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A. GULDBERG 

IJeber lIarkoft"s lJD~lelehu'13 

In seinem Warhscheinlichkeitsrechnung entwickelt A. MAR
KOFF eine wichtige Ungleichung. MARKOFF benutzt besonders 
seine Ungleichung bei sei ne m Beweise der bekannten Unglei
chung von TCHEBYCHEFF. MARKOFFS Ungleichung darf wohl ei
gentlich als eine Verallgemeinerung der U ngleichung von TCHE
BYCHEFF angesehen werden. 

In den folgenden Zeilen erlaube ich mir eine Verallgemei
nerung von MARKOFFS Ungleichung zu geben. . 

Es sei x eine zufa1lige Grosse, die nur positive Werte an
nehmen kann. Es sei (Xh X2, ••• x k) del' Wertevorrat von x, (Ph 
P2, ... pp) das zugehorige System der Wahrscheinlichkeiten, wo 
Pi + P2 +... + Pk = 1 ist. 

Die mathematische Erwartung oder Mittelwert von x, in 
Zeichen E(x), ist die Summe der Produkte der Einzelnwerte (x) 
mit den zugehorigen Warscheinlichkeiten, ahm: 

Analog ist die mathematische Erwartung von x" 

(1) 

Es sei a'n > E(i1J~. Wir dividieren die Gleichung (1) mit ano 

Wir erhalten: 

Wil' bezeichnen mit x', x", .. diejenigen Werten von x, die 
grosser sind als a, mit p" p" , . .. die ihnen entsprechenden 



Wahrscheinlichkeiten. Wir vernachHissigen ferner alle die Werte 
von x, die kleiner sind als a. Wir haben dann: 

(iE~X')r > (:r p' + (:'f p" + ... 

Da die Werte x', x",.,. alle grosser sind als a, so ist: 

Es sei P die Wahrseheinlichkeit fiir das Eintreffen eines 
Wertes der x der nicht grosser als a ist Dann ist t-p die Wahr
sehinlichkeit fiir das Eintreffen eines Wertes von x des grosser 
als a ist Die Ungleichung(2) giebt da: 

(ìE~")r> l-P 

oder 

n 

Setzen wir a == t YE(xll
) (t > 1), erhalten wir 

1 p> l--
t"' 

Wir haben damit den Satz: 
1st x eine vom Zufall abhangige positive Grosse und t eine 

beliebige uber 1 liegende Zahl, so besteht die Wahrscheinlichkeit 

p gr6sser als 1 -- tn dafur, dass x das t fache dem positiven 

nte Wurzel der '»tathematischen Erwartung von xU
, E (xn) , nicht 

uberschreitet. 
Die Grosse x ist eine beliebige positive dem Zufalle unter

warfene Grosse. Der Satz gilt dann auch z. B. fiir eine Summe 
von mehreren positiven von eiilander unabhangigen und von 
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dem Zufalle unterworfenen Grossen. 1st n == 1, erha1t man die 
Ungleichung von MARKOFF. 

Bekanntlich(i) ist E(ro"') 2 (E(x)t. In vielen Fa11en wachst aber 

die ",r ahrseheinlichkeit P > 1 - t1n verhaltnissmassig mehr als 

die entsprechende erweiterte Grenze. Dies ist z. B. der Fall bei 
dem Bernoullischen Schema. Dem Ereignis E komme in 8 auf 
einander folgenden Versuchen bestandig die konstante Wahr
scheinlickeit p, dem entgegengesetzten Ereignis F die kom
plementare Wahrscheinlichkeit q == 1 - p zu. Es sei x die Wir
derholungszahl von E in den s Versuchen. Die lnathematische 
Erwartung von ro E(ro) ist sp; die mathematische Erwartung 

von ro2, E(X2) -ist S2p2 + spq == S2p2 (1 + !L). 
, sp 

fur 

N ach MARKOFFS U ngleichung besteht die Wahrscheinlichkeit 

1 
P>l--

t 

Wenden wir unsere Ungleichung fiir n == 2 an, so besteht 
die Wahrscheinlichkeit 

fur 

1 p> 1-t2 

ro <: t. sp V 1 + s~, 

Die oberen Grenzen sind, wenn s eine grosse ZahI ist, an
nahernd gleich, die Wahrscheinlichkeit ist im letzten Falle be
deutend grosser. 

(1) J. L. W. JENSEN, Acta Mathematica, t. 30 p. 180 



RAYMON D P EARL and LOWEL L J. REED 

00 tbe Hatbematlcal Tbeory 
or Populatloo Growth(l) 

INTRODUCTION 

In an earlier preliminary paper (2), we have reopened from 
-a mathemat~cal point of view, the problem of the determination 
,of the Iaw of population growth. The chief result of that paper 
was to show that the expression 

(i) 

gives an- excellent first approximation to the course of the known 
changes in the population of the U nited States since 1790. This 
first paper was intended merely as a tentative essay at the pro
blem. Since its publicatioa we have pursued the inv.estigation 
along mathematical, statistical, and experimental lines. We be
lieve that the work has now reached a point where it is pos
sible to set forth a comprehensive generaI theory of population 
-growth. In a subsequent publication we expect to bring forward 
to ita support a mass of statistical and experimental evidence 
so considerable in magnitude and manifold in character as to 
make it highly probabIe that the theory represents in all essen
tial particulars the true fundamental law of population growth-. -

Furthermore we have reason to believe that the generaI fa-

(1) Papers trom the Department of Biometry and Vital Statistics, School 
of Hygiene and Public Health, Johns Hopkins University, N. 66. 

(2) PEARL, R. and REED. L. J. On lhe rate o{ gro1Vth of the population 
o{ the United States s-inc8 1790 and its mathematical repr888ntation c Proc. 
Nat. Acad. Sci.. VoI. 6 pp. ~75-288, 19~ -

, 



7 

mily of curves to be discussed in the present paper will l;>e 
found usefui in the description of many other classes of phe
nomena be~ides those of population growth. Illustrations in 
support of this view will, we feel sure, appear not alone from 
the work of this laboratory but by other investigators as well. 

To return to the problem of population growth, it seema 
evident that before the social and political aspects of the pro
blem of population can be scientifically discussed to the grea
test advantage it is essential to have at least some approxi
mation to the lnathematical law or laws ,according to which 
populations change in numbers. From this aspect the problem 
is essentially a biological one. Given a definitely limited portion 
of space (as the earth) inhabited by living things of certain 
known average durations of life, modes of re'production, sub
sistence reqùirements, etc.; what will happen in the passage 
of time, with respect to the number of individuals~ This is our 
problem. 

