
A n th ro p . Közi. 18. (1974) 219— 227.

GEDANKEN ZUR GEOGRAPHISCHEN 
VARIABILITÄT DER MENSCHLICHEN 

KÖRPERFORM
von H. W alter

(U n iv e rs itä t B rem en , S tu d ien b ereich  B iologie, B rem en)

Zu den K e rn th e m e n  der naturw issenschaft l ichen  Anthropologie  gehört nach  
wie vor e inm al die E rfo rschung  der V a r iab il i tä t  der Species Homo sapiens in 
der Zeit, zum anderen  aber auch  ihre V ar iab i l i tä t  im Raum. Kennzeichnend  für 
die m oderne  A nthropologie  is t  dabei, d aß  diese Z e i t-R aum -V ariab il i tä t  n ich t  
m ehr wie f rü h e r  allein an H an d  von m orpho log isch-an th ropom etr isch  erfass
baren  M erkm alen u n te rsu ch t  wird, sondern  in im m er  s tä rke rem  Maße auch  
solche M erkmale b e rücks ich tig t  werden, die m it  serologischen, physika lisch
chemischen u n d  cy togenetischen  M ethoden festgestellt  w erden können . K e n n 
zeichnend fü r  die m oderne  Anthropologie is t  ab e r  auch  weiterhin , d aß  die e inst 
vorwiegend desk rip t ive  E rfassung  der Z e i t -R au m -V ariab i l i tä t  du rch  eine v e r 
tief te  k au sa lana ly tische  B etrach tungsw eise  e rg än z t  wird, die sich um  eine 
exak te  u n d  n a c h p rü fb a re  H erau sa rb e i tu n g  der jen igen  M echanism en b e m ü h t ,  
die der Z e i t -R au m -V ariab i l i tä t  innerhalb  de r  Species Hom o sapiens z u g ru n d e 
liegen u n d  sie le tz tl ich  bedingen  (Törő u . M ita rb .  1972, W al t er  1974).

Die V ar iab i l i tä t  im  R aum , also die geographische H e te ro g en i tä t  in der V er
te ilung an thropologisch  re levan te r  M erkmale im w eitesten  Sinn, ist schon 
wiederholt zu R ech t  in V erb indung  m it den ökologischen Gegebenheiten der 
versch iedenen  m enschlichen Biotope g eb rach t  w orden , also e tw a m it  k l im a 
t ischen F a k to re n ,  m it  der Lage eines B iotops ü b e r  dem  Meeresspiegel (H y p o 
xie), mit der B e las tung  eines Biotops m it In fe k t io n sk ra n k h e i ten  oder m it der 
E rn ä h ru n g ss i tu a t io n  n ach  Q u a l i tä t  und  Q u a n t i t ä t ;  E inzelheiten  h ierzu sind 
bei W e i n e r  (1964, 1971) und  W alter  (1974) zu f inden . Zur In te rp re ta t io n  
der e rk a n n te n  Z usam m enhänge  zwischen an th ropo log ischen  M erkm alsver
teilungen einerseits und spezifischen ökologischen G egebenheiten  andererse its  
lassen sich drei H y p o th esen  formulieren, und  zwar:

Hypothese 1: Diese Z usam m enhänge  sind als E rgebn isse  genetischer A d a p ta 
tionen via  Selektion an  spezifische U m w eltb ed in g u n g en  zu erklären . Diese 
H ypothese  t r if f t  n ach  den vorliegenden U n te rsu ch u n g en  z. B. für die I n t e r 
p re ta t io n  der geographischen ABO-Verteilung (Pocken), fü r  die geographische 
V erteilung des G-6-PD-M angels sowie des H b S (Malaria) oder auch  für die 
geographische V erte i lung  der P ig m en ta t io n  —  insbesondere  der H a u t  —  
(U V -S trah lungsin tens i tä t)  zu.

