AVohlhabenden, bei Groen" und Kleinen" betrgt die Becken-

breite 16;i bis hchstens 16,5 % ^^^' betreffenden Krperlnge.
So magebend auch fr das Lngenwachstum des gesamten

Krpers sich die Entwicklung des Unterkrpers erwiesen hat, so er-

regt doch diejenige des Oberkrpers bei weitem lebhafter unser
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Interesse. Nicht blo, weil er vom Haupte gekrnt wird, und weil

die Mae des Kopfes fr die Beurteilung antliropo- und ethnologischer

Typen von besonderer Wichtigkeit sind sondern auch, weil in der

Weite und Dehnung des Brustkastens fundamentale Bedingungen fr
die Gesundheit des Ganzen und fr die Tchtigkeit seiner Organi-
sation ruhen.

Indem wir von den Ma Verhltnissen des Kopfes zu sprechen

beginnen wollen, ist eine Vorbemerkung nicht zu umgehen, deren

Inhalt ich soeben angedeutet habe: es handelt sich lediglich um
anthropo- und ethnologische Fragen und Ergebnisse, die hier in be-

tracht kommen, und man wrde vllig fehlgehen, wenn man ihnen

eine psychologische Bedeutung unterlegte, wenn man in den Maen
der Kpfe den Ausdruck fr ihre intellektuelle Qualitt und Kapazitt
suchen wollte.

Der Kopf hat verschiedene Durchmesser: 1) der grade", von

der Nasenwurzel bis zur Wlbung des Hinterhaupts gemessen, 2) der

quere", an dem breitesten Teil der Kopfwlbung ber den Ohren,

3) der senkrechte", zugleich der lngste, vom hchsten Punkte der

Scheitelwlbung bis zur Spitze des Kinns reichend. Neben dem queren"

Durchmesser, der die Schdelkapsel an ihrer breitesten Stelle misst,
bestimmt man noch an 2 andern Stellen die Schdelbreite: a) von

einem Ohreingang zum andern, b) von einem Warzenfortsatz" zum
andern. Der senkrechte" Durchmesser umfasst auer dem eigent-
lichen Kopf auch das Gesicht, und es wird deshalb auch noch das

Gesicht selbst in seiner Lnge gemessen (vom Haar -Bande bis zur

Kiunspitze), whrend die Breite des Gesichts am sichersten zwischen
den Kieferwinkeln bestimmt wird, obschon die Entfernung der Joch-

bgen von einander eine breitere Stelle kennzeichnet. Zu allen diesen

Ermittlungen kann, da es sich um die Ueberwindung von Kurven

handelt, nur der Tasterzirkel dienen. Bestimmt man nun auch noch
die ganze Peripherie an der breitesten Stelle des Kopfes (Kopf-
umfang" ber den Augenbrauen), und zwar mittels Messband, so hat

man im ganzen sieben Kopfmae zur Verfgung, die in eine

Beziehung zum graden Kopfdurchmesser" gesetzt, als Indices" die

Gestalt des Kopfes rubrizieren lassen.

Der ^^grade Kopfdurchmesser'-' {Ma/s XI),

auch Schdellnge" genannt, ist von den eigentlichen (auf
die blo das Hirn einschlieende Knocheukapsel bezglichen) Kopf-
durchmessern der grte. Er misst beim Neugebornen 12 1) cm, beim
Erwachsenen 19,^ cm (Quetelet), wchst also nur um 59 (bei Li-
harzik um 75) Prozent seines Ursprungswertes. Schon hier zeigt

sich, dass bei dem Wachstum der Kopfmae von einem an das Fort-

schreiten der Gesamtlnge angelehnten Aequivaleut keine Rede sein

1) Carl Martin hat nur 11,. cm.
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kann: der Kopf wchst in allen seinen Durchmessern und

Umfangen weit langsamer als der Krper und hlei])t, wenn

man ihn zu des letztern Lnge in Beziehung setzt, stetig im prozen-

tischen Werte zurck. Fr groe" und kleine" Individuen ist so-

nach auf diesem Gebiete kaum eine Differenz zu erwarten, und es

war auch nur eine minimale zu statuieren. Die Schdellnge betrgt

speziell
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