MATHEMATICAL THEORY 

Careful study of the matter will convince one that at least 
the factors listed below must be taken. account of in any ma-, 
thematical theory of population growth which aims at comple
teneSSe The necessity for a part of these factors ig, evident on 
purely a priori grounds. The remainder are equally obvious 
and certain deductions from observed facts as to how popula
tions do actually grow. 

1. If any discussion of the growth of human population 
is to be profitable in any real or practical sense, the area upon 
which the popuiation grows must be taken as a finite one with 
definite limits, however larg~. For the growth of human popu
liltions \he upper limit of finite areas possible of consideration, 
must plainly be the habitabie area of the earth. Smaller areas, 
as politically defined countries, may be treated each by itself. 
But wliether this is done or not, there clearly is an upper finite 
limit of area on which human population can grow. 

2. If there is a finite upper limit to the area upon which 
population may grow, then with equal clearness there must«- be 
a finite upper limit to population itself, or in other words to 
the number of persons who can live upon that area. It is ob-

• 
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vious for example that it is a biological impossibility for so 
many as 50,000 human beings to live, and derive support for 
li ving, upon one acre of ground, provided every other acre of 
the possibly habitable area of the earth is at the same time in
habited to the same degree of density. This is obviously true 
whatever the future may hold in store for us in the way of 
agricultural discoveries, improvements, or advancements. That 
there is a finite upper limit to the population which can live 
upon a finite area (as of the earth) is really as much a phy
sical as a biological lnatter. The amount of water which can 
be contained in a pint measure is strictly limited to a pint. It 
cannot by any chance be ten gallons. 

And this conclusion is in no way determined or limited by 
the present limitations of our knowledge of physics. N or can 
it be upset by any future discoveries to be Inade in the realm 
of physics. It is this point which is so usually overlooked by 
eùitorial writers for newspapers, and other not particularly deep 
thinkers upon the problem of population. From MALTHUS to 
the present time, everyone who has pointed out that there must 
be some upper limit tho human population upon this globe, 
has been met by the contention that he has overlooked the 
possibi1ities inherent in the future development of science. Of 
course, future scientific discoveries can have no bearing upon 
the bald fact that there must somewhere be an upper limit to 
population. They can only intluence the precise 'location (or 
magnitude) of that upper limit. But the discrimination between 
these two ideas appear to be too much for many human minds. 
Mathematical theories of population even ha ve been more or 
less seriously advanced which really postulated that with the 
passage of time the curve of population would run off to infi
nity! Of course attention was 'not drawn to this feature of such 
theories, but nevertheless it was inherent and implicit in thenl. 

3. rrhe lower limit to population is zero. Negative popu
lations are in any common, practical sense, unthinkable. 

4. History tells us what common-sense indicates a priori, 
namely that each advancement in cultural level has brought 
with it the possibility of additional population growth within 
any defined area. In the hunting stage of human culture the 
number of persons who can be supported upon a given area is 
small. In the pastoral stage of culture more persons can subsist 
upon a given area, though the absoluie number is still small. IIi 
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the generaI agricultural stage of civilization the .possibilities of 
population per unit of area become again enhanced. The com
merciaI and industriaI stages of culture permit great increases 
of population, provided, of course, (and only under this condi
tion) that there still remain somewhere else less densely popu
lated areas where the means of subsistence can be produced 
in excess of Iocal needs. In other words, each geographical 
unit which has been inhabited for any long time has, so far as 
the evidence available indicates, had a succession of waves or 
eras of population growth, each superposed upon the Iast, and 
each marking the duration of a more or .Iess definite cultural 
epoch. 

5. Within each cultural epoch or cycle of population 
growth the rate of growth of population has not been constant 
in time. Instead the following course of events has apparently 
occurred generally, and indeed almost universally. At first the 
population grows slowly, but the rate constantly increases to 
a certain point where it, the rate of growth, reaches a maximum. 
This point ma.y presumably be taken to present the optimum 
relation between numbers of people and the subsistence re .. 
sources of the defined area. This point of maximunl rate of 
growth is the point of inflection of the population growth curve. 
After that point is passed the rate of growth becomes pro
gressively sIower, tiJl finally the curve stretches along nearly 
horizontal, in close approach to the upper asymptote which be
longs to the particular cultural epoch and area involved. 

AlI of these factors must certainly be taken account of in 
a mathematic3:1 theory of population growth. For convenience 
they may be recapitulated in brief as follows: 

1. Finite limit of area. 
2. Upper limiting asymptote of population. 
3. Lower limiting asymptote of population = O. 
4. Epochal (culturaI) or cyclical character of growth, sue

cessive cycles being additive. 
5. GeneraI s~ape of curve of growth. 

With these fundamental postulates in mind we may now 
proced to their mathematical expression and generalization. In 
our first paper we 1) took as a first approximation to the law 
expressing normal population growth equation (i). 

(i) PEARL, R. and REED, L. J. Loc. cito 
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This satisfied perfectly postulates 1, ~, 3, and in a fair de-• gree 5. It made no attempt to satisfy 4. Since our first papel' 
was published we have Iearned that nearly three-quartel's of a 
century ago, a Belgian mathematician VERHULST l), in two long 
since forgotten papers, which appeal' never to have been noted 
generally in the later literature on population, anticipated us in 
the use of equation (i) to represent population growth. The only 
recent writer on the subject who seems to have known of VER

HUJJST'S wol'k is Du P ASQUIER (2), who himself makes use of a 
slight and, as it seems to us, entir~ly unjustified and in pra
ctice usually incorrect modification of (i). There have, of C0urse 
been many attempts at getting mathematical expressions of po
pulation growth, or of growth in generaI. We shall make no 
attempt to review alI this literature, chiefly for the reason that 
most of the mathematical expressions brought forward have 
been wholly lacking in generality. They have been special curves, 
doctored up with greater or less skill; to fit a particular set of 
observations, often involving assumptions which couId not po
sibly hold in any generaI law of growth. A recent paper by 
LEHFELD (3) develops an idea as to the changes of a variable in 
time, which fundamentally seems to be similar to that set forth 
in the present papere Re says: 

«Let q be the quantity whose changes in time t are to be 
studied. It is not to be expected that the changes of q itself should 
be symmetrical in time, for alI the changes observed in the 
later half of the period of change refer to values of q Iarger -
possibIy ruany times larger - than in the earlier half. But log 
q may very possibIy underge symmetrical changes, so we wiU . 
assume that it is a «normal error function ~ of the time, i. e., 

log q = log q. + kF ( ~ ) . 