Hypothese 2: Die Z usam m enhänge  zwischen M erkm alsverte ilungen  bzw . 
-ausprägungen  u n d  spezifischen B io topbed ingungen  sind das Ergebnis  n ic h t 
genetischer M odifikationen , also von physiologischen R eak tionen  a u f  jeweils 
spezifische Um w eltre ize , wobei die Art dieser R eak t io n en  durchaus ad ap t iv en  
W ert  haben  k an n .  Möglicherweise lassen sich m it dieser H ypo these  b io to p 
spezifische U nte rsch iede  wie z.B. in den E ry th ro c y te n z ah le n  (E rhöhung  in
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H o ch lan d b io to p en ) oder geographische U n tersch iede  in der F u n k tio n  der 
S chw eißdrüsen  e rk lä ren .

Hypothese 3: U m w eltbezogene M erkm alsverte ilungen  bzw. -au sp räg u n g en  
sind sow ohl a u f  se lek tiv  g esteu erte  genetische A d ap ta tio n en  als auch  a u f  
n ich tg en e tisch e  M odifikationsprozesse zu rü ck zu fü h ren , ohne d aß  das jed o ch  
sch a rf  v o n e in an d er g e tren n t w erden k ö n n te , zu m in d est m it den  h eu te  zu r 
V erfügung  steh en d en  M ethoden und  un se re r heu tigen  K en n tn is  ü b er das A u s
m aß d er B ete iligung  re lev an te r gen e tisch er und  n ich tg en e tisch e r F a k to re n  
an ind iv id u e llen  wie auch g ru p p en ty p isch en  P h än o ty p en au sp räg u n g en . Diese 
H y p o th ese  k an n  z .B . fü r  die In te rp re ta t io n  der geographischen V aria tio n en  
v ersch ied en er Im m unglobu lin -S p iegel herangezogen  w erden, ab e r auch  fü r  die 
E rk lä ru n g  der geographischen  V erte ilu n g sh e te ro g en itä t der m enschlichen  
K ö rp erfo rm , b e u r te il t  an a n th ro p o m e trisch en  P a ra m e te rn  wie K ö rp erh ö h e , 
K örp erg ew ich t, R o/i/er-Index , G ew ich t/O berflächen -Q uo tien t, O b erfläch en / 
G ew ich ts-Q uo tien t.

Im  fo lgenden  sollen die Z usam m enhänge zw ischen der geograph ischen  V er
te ilu n g  d ieser P a ra m e te r  sowie den T e m p e ra tu rv e rh ä ltn isse n  in  den  B io topen  
der u n te rsu c h te n  P opu la tionen  kurz  d isk u tie r t w erden, da n ach  A nsich t v e r 
sch iedener A u to ren , insbesondere S c h r e i d e r  (1950, 1951, 1966), h ie r k au sa l 
zu b eg rü n d en d e  B eziehungen b es teh en . F ü r  die K örperhöhe alle in  steh en  die 
A ngaben  von n =  3.375 P o p u la tio n en  aller R assen und  K lim a ty p en  d er E rd e  
zur V erfügung , fü r  die anderen  v ie r P a ra m e te r  diejenigen von  n =  431 P o p u 
la tio n en . Die k o rre la tio n ss ta tis tisc h e  A nalyse ließ dabei fü r das G e sa m tm a te 
ria l wie auch  fü r die versch iedenen  R assengruppen  folgendes erkennen  
(T  =  m itt le re  J a h re s te m p e ra tu r  in  den  B io topen  der erfassten  P o p u la tio n en ):

Gesamt material:

K örperhöhe: T (n =  3.375) r =  — 0,19 P <  0,001
K örpergew ich t: T (n =  431) - 0,50 0,001
Rohrer-Index : T — 0,21 <T 0.001
G /O -Q uotien t: T — 0,47 0,001
O /G -Q uotien t: T +  0,43 0.001

Europide:

K örperhöhe : T (n =  1.260) r =  — 0,37 P <  0,001
K örpergew ich t: T (n =  105) — 0,71 0,001
Rohrer-Index : T — 0,44 0,001
G /O -Q uo tien t: T —  0,68 0,001
O /G -Q uotien t: T +  0,68 <  0,001

Negride:

K örperhöhe: T (n =  979) r =  + 0 ,2 1 P <  0,001
K örpergew ich t: T (n =  141) +  0,13 ~  0,14
Rohrer-Index : T —  0,03 — 0,72
G /O -Q uotien t: T +  0,10 — 0,25
O /G -Q uotien t: T —  0,14 — 0,63
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Pygmide:

K örperhöhe: T (n =  42) r = + 0 , 1 6 P — 0,32
K örpergew icht: T ( n = 9) +  0,40 0,29
B ohrer-Index: T +  0,40 — 0,30
G /O -Q uotient: T +  0,44 — 0,24
O /G -Q uotient: T — 0,44 — 0,23

Mongolide:

K örperhöhe : T (n =  648) r - -  — 0,29 P <  0,001
K örpergew ich t: T (n = 97) —  0.41 <  0,001
Rohrer-Index: T — 0.11 ~  0,30
G /O -Q uotient: T — 0,32  ̂ 0,001
O /G -Q uotient: T +  0,30 ~  0,003

Indianide:

K örperhöhe : T (n =  355) r =  — 0,31 P  <  0,001
K örpergew icht: T (n = 51) — 0.35 -  0,01
Bohrer-Index: T — 0,20 ~  0,16
G /O -Q uotient: T — 0,33 — 0,02
O /G -Q uotient: T +  0.32 — 0,02

Australide u. Melaneside:

K örperhöhe : T (n  == 91) r =  — 0,27 P  — 0,01
K örpergew ich t: T (n  -= 28) —  0,44 ~  0.02
Bohrer-Index: T — 0,18 0,36
G /O -Q uotien t: T — 0,38 — 0,05
O /G -Q uotien t: T +  0,37 0,06

D an ach  liegen für  alle R asseng ruppen  m it  A usnahm e der Negriden und  
P ygm iden  k lare  und s ta t is t isch  überw iegend  abgesicherte  Beziehungen vor, 
indem  m it  zu n eh m en d e r  m it t le re r  J a h re s te m p e ra tu r  eines Miotops die K ö rp e r 
höhe, das K örpergew ich t,  der Ro/irer-Index sowie der Gewichts/Oberflächen- 
Q uo tien t  deu tlich  abnehm en , w ährend  der  O berflächen/G ew ichts-Q uotien t 
zu n im m t.  F ü r  die europide R assengruppe  w erden  diese Zusam m enhänge  auch  
in den A bb . 1— 5 v e ranschau lich t;  allerdings be ruhen  diese Zahlenw erte  a u f  
einem k leineren G esam tum fang  dieser G ruppe ,  sodaß die K orre la tionskoeffiz i
en ten  in der  Tabelle und  in den A bbildungen  etwas differieren, jedoch in der 
gleichen R ic h tu n g  liegen. Man k an n  n a c h  diesen E rgebnissen also generell 
fes ts te llen , d aß  — abgesehen von  N egriden und  Pygm iden , wras hier infolge 
R au m m an g e ls  jedoch  n ich t  n ä h e r  b e g rü n d e t  w erden k an n  —  die jeweils in 
küh leren  B io topen  lebenden P o p u la t io n en  einer R assengruppe  im D u rc h 
sch n i t t  offenbar größer und  schwerer s ind, im ganzen also ein größeres K ö r 
pervo lum en  bei gleichzeitig geringerer re la t iv e r  K örperoberfläche  haben , w ä h 
rend die jeweils in w ärm eren  Biotopen lebenden  Popu la t ionen  der gleichen 
R asseng ruppe  durch  durchschn itt l ich  geringere  K örperhöhen  und  -gewichte
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charak te r is ie r t  sind, im ganzen also ein kleineres K örpervo lum en  bei gleichzei
tig  größerer re la tiver  K örperoberfläche  e rkennen  lassen.

U n te r  B ezugnahm e a u f  die BERGMANNSche Klim aregel ( B e r g m a n n  1847) 
sind diese, im Prinzip schon länger b e k a n n te n  Z usam m enhänge  als E rgebn is  
von genetischen A d a p ta t io n e n  an die k lim atischen  Bedingungen  der ve rsch ie 
denen B iotope in te rp re t ie r t  worden ( B e n s c h  1935, R o berts  1952, 1953, 1960,

Mittlere Jahrestemperatur in °C — Évi közephomérséktef C°-okban

Abb. 1. D er Z usam m enhang  zwischen K ö rperhöhe  u n d  K lim a bei E u rop iden  
1. ábra: A tes tm ag asság  és a k lím a  összefüggése europ idoknál