(l) VERHVLST, P. F. Recherches mathématiques Sfl,r la loi d'accroissement 
de la population. «Mem. de r Acad. roy. de Bruxelles •. T. X VIII, pp. l:-58 1844,. 

Idem. Deuxième mémoire sur la loi d'accroissement de la population. 
Ibid. T. XX, pp. 1-52, 1846. 

2) Dv PASQUIER, L. G. Esquisse d'une nouveUe théorie de la population. 
«Vierteliahrschr der Naturforsch Ges. Ziirich,. Jahrg. 63, pp. ~6-249, 1618. 

(3) LEHFELDT, R. Ao The normallaw o( progresso c Jour. Roy. Stato Soc.,. 

VoI. 79, pp. 39!9-332, 1916. 
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where qo is the value of q at a certain moment (the c epoch»-): 
t is the time in years before or after the epoch: T is a constant 
period and 

1_ {X 
F(x) = r;;J e-"'dx 

o ' 

and k is a constant. » 

It seem to us that mathematically this method of approa
-ching the problem is much less generaI, and much more difficult 
'Of application and of interpretation that our treatment of the 
problem which follows in this papero 

In our first paper we pointed out that: c we are convinced 
that lequation (i) represents no Inore than a first approximation 
to a true law of population growth. There are several chara· 
eteristics of this curve which are too rigid and inelastic to 
meet the requirements of such a law. In (i) the point of infle· 
etion must of necessity lie exactly half-waybetween the two 
asymptotes. Furthermore the half of the curve Iying to the right 
of the point of inflection is an exact reversal of the half Iying 
to the left of that point. This implies that the forces which 
,during the laUer part of the population history of an area act 
to inhibit the rate' of population growth are equal in magni
tude, and exactly similarly distributed in time, to the forces 
which in the first half of the history operate to accelerate growth. 
We do not believe that such rigid and inelastic postulates as 
these are, in fact, realized in population growth. 

« The same objections apply to the use of the equation of 
'an autocatalytic reaction to the representation of organic growth 
in the individuaI. This fact has been noted by ROBERl'SON (i) who 
was the first to discover that, in generaI, growth follows much 
the same curve as that of autocatalysis. What needs to be done 
is to generalize (i) in some such form as will free it from the 

(t) ROBERTSON, T. BRAILSFORD, 011, the Normal Rate or (ffowth o( aM 

IndividuaI an,d its BioMemical Sign,ifican,ce, «Arch. Entwickmech. Organo *', 
25, pp. 581-614. 

ROBERTSON, T. BRAILSFORD, Futher Remarks 011, the Normal Rate o( 
Gromth or an IndividuaI, an its Biochemical Sign,ificance, Ibid. 2 i, pp. 
108-118. 
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two restrictive features (location of point of inflection and sym
metry) we have mentioned, and will at the same time retain 
its other essential features. 1\' e are working along this line now 
and hope presentIy to reach a satisfactory solution ». 

We believe that we have now reached this promised solu
tion, together with the additional feature of satisfying postulate 
4 above, Before proceeding to the mathematical discussion it 
will be well to recall to mind, by Fig. 1, the generaI form and 
properties of equation (i). 

9. 

-L~~~~----~------~---------------------------x 

Fig. 1. GeneraI form of curve by given by equation (i) 

Considered generalIy, the curve 

b 
Y - ---+~-e-aro C 

may be written 

k 
(ii) y == 1 + meka';)j , 

where 

k = blc, rn = 1/c, and ka' = -a. 

Now the rate of change of y with respect to x is given by 
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dy a'y (k - y) dx =-

or 
dy 
dx = __ a'. 

y (k - y) 
(iii) 

If y be the variable changing with time x (in our case 
population) (iii) amounts to the assumption that the time rate 
of change of y varies direetly as y and as (k-y), the constant k 
being the upper limit of growth, or in other words the value 
of the growing variable y at infinite time (x = 00). N ow since 
the rate of growth of il is dependent upon factors that vary 
with time we may generalize (iii) by using f(x) in pIace of - a', 
f(x) being some as yet underfined function of time. 

Then 
dy 

(k ) = f(x) dx, y v - y 

whence 
k - y __ ',,- = e -k If,x) dx 

my 
and 

k k 
(iv) y = 1 + me - kff(x)dx = 1 + meF(x) 

where 
F(x) = -kff(x)dx 

'rhen the assumption that the rate of growth of the depen
dent variable varies as (a) that variable, (b) a constant minus 
that variable, and (e) an arbitrary function of tirne, leads to 
equation (iv), which is of the same form as (i), except thal ax 
has been replaced by F(x). If now we assume that f(x) may be 
represented by a Taylor series, we have 

k 
Y =--------------------------------, 1 + mea1X + a~ + a3x3 + . . . . . . . . .. + a,,'» n 

(v) 

If 

then (v) becomes the samè as (i). 
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If n~ becomes negative tbe curve becomes discontinuous at. 
finite time. Since this cannot occur in the case of the growth 
of the organism or of populations, nor indeed so far as we are 
abIe to see, for any phenomenal changes with time, we shall 
restrict our further consideration of the equation to positive 
vaIues only of m. Also since negative values of k wouId give 

. negative values of y, which in the case of popuIation or indi
viduaI growth are, as has been pointed out aIready, unthinkable, 
we shall limit le to positive values. 

With these limitations as to the values of m and h we have 
the following generaI facts as to the form of (v). y can never 
be negative, i e., Iess than zero, nor greater than k. Thus the 
complete curve aIways falls between the m axis and aline pa
ralleI to it at a distance k above it. Further. we have the foI
Iowing relations: 

If 
F(x) . 

F(x) . - 00 

F(x) . - O 

F(x) . + O 

y . O 

Y . k 

y . k 
1 + m from below 

y . k 
1 + m from above 

The maximum and minimum points of (v) occur where :; = O. 

But dy = y(k - y) • F'(x), 
dx 

therefore we have maximum and minimum points wherever 
F'(x) = O 

The fact that :~ = O when either y = O or y - k = O 

shows that the curve passes off to infinity asymptotic to the 
lines y = O and y = k. 

The points of inflection of (v) are determined by the inter
sections of (v) with the curve. 

k k F"(x) 
y = "2 - "2 [.F'(X)]2 (vi) 
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Dropping all powers of x above the n th we have two cases 
to consider, one where n is even and the other where n is odd. 
When n is even and aH is positive the curve wiU be of the type 
shown in Fig. 2. 

y 

------~-------------+--~-------------------B 

K 

----~~~----------~--~------------~-----x 

Fig. 2. Showing generaI form of equation (v) when n- is even and an is 
positive. 

If an is negative the curve wiU be of the same form, ex
cept that it will asymptotic to the line AB at both x = -t- 00 

an x = - 00 and will lie between the line AB and the x axis. 
If n is odd and aH negative the curve will bave the form· 

shown in Fig. 3. 

v 
A --------~------------~--------------~----B 

------~~----------~------------------- X 
Fig. 3 GeneraI form of equation (v) when n is odd, and an is negative. 

Since we are seldom justified in using over five arbitrary 
constants in any practicai problem we may limit equation (v) 
stilI further by stopping at the third power of x. This gives the 
equation 

k 
Y - ~~----~~~--1 + meOt~ + ~ + aaxB 

(vii) 
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If an is positive the curve of equation (v) is reversed 'and 
becomes asymptotic to the line AB, at x = - 00 and to the x 
axis at x = + 00. Thus in equation (vi) aa negative is a case 
of growth, and aa positive is a case of decay. 

Equation (vii) has several special forms that are of interest, 
among them being a form similar in shape to the autocatalytic 
curve (i. e., with no maximum or minimum points and onIy 
one point of inflection) except that it is free from the two re
strictive features mentioned in our first paper, that is, Iocation 
of the point of inflection in the middie and symmetry of the 
two limbs of the curve. Asymmetrical or skew curves of this 
80rt can onIy arise when equation (v) has no real roots. While 
any odd value of n may yieid this form of curve the simpiest 
equation that will do it is that in which n = 3, so that the 
equation of this curve becomes that of (vi). 

An exampie of a curve of this type is shown in Fig. 4, the 
equation of this being 

y =::; 1 +. 1369 e -x - . 5"'" 
(viii) 

U sing equation (vi) we find that the points of inflection of 
(viii) are the points of intersection of (viii) and 

(ix) 

!i .. z 
,.- .;136ge-x - . .5x,j 

o~ ________ ~~ ______ ~ ______ ~ ________ ~ ______ ~~ 
-3 -2 -I o I 2. 

Fig. 4. Showing one form of skew growth curve. 

Having determined that the growth within any one epoch, 
or cycle may be approximately represented by equation (i), or 



17 

more accurately by (vii) the next question is that of treating 
several epochs or cycles. Theoretieally some form of (v) may 
be found by sufficient labor in the adjustment of constants so 
that one equation with say 5 or 7 constants would describe a 
long history oi growth involving several cycles. Practieally, how
ever, we have found it easier and just as satisfaetory in other 
respects to treat each eyele by itself. Since the cycles of any 
case of growth are additive we may use for any single cyete 
the equation 

k 
Y = d + 1 + me Ma're 

(x) 

or more generally 

_ d + k 
Y - 1 + me alal+~+aares 

where in both of these forms d represents the total growth at
tained in all the previous eycles. The term d is therefore the 
lower asymptote of the eyele of growth under consideration and 
d + k is its upper asymptote. The generaI picture of such a 
growth curve of several cycIes will be like that shown in'Fig. 5. 

v 
A-------t---------::::=-~B 

A' - - -:- _--=:lI....-

--~~--------~-----------------~ 

Fig. 5. Growth curve of cycles, successive in time and additive. 

In treating any two adjacent cycles it should be noted that 
the lower asymptote of the second cycle is frequently below 
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the upper asymptote of the first cycle due to the fact that the 
second cycle is often started before the first one has had time 
to reach its natural level. This for instance would be the case 
where a population entered upon an industriaI era before the 
country had reached the limit of population possible under 
purely agricultural conditions. 

Whenever the growth within the different cycles is sym
metrical or nearly so there is considerable advantage in using 
equation (x) rather than (xi). N ot only is the labor of fitting the 
curve less but the values of the constant a' will give the rates 
of .. growth of the different epochs. 

FITTING THE CURVE 

We have, in the generaI case (equation (v», 

le 
y = 1 + meF(x) 

meF(x) = le - Y 
Y 

F(x) = log (k - y) - log m - Zog y (xii) 

In equation (vii) 

Let 

Then 

F(x) = aix + a2x2 + aaXa 

log m = ao 

k-y 
a o + a{x + a 2x

2 + aaxa = log (xiii) y 

N ow if we choose 5 observed points and pass the curve 
throught them we can determine the constants a o, ah a 2 , aa, and k. 

Assume as the coordinates of the 5 known points (O, Yo), 

(x" Yi), (x" Y2), (xa, Ya), (X4' Y4), 
Then 

_ log k - Yo = O (xiv) 
Yo 

ao + x.ai + xi2a 2 + xiaaS - log k - Yt = O (xv) 
Yi 
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(xvi) 

(xvii) 

(xviii) 

After some rather lengthy but straightforward algebra, we 
get the following equation for the determination of k, on the 
assumption that the ordinates are equally spaced on the x axis, 

y4. ty4.a (k - Yo) (k - Y2l (k - Y4) = Yoy6 2Y4 (k - Yil (k - Ya)' (xix) 

To get the a·s we proceed as follows. 

Let fii = log k - Yi _ log k - Yo 
Y! Yo 

k-y log o 
Yo 

fJa = log k - Ya _ log k - Yo 
Ya Yo 

Then we can express equations (xiv) to (xviii) inclusive in 
terms of the a's and the {ts. 

We get 

k-y log o 
Yo 

(xx) 

(xxi) 

(xxii) 

(xxiii) 

This completes the solution of the problem of fitting, by 
the generaI method here adopted. 



H. W. METHORST 

I~a . prédomlnanee 
des I.alssanees maseullnes. 

Depuis qu'on a commencé à s'oècuper de la régularité 
dont certains phénomènes démographiques se produisent, on 
s'est naturellement intéressé à un des problèmes qui deman
dent une solution, c'est à dire, au phénomène de la prédomi
nance des naissances masculines. Ce phénomène constant est 
certainement un des phénomènes les plus notables qui se pro
duisent dans la démographie. 

Commençons par faire remarquer qu'on n'a pas toujours 
eru qu'il y eftt une telle prédominance dans la natalité. Cer
tains auteurs ont dit qu'un médecin espagnol, nommé HUART, 
qui vivait au 16me siècle, a prétendu que le rapport des 
naissances féminines aux naissances masculines fftt de 1: 6 ou 7. 
D'autre part SCHNAPPER-ARNDT déclare que certains observa
teurs ont eonstaté une prédominance des naissances féminines 
en Australie, d'autres en Syrie et Mésopotamie et, encore, pour 
quelques tribus de nègres. 