2 2 2

Abb. 2. D er Z usam m enhang  zwischen K ö rpergew ich t u n d  K lim a bei E u ro p id en  
2. ábra: A tes tsú ly  és a k lím a  összefüggése eu rop idoknál



S c h r e id e r  1950, 1951, 1966). D abei e rsch e in t die B egründung  dieser zweifellos 
v o rh an d en en  Z usam m enhänge zw ischen K örp erfo rm  u n d  K lim a p lausibel: 
Große K ö rp e r m it re la tiv  geringer O berfläche sind in k ä lte ren  B io topen  im 
V orteil, da sie m ehr W ärm e p roduz ie ren , aber auch  bew ahren  k ö n n en ; kleine 
K ö rp er sin d  dagegen  in  w ärm eren  B io to p en  im  V orte il, da sie w eniger W ärm e 
p ro d u z ie ren , infolge ih rer größeren re la tiv e n  O berfläche ab er auch  eine größere

Abb. 3. D er Z usam m enhang  zwischen R o h re r-In d ex  u n d  K lim a bei E urop iden  
3. ábra: A R ohrer-index  és a k lím a összefüggése europ idoknál

Abb. 4. D er Z u sam m enhang  zwischen Gew ich t/O b erfläch en -Q u o tien t und  K lim a bei E u ro p id en  
4. ábra: A testsú ly /tes tfe lü le t-h án y ad o s és a  k lím a összefüggése europ idoknál
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W ä rm eab strah lu n g sfäh ig k e it haben . Som it also is t es d en k b ar, d aß  es zu r 
V erm eidung v o n  lebensbedrohenden  H y p o th e rm ie - bzw . H y p erth e rm ieeffek ten  
im V erlauf d er (jüngeren) H om in idenevo lu tion  zu d era rtig en  k lim abezogenen  
A d a p ta tio n e n  kam .

A llerdings b a s ie r t diese A nnahm e a u f  e iner R eihe von  V orausse tzungen , die 
b isher erst unbefried ig en d  bzw. noch n ich t bew iesen w erden k o n n ten . E rs ten s

Abb. 5. Der Z u sam m enhang  zwischen O b erflächen /G ew ich t-Q uo tien t und  K lim a bei E u ro p id en  
5. ábra: A  tes tfe lü le t/tes tsú ly -h án y ad o s és a k lím a összefüggése europ idoknál

gib t es keine experim en te llen  Beweise d a fü r, d aß  bei der m enschlichen T h erm o 
reg u la tion  die äußere K örperfo rm  w irk lich  eine en tscheidende Rolle sp ie lt. 
Zw eitens g ib t es b isher auch  keine A n h a ltsp u n k te  d afü r, daß  u n te r  b e s tim m ten  
K lim abed ingungen  b estim m te  K ö rp e rfo rm p h än o ty p en  einen effek tiven  S elek
tio n sn ach te il h ab en , w as die H ypo these  e iner genetischen A d a p ta tio n  ab e r 
v o rau sse tz t. D ritte n s  endlich basieren  die A d a p ta tio n sh y p o th esen  au f der 
A nnahm e e iner strengen  genetischen K o n tro lle  der re lev an ten  an th ro p o m e tri-  
schen P a ra m e te r , wie das z.B . von Sc h r e id e r  (1966) expressis verbis zum  
A usdruck  g eb rach t w ird.