Mais TURGOT et GRAUNT furent déjà d'un au~re avis et ce
lui-ci, dans son ffiuvre intitulée Natura l and political Obser
vations qui a paru en 1666, ·calcule au moyen de données 
puisées dans les registres de naissances de Londres, que la pro
portion était de 100 filles pour 106 garçons à peu près. Suss
MILCH, dans sa Gottliohe Ordnung (1765) donne le meme ré
rultat et du fait que les nombres de représentants des deux 
sexes à l'age mariable sont à peu près analogues, il tire la 
conclusion que l'homrne serait prédestiné à la monogamie. 

Puis on a accepté le fait - et les données disponibles l'on
prouvé de plus en plus - qu'il y a vraiment une prédominance 
des naissances masculines. Cette prédominance n'est pas la meme 
dans toutes circonstances. Il y a une fréquence différente dans 
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les rubriques des premiers-nés et des naissances ultérieures, des 
naissances simples et des naissances multiples, des nés-vivants 
et des mort-nés, des naissances légitimes et des naissances illé
gitimes, mais ces difl'érences ne sont pas tellement grandes 
qu'elles puissent expliquer la prédominance des naissances mas
culines parmi les nés-vivants, par suite de la fréquence d'un 
ou plusieurs de ces phénomènes. La différence de race ne donne 
non plus une explication décisive. 

Qu'il me soit permis, avant de signaler les résultats d'un 
dépouillement de plus de 1.333.000 naissances, de mentionner 
quelques-unes des hypothèses les plus connues relatives aux 
circonstances dont peut résulter une naissance soit masculine 
ou féminine, parce qu'il y a des rapports entre ces hypothèses 
et le problème que nous traitons. 

HYPOCRATE croyait que l'ovaire droit produisit les males, 
l'ovaire . gauche par contre les femelles, tandis que d'autres 
personnes prétendent que l.'embryon aurait son sexe avant la 
fécondation. Il s'y oppose la théorie de ce que tous fruits se
raient féminins de naissance et de ce qu'il ne serait qu'à cause 
d'un développement plus avancé qu'uHe partie deviendraient ma
sculins, ou bien de ce que l'embryon aurait d'abord les élé
ments des deux sexes, pour devenir plus tard soit masculin ou 
féminin. Des expériences faites sur des animaux et des plantes 
auraient prouvé qu'une influence extérieure peut déterminer le sexe 
et on croyait que cela fut également possible pour ce qui concerne 
l'hornrne. Ainsi une nourriture abondante favoriserait la nais
sance d'une ti Ile, une nourriture maigre celle d'un garçon. On 
admet aussi que le ternps écoulé entre les périodes et la fé
condation influence la formation du sexe. De la fécondation 
dans les trois jours suivant les périodes résulterait la naissance 
d'une filI e, de la fécondation dans 4 - 7 jours celle d'un garçon 
ou d'une fiUe et après les huit jours celle d'un garçon. D'au
tres disent par contre que la fécondation qui a lieu très peu 
de temps avant ou après les périodes favorise la naissance d'un 
garçon, tandis qu'après le 15 me jour suivant le eommencement 
des périodes il n'y aurait que des naissances féminines. D'au
tres eneo re ont constaté une prédominanee cles naissances mas
culines en cas de fécondation à n'importe quel jour suivant 
les périodes.De meme on est d'avis qu'il y a des époques dans 
la vie de la femme, où elle ne donnerait naissance qu'à des 
filles, et d'autres. époques où il- ne naitrait que des garçons. 



En examinant ce problème on a encore attaché une certaine 
valeur à l'ardeur sexuelle de l'un des deux parents et à l'in
fluence exercée par la préférence de l'un des deux ou de tous 
deux en ce qui concerne la naissance d'une fiUe ou d'un garçon. On 
a cru devoir attribuer de l'influence à la largeur du bassin de la 
mère, au climat, à la saison dans laqueUe la conception a eu 
lieu et au degré d'aisance des parents. 

Il convient de faire remarquer qu'on a surtout cru devoir 
attribuer une influence décisive à l'age du père ou de la mère, 
ou aux ages différents des parents sur le sexe du nouveau-né. 

Un des premiers qui aient tàché de trouver une solution 
dans cette direction fut HOFACKER (1828). La pensée lui était 
venue par suite de recherches faites relativement à l'élevage 
des moutons. Puis HOFACKER examina 2000 naissances environ 
figurant dans les registres de familles de Tubingue et il apprit 
que dans les cas où le père avait été plu~ agé que la mère, 
684 garçons et 589 fìlles avaient été mis al). lnonde; dans les 
cas où le père et la mère avaient le meme age, 70 garçons et 
70 filles; dans les cas où la mère était plus agée, il compta 
270 garçons et 289 filles. Il fut d'avis que le fait de ce que 
dans le mariage le père est généralClnent plus agé que la mère, 
expliquait suffisamment la prédolninance des naissances mascu
lines. 

Il est très remarquable qu'en Angleterre SADLER (1830) qui 
s'occupait d'une enquete au moyen de registres anglais de la 
noblesse comprenant plus de 2000 naissances, obtint à peu 
près le Ineme résultat. On crut alors que l'hypothèse de ce que 
la prédominance des naissances masculines doit etre attribuée 
aux ages différents des parents, fut si bien prouvée que MosER 
rédigea en 1839 une forrnule arithnlétique à ce sujet. 

l{;n 1852 il y eut NOIROT avec une enquete sur 4000 nais
sances, GOEHLERT en 1854 avec des recherches basées sur 25 an
nées de 1'Almanach de Gotha (4500 naissances) et sur les enregis
trements ecclésiastiques de 14.000 naissances dans les districts 
ruraux d'Autriche, et LEGOYT en 1857 avec une enquete relative 
à plus de 6000 naissan'::.es à Calais et plus de 52.000 naissances 
à Paris. Tous, ils affirmèrent en principe cette hypothèse, bien 
qu'ils eussent égalelnent trouvé, contraircment aux résultats de 
HOF ACKER, une prédominance des naissances masculines dans 
les cas où les parents avaient le meme age. 

Toutes ces enquetes ont porté WAPPAEUS à écrire: «Nach 
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diesen in der Hauptsache so iibereinstimmenden Ergebnissen, 
die auch durch neuere Beobachtungen in Frankreich vollsUindig 
besUitigt werden, scheint es allerdings ausgemacht zu sein, dass 
die Altersdifferenz in der angegebenen Weise auf das Sexual
verhaltnis del' Kinder einwirkt. » -. 