N un ist a b e r aus zah lreichen  U n te rsu ch u n g en  b e k a n n t, d aß  K ö rp erh ö h e , 
K örpergew ich t und alle h ierm it k o rre lie rten  an th ro p o m etrisch en  P a ra m e te r  
in n ich t zu u n te rsc h ä tz en d e n  M aße d u rch  n ich tg en e tisch e  F a k to re n  b e e in flu ß t 
w erden , wie das aus tie rex p erim en te llen  U n te rsu ch u n g en  b e k a n n t is t (S omogyi 
und  K o d ic e k  1969, S omogyi 1970), aus spezifischen  B eobach tungen  an u n te r  
versch iedenen  ökologischen B edingungen lebenden  m enschlichen P o p u la tio 
nen  geschlossen w erden  k an n  (S crim sh aw  u . M itarb . 1968, S omogyi 1973) 
u n d  w ofür n ic h t zu le tz t auch  die in eu ropäischen  (B ackm an  1948, L enz  1949, 
T a n n e r  u . M itarb . 1966), in jap an isch en  (S himazono  1973) u n d  selbst in  
B u sch m an n -P o p u la tio n en  (Tohias  1972) b eo b ach te ten  säk u la ren  V erände-
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rungen  in der körperlichen  E n tw ick lung  nach  A blauf  u n d  Erfolg  sprechen. Bei 
all diesen U n te rsu ch u n g en  konn te  eine Vielzahl von n ich tgene tischen  w achs
tum sfö rd e rn d en  hzw. -hem m enden  F a k to re n  herausgcs te l l t  w erden, insbe
sondere jedoch  die E rn ä h ru n g ss i tu a t io n  n ach  Q u a n t i tä t  und  Q u a l i tä t  (P ro 
te inan te i l)  sowie die B e la s tu n g  m it in fektiösen u n d  p a ra s i tä re n  E rk ran k u n g en  
der versch iedensten  A rt.  Von B ed eu tu n g  dü rf te  w eiterh in  sein, d aß  sich eine 
K o m bina tion  von w ach s tu m sh em m en d en  F ak to ren  sehr oft in den w arm en 
sub trop ischen  und  t rop ischen  Biotopen f in d e t  u ndh ie r  nachweislich  zu ir rep a 
rab len  D auereffek ten  fü h ren  kann , wie das aus Afrika, Asien u n d  M itte l-A m e
rika  b e k a n n t  ist (S crim sh aw  u . M itarb . 1968). U nd  endlich  ist als bem erkens
w ert  fes tzuha lten , daß die geographische V erte ilung  von  geringen K ö rp e rh ö 
hen  u n d  -gewichten u n d  den sich h ieraus ab le i tenden  an th ropom etr ischen  
P a ra m e te rn  aufs engste zu sam m en fä l l t  m it  der  V erte i lung  von  chronischer 
U n te re rn ä h ru n g  sowie chronischem  P ro te indefiz i t  a u f  der  E rde  (FAO 1964).

N ach  diesen — aus R a u m g rü n d e n  n u r  sehr k n ap p en  — A usführungen  scheint 
es, als ob bei der I n te rp re ta t io n  der zweifellos v o rh an d en en  Beziehungen zwi
schen an th ro p o m etr isch en  P a ra m e te rn  einerseits und  k lim atischen  Gegeben
heiten  andererse its  voreilige H ypo thesen  aufgestellt  w orden  sind, n ich t kritisch 
genug die V oraussetzungen  hierfür  ü b e rp rü f t  w urden  und  auch  n ich t  gebührend  
die m annigfachen  U m w eltfak to ren  b e rücks ich tig t  w orden  sind, die sich erwie
senerm aßen  en tw ick lungshem m end  ausw irken  können . D a  sich diese häufiger 
in  w arm en  B io topen  f in d en ,  m u ß ten  sich k o r re la t ionss ta t is t isch  e rfaßbare  
Z usam m enhänge  zwischen K ö rp e rfo rm au sp räg u n g en  u n d  k lim atischen  F a k to 
ren  ergeben. Diese K orre la t ionen  m üssen  aber  n ich t  notwendigerweise  au f  
therm ophysio log ische  A d a p ta t io n e n  z u rü ck g e fü h r t  w erden , sondern  spiegeln 
auch  die geographisch außero rden tl ich  un te rsch ied lichen  B ed ingungen  für den 
A b lau f  und Erfolg von körperlichen  Entw ick lungsprozessen  wider. Ähnlich 
h a t  sich vor einiger Zeit auch  L ask er  (1969) geäußert .  R e levan te  n ich tg en e t i 
sche F a k to re n  sollten hei künftigen  Diskussionen ü b e r  die möglichen U rsachen 
der  geographischen H e te ro g e n i tä t  in der V erte ilung  von  K ö rp e r fo rm p h ä n o 
ty p e n  s tä rk e r  als bisher b e a c h te t  werden.