Puis vient la ré"action. 
BRESLAUER arrive en 1863 à la conclusion suivante basée 

SUI' 165.000 naissances: «U nter allen relativen Altersverschie
denheiten del' Eltern iiberwiegt die Zahl der Knaben die der 
Madchen in nahezu gleicher Weise» ~ - conclusion qui allonge 
un coup rude. à l'hypothèse HOFACKER-SADLER. 

Mais voilà encore KOERBER avec une assertion qui s'oppose 
diamétralement à la théorie HOFACKER-SADLER, d'après laquelle 
la plus grande prédominance des naissances masculines résul
terait justement du meme àge des parents. Et pour augmenter 
la confusion encore, STIEDA (1875) trouve en l'Alsace inférieure 
la plus grande prédominance là OÙ le père est plus jeune que 
la mère, en Lorraine là où le père est plus àgé et dans l'AIsace 
supérieure là OÙ les parents ont le meme àge. 

Il est très remarquable de voir qu'en combinant les nais
sances de l'Alsace inférieure, de l'Alsace supérieure et de la 
Lorraine, dont STIEDA s'est occupé, on trouve la plus grande 
prédominance des naissances masculines dans les cas où le 
père était plus jeune que la mère. KOLLMANN aussi arrive à la 
rneme conclusion (1890) quand il ajoute aux naissances susdites 
encore celles de Norvège, de Berlin et d'Oldenbourg (un en
semble de 800.000 naissances); pOUI' cet ensemble" ces calculs 
étaient ainsi: 

Père plus jeune que la mère: naissances de 100 filles et de 109 garçons; 
père et mère du meme age : naissances de 100 filles et de 108 garçons; 
père plus agé que la mère : naissances de 100 filles et de 103 garçons. 

Si l'on admet que l'àge puisse exercer à la naissance une 
certaine influence SUl' la différence de sexe, la question se pose 
tout naturellement de savoir quelle influence favoriserait le plus 
la procréation du propre sexe. SUI' ce point les enqueteurs s'op
posent encore diamétralement. En 1883 SCHUMANN prétend en 
vertu de ses recherches que ni "les jeunes pères ou mères, ni 
les pères et mères plus àgés auraient cles chances en ce qui 
concerne la procréation de leur propre sexe, mais les pères ou 
les mères de l'àge intermédiaire. Il s'y oppose DUESING (1884) 



et puis K.OLLMANN, d'après lesquels les chances de procréation 
du propre sexe augmenterait à mesure que les parents sont le 
plus éloignés de la période de leur plus grande puissance pro
créatrice. DUESING est encore d'avis que l'age du père exerce 
plus d'influence que celui de la mère et le Dr. GRUENSPAN 
(1878 - 1905) arrive à la conclusion que les chances en ce qui 
concerne la naissance d'un garçon diminuent avec l'age du 
père, tandis que les ages différents des parents font augmenter 
ces chances. *) 

Devrait-on conc1ure de toutes ces controverses, ainsi que le 
font certains auteurs, qu'il ne faut attribuer aucune influence 
à l'age des parents ~ 

Peut-etre cette décision serait-elle également un peu trop 
positive. 

N ous donnerons ci-après les résultats d'un dépouillement 
de toutes les déclarations de naissance des nés-vivants légitimes 
aux Pays-Bas de 1906-1913, soit plus de 1.333.000. Il s'agit donc 
d'une période de 8 ans précédant la guerre. Ces renseignements 
figurent dans les bulletins de naissance qui ont été introduits 

. en 1906 à l'initiative de mon prédécesseur M. le Prof. Dr. C. 
A. VERRIJN STUART. L'enquete comprend les bulletins de nais
sance de 683.473 garçons et de 650.214 filles, matière la plus 
compréhensive qui n'ait jamais été disponible. Le rapport du 
nombre des garçons à celui des filles était pour toutes ces nais
sances de 105,11 : 100. 

Nous faisons suivre le nombre de garçons nés-vivants lé
gitimes répartis d'après l'age des parents en des classes d'age 
quinquennales, et ensuite celui de filles nées-vivantes légitimes 
réparties de la meme manière. 

(*) Dans le présent article je me suis borné à ne signaler qu'un certain 
nombre de controverses, sans vouloir prétendre à en donner un aperçu com
plet. Presque tous les démographes et plusieurs médecins et biologistes se 
sònt occupés de cette matière. 

M. le Prof. Corrado Gini, directeur de cette Revue, qui s'est occupé spé
cialement de la question des sexes dans les naissances, a été aussi aimable 
de me signaler une vingtaine de noms d'auteurs qui ne sont pas mentionnés 
dans mon article et qui ont fait des recherches originales au sujet de 
l'influence de l'àge des parents. Parmi les recherches de ceux-ci celles de 
Francke (116.470 naissances, Norvège 1871-1873) et de Turquan (800.000 nais
sances, France 1892) ont la plus grande éteIidue. 

Les résultats négatifs ou contradictoires des difrérentes recherches 
sont rappelés dans le livre du Prof. GINI intitulé: Il sesso dal punto di vista 
statistico, Palermo, Sandron, 1908 pp. 9-11. Les conclusions que l' on en tire 
sont en harmonie avec celles auxquelles j'arrive dans mon article. 
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Garçons nés 

Age de la mère 

Age d u père s~~j~S20 20 à 24 25 à 29 1 30 à 34 35 à 39 1 40 à 44 45 ansi Total 
ans ans ans ans ans ans et pIu! 

-----1-----------------
Au-dessous 

de 20 aos 699 647 63 34 21 8 - 1472 
20 à 24. 6660 40.472 12.619 1399 256 66 9 60,481 
25 à 29» 1950 52.319 92.836 22.906 2771 337 36 173.155 
30 à 34. 380 13.168 67.746 80.057 18.721 1777 92 181.941 
35 à 39» 136 2853 17.252 54.298 53.056 9101 264 136.960 
40 à 44» 57 984 4260 15.639 36.466 ~3.276 1058 81.745 
45 à 49. 221 298 1220 4231111.314 14.5311 2238 33.850 
50aosetplus 9 199 597 1709 4288 5630 1429 13.~9 

Total --s9i3 110.940 196.598 180.273 126.889 54.734 ~ 683.473 

Age du père 

Au-dessous 
de 20 ans 
00 à 24 • 25à29 • 30 à 34 » 

35 à 39 » 