Zusam m enfassung

An neueren  korre la t ionss ta t is t ischen  D a ten  wird die Beziehung zwischen 
der  geographischen V erte ilung  von a n th ro p o m e tr isch en  K ö rp e r fo rm p aram e
te rn  (K örperhöhe, K örpergew icht,  Rohrer-In d ex ,  G ew ichts/O berflächen-Q uo- 
t ien t ,  O berflächen/G ew ichts-Q uotien t)  und den k lim atischen  V erhältn issen  in 
den B iotopen der erfassten  P opu la t io n en  d isku tie r t .  Es wird die Ansicht v e r t r e 
ten ,  dass die fes tgeste ll ten  K orre la t ionen  n ich t  no tw endigerw eise  au f  v ia  
Selektion en ts tan d en e  genetische A dap ta t ionsprozesse  hinweisen, sondern  
d u rchaus  auch  a u f  versch ieden  günstige ökologische E n tw ick lu n g sb ed in g u n 
gen hinweisen können , w ofü r  eine Reihe von tie rexperim en te l len  U n te rsu c h u n 
gen wie auch  B eobach tungen  an m enschlichen P o p u la t io n en  sprechen. Es 
scheint,  als ob in der V ergangenheit  voreilig A d a p ta t io n sh y p o th e se n  aufge
stellt  worden sind, ohne dass jedoch v o rh e r  die diesen H ypo th esen  zug ru n d e
liegendem V oraussetzungen  kritisch ü b e rp rü f t  u n d  ohne dass vorher die k o m p 
lexen und  kom pliz ierten  biologischen und n ichtbiologischen S teuerungsm e
chanism en in tens iv  ana lys ie r t  worden sind, die in in teg r ie r tem  Zusam m enw ir-
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k en  die menschliche K ö rperfo rm  bedingen. Beim gegenw ärtigen  E rk e n n tn is 
s ta n d  kann  es daher  n ich t  als auch  n u r  an n äh e rn d  bewiesen angesehen werden, 
daß  die geographische V ar iab i l i tä t  der m enschlichen K örperfo rm  das E rgebn is  
selek tiv  ges teuerter  a d a p t iv e r  Prozesse ist.
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G O N D O LA TO K  AZ E M B E R I T ESTFO R M A  F Ö L D R A JZ I 
V A R IA B IL IT Á S Á R Ó L

Irta :  W alter, Hubert 

(Összefoglalás)

Szerző ú jab b  ko rre lác ió s-s ta tisz tik a i a d a to k  a lap ján  tá rg y a lja  az an tro p o m etria i tes tfo rm a- 
p a ram éte rek  (testm agasság , te s tsú ly , R o h re r-in d ex , te s tsú ly /te s tfe lü le th á n y a d o s , te s tfe lü le t/ 
tes tsú ly h án y ad o s) fö ldrajzi m egoszlása és a  v izsgált populációk  é le tte rén ek  k lim a tik u s viszo
nyai k ö zö tti k ap cso la to k a t. A zt a n éze te t képviseli, hogy ezek a m eg á lla p íto tt ko rrelációk  nem
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fe lté tlen ü l szelekció ú t já n  k e le tk ez e tt genetikai ad ap tác iós fo ly am ato k ra  u ta ln a k , hanem  in 
k á b b  kü lönböző kedvező ökológiai fejlődési fe lté te lek re  m u ta th a tn a k . E z t egész sor á lla tk ísé r
leti v izsg á la t és em beri popu lác iókon  fo ly ta to tt  m egfigyelés is a lá tám asz tja . Úgy tű n ik , 
m in th a  a m ú ltb a n  e ls ie te tt ad ap tác ió s h ip o téz isek e t á llíto tta k  vo lna  fel, anélkü l, hogy előzőleg 
ezeknek  az a la p já t  képező fe ltevéseket k ritik a ilag  m egvizsgálták  és azo k a t a kom plex és 
b o n y o lu lt biológiai és nem -biológiai vezérlő  m echan izm usokat in ten z ív en  a n a lizá lták  volna, 
am elyeknek  in te g rá lt eg y ü ttm ű k ö d ése  az em beri te s tfo rm á t m egszab ja . Az ism ere tek  jelenlegi 
á llásánál m ég csak m egközelítőleg sem  vehető  b izo n y íto ttn ak , hogy az em beri tes tfo rm a  fö ld
ra jz i v a ria b ilitá sa  a sze lek tíven  v ezényelt ad ap tá ló  fo lyam atok  eredm énye  lenne.
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