4Oà44 » 
45 à 49 » 
5Oansetp]us 

Total 

Filles nées 

Ag\ de la mère 

nu-des-
Rousde~O 

.0' ''l''''' 30 à 3i, 35 à 39 
"'· .. 1 .. · .. Total 

ans ans ans ans ans ~~ ----
6:10 652 66 29 12 5 

5352 36.997 11.735 1460 253 69 
1935 49.879 87.881 21.126 2542 333 
388 12.571 64.684 76.593 18.024 1796 
131 2469 16.307 51.175 52.260 9152 
60 1036 4071 15.051 34 832 21.958 
161 310 1154 3977 10.537113.742 
17 182 600 1746 4059 5433 

8529 104.096 186.498 17.1157 122.516 52.488 

1 139 5 
5 55.871 

24 163.720 
68 174.124 

250 131.744 
1084 78.09 2 

5 
4 

2137131.873 
1361 t3.39 
4930 65.021 

Au moyen de ces chiffres il a été calculé' pour chaque com
binaison d'ages des deux parents le nombre de garçons et le 
nombre de filles. Sont omis les chiffres proportionnels qui ont 
été calculés au moyen de nombres de moins de 2000 enfants 
nés de chaque sexe, afin d'éviter le hasard le plus possible. 
Il n'y a que les chiffres proportionnels calculés au moyen de 
grands nombres absolus qu'on peut considérer comme étant 
dignes de foi en égard de ce problème. 
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Pour 100 filles il y a les nombres suivants de garçons: 

Age 
Age de la mère 

du père au I 20 à 24, 25 à !!9 30 à 34- 35 à 39 W à Y I 4,5 aua 
dea80ua I Total 
de~ana~ aU8 ana ana ana et plus 

20 à 24 ans 105.75 109.39 107.53 - - - - 108.25 
25à29 • - 104.87 10&.64 108.43 109.01 - - 105.76 
30 à34 ~ - 104.76 104.73 104:.62 103.87 - - 104.49 
35 à 39 ~ - 115.55 105 79 106.10 101.52 99.44 - 103.96 
4Oà44 • -- - 104.77 103.91 104.69 106.01 - 104.68 
45 à4\;} » - - - 106.39 107.34 105.74 104:.73 106.21 
50anset plus - - - - 105.64 103.63 - 103.55 --

106.60/ 105 37 
----------

Total 104.50 105.34 103.56 104.28 103.98 105.11 

En considérant à part l'age du père et celui de la mère, 
nous apercevrons tout de suite que, quel que soit l'age de la 
mère, on trouvera partout une prédominance des naissances 
masculines, laquelle est la plus considérable dans la classe de 
20 à 24 ans (106.60), diminuant dans les 3 classes suivantes 
(105.37, 105.34, 103.56), montant jusqu'à 104.28 et diminuant 
ensuite jusqu'à 103.98. En combinant les trois dernières classes 
(au-dessus de 35 ans) nous constaterons également pour cette 
catégorie combinée une diminution (103.73). 

Les chiffres d'aprés l'age des pères nous montrent un phé
nomène du meme genre. Il y apartout une prédominance des 
naissances masculines, laquelle est également la plus grande 
dans la classe de 20 à 24 ans (108.25), diminue dans les trois 
classes suivantes (105.75, 104.49, 103.96) remonte un peu (104.68, 
106.21) pour dilninuer ensuite jusqu'à 103.55. En combinant les 4 
dernières classes, cette catégorie combinée (au-dessus de 35 ans) 
donnera une prédominance des naissances masculines de 104.44. 

Le mouvement de ces deux séries de chiffres nous fait 
prévoir la plus grande prédominance des naissances masculines 
là où les deux parents figurent dans la classe d'age de 20 à 24 
ans, un peu moins grande si les deux parents ont l'age de 25 
à 29 ans, encore moins grande dans les deux classes suivantes 
de 30 à 34 et de 35 à 39 ans, ce qui sera vraiment le caso 

Classes d'age des l ~o à 24 
deux parents ~ ans 

25à2930à34 
ans ans 

35 à 39 40 à 44 45 ans 
ans ans et plus 

Prédominance des 
naissances masculines 109.39 105.64 104.52 101.52 106.10 104.75 
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Il est très remarquable, ainsi que nous l'a vons observé 
plus haut pour ce qui concerne les répartitions des pères' et 
des mères d'après l'age, de trouver une diminution dans la 
classe de 35 à 39 anso En combinant les classes d'au-dessus 
de 35 ans, on obtiendra comme prédominance des naissances 
lnasculines, le nombre proportionnel 103.79 et puis une dimi
nution régulière. Tout en considérant l'influence que peut 
exercer la différence d'age des deux époux sur le rapport des 
sexes des enfants né s, nous grouperons maintenant les chiffres 
ainsi qu'il suit: 

Père plus jeune Les deux parents 
que la mère ùu meme age 

Père plus agé 
que la mère 

N ombre de garçons nés 72.230 292.645 
278.466 

105.09 

318.5Q8 
303.041 

105.13 
Nombre de filles nées 68.707 
N ombre de garçons pour 100 filles 105.14 

Ces chiffres proportionnels montrent très peu d'écart. Les 
chiffres absolus peuvent encore étre répartis de la manière 
suivante: 

Nombres des Pour 100 filles ii y a les 
garçons fllles nombrell ~uivants de garçons 

Père plus jeune de 10 ane 
(ou plus) que la mère 7155 6934 103.19 ~ Père plus jeune de 5 ans 105.13 
que la mère 65.075 61.773 105.35 

Père du mème àge te la mère 292.646 278.466 105.09 
Père plus àge de ans 232.005 220.625 10516 

~ » » 10 » 63.674 60.599 105.07 .. » » .. 15 » 15.873 14.883 .. » ~ 20 ~ (ou plus) 7045 6934 
106.65 ( 105 05 
101.60 . 

En laissant de coté les premiers et les derniers rapports, 
ou en les combinant ave c la classe suivante, resp. précédente, 
les derniers chiffres prendront la pIace des premiers et on ne trou
vera ici que très peu de différence, ce qui fait qu'on sera tenté 
de croire que la différence d'age des parents n'exerce aucune 
influence visible sur le sexe des enfants nés. 

Revenons un moment aux chiffres visant l'age des deux 
parents sous un rapport mutuel et nous trouverons des chif
fres élevés (6 % et plus) pour les 

• 

! 
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hommes de 00 à 24 allS ayant' Ulle femme de ~ à 24 ans : 109.39 
:. 20 à 24 ans » » • » 2[) à 2Sl ans : 107.53 
» ~ 25 à 29 ans » » 30 à 34 ans : 108.43 
» ~ 25 à 29 ans » » » 35 _à 39 ans : 109.01 
» » 35 à 39 ans » • » 30 à 34 ans : 1~6.1O 

• ~ 40 à 44 ans » ~ • 40 à 44 ans : 1Of).01 
» 45 à 49 allS » » • 30 à 34 allS : 106.39 

» » 45 à 49 ans » • » 35 à 39 ans : 107.34 
» )} 35 à 39 ans ~ » • 20 à 24 allS : 115.55 

. Par contre des chiffres peu élevés (4 % et moins) se pré-
sentent pour les 

hommes de 30 à 34 allS ayant une femme de 35 à 39 ans : 130.87 

• » 35 à 39 allS • » 35 à 39 ana : 101.52 

" :II 40 à 44 ans » » » )} 30 à 34 ans : 103.91 
.: » 50 ans et plus :II • » :II 40 à 44 ans : 103.63 

Les chiffres élevés, peu élevés et intermédiaires se confon
dent tellement qu'il est impossible d'y baser des conclusions. 
En outre nous trouvons des résultats tout différents si nous 
répartissons les chiffres de la période 1906 à 1913 sur deux 
périodes 1906·1909 et 1910-1913, présentant chacune d'elles 
un nombre suffisant de naissances (en tout cas d'aprés les 
idées des temps reculés) pour en tirer des hypothèses. Peut-etre 
le tableau suivant pourra-t-il le prouver. 

Pour 100 filles il y (1 les nombres suivants de garçons 

Age du 

père 
Années au des-

eoua de 'W <!O à !!4-
ans ana 

Age de la mère 

25à!!9 3Oà3t 35à39 Wàl4- 4,6 ana Total 
ana ana ana ana et plua ----1-------------------

, P 906/9 106.09 105.53 108.60 - - - -- 100'26 
9!0 a 24 ansp910/13 105.45 113 35 106.43 - - - - 110.26 

25 à 29 » H:l8~~3 ~::~~ ~~~:~i 1~:~ MA:zg = = ~::l:~ 
30 à 34 "nm~~3 = 1~:~g ~~:~X ~::~ ~~.~~ = = ~:.: 
35 ' 39 P 906/9 - 109.61 104.68 104: 81 103.44 98.38 - 103.91 

a . »11910/13 - 122.40 106.97 107.39 99 77 100.47 - 104.-
40 à 44 »\1906/9 - -- 104.66 102.94 103.47 101.86 ~ 102.84 

h910/13 - - 104.88 104.94 106.94 11068 - 100.63 
, H906/9 - - - 104.~ 107.18 105.42 105.60 105.46 

45 a 49 »l1910/13 _ -- _ 109. - 107.49 106.07 103.88 100.94 
50 ans et) 1906/9 - - - - 105 25 100.66 - 102.10-

P l U s11910/13 - - - - 106.22 107.33 - 105.1() 
Tot l ll\106/~ 103.27 105.41 1O'5.8if 105.11 1i)[91,10iT6" 106.191104.86 

a 11910/13 105.68 107.74 104.96 106.06 103.24 106.96 101.78 106.37 
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Sont omis les rapports qui ont été calculés au moyen de 
chiffres au-dessous de 1000 enfants nés de chaque sexe. Sont 
soulignés les rapports calculés au moyen de chiffres plus élevés 
que 15.000 naissances; les rapports non soulignés ont été cal
culés au moyen de chiffres entre 1000 et 1500. 

Bornons-nous aux chiffres proportionnels soulignés et con
sidérons d'abord les totaux des ages "des mères. L'aperçu de 
la période entière a montré les chiffres suivants: de 20 à 24 
ans: 106.~, de 25 à 29 ans: 105.37, de 30 à 34 ans: 105.34, de 
35 ans et plus: 103.73, chiffres baissant depuis 20 à 24 anso 
Maintenant les chiffres sont 

pour III. période 1906-1909 : 105.41, 105 86, 105.11 et 103.32, 
»- »- 1910-1913 : 107.74, 104.96, 105.55 et 104.25. 

·ce qui prouve que la diminution continue signalée plus haut 
de la prédominance des naissances masculines a été interrom
pue dans les deux périodes de manières différentes et que les 
chiffres pour les deux périodes s'écartent mème dans certains 
cas assez Join de la moyenne. 

Pour toute la période nous trouvons à peu près des chif
fres analogues pour les pères et les mères, soit de 20 à 24 ans: 
108.25, de 25 à 29 ans: 105.76, de 30 à 34 ans: 104.49 et de 
35 ans et plus: 104.44. Pour les deux périodes ces chiffres 
sont toutefois: 

pour la période 1906-1909 : 106.26, 107.17, 104.06 et 103.67. 
• ~ 1910-1913 : 110.26, 104.32, 103.91 et 105.21. 

Ici la diminution est interrompue davantage et les chiffres" 
s'écartent encore plus des moyennes de la période entière.·-

Il y a encore de plus grands écarts entre les chiffres de 
la période entière de 1906 - 1913 et les rapports de la période 
1906 - 1909 à la période 1910 - 1913, là OÙ les ages des deux 
parents ont été combinés. Pour la période entière nous avons 
trouvé le mouvement suivant des chiffres: père et mère ont 
tous deux: 

00-24 25-29 30-34 35 ans 

période 1906/13 
ans ans ans et plus 

109.S9 105.64 104.52 103.73 

Qu'on fasse maintenant attention à l'interruption des chif
fres dans chacune des périodes. 
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période 1900/9 
1910/13 

105.53 107.2~ 104.71 103.38 
113.35 104.01 104.33 104,09 

Faisons en suite quelques combinaisons d'ages, dans les
quelles les calculs pour les deux périodes se basent également 
sur de grands nombres. 

Age de la mère 

Age du père au-dessoua 
de 35 alla et plus Total 

35 aDS 
garçons I filles garçons I fiilles garçone fillea 

Période 1906-1913 

au-dessousde35 aDsI39~.9551371.9781 24.094123.1321417.0491395.110 
35 ans et plus 103.769 98.302 16~.655 156.80~ 266.424 255.104 

Total 496.724 470.280 186.749 179.934 6ci3473 650.214 

Période 1906-1909 

au-dessous de 35 aDsI198.0301187.190 112.035111.6851210.0651198.875 
35 ans et plus 51.887 49.8~ 80.733 78.098 13~.6~0 127.926 

Totai ~49.917 237.018 9~;768 89.783 342.6~5 326.801 

Période 1910/13 

au-dessous de 35 allsI194.9~51184.7871 a.059111.448I206.9841196.235 
35 aDS et plus 51.8~2 48.475 81.922 78.703 133.804 127.178 

Totai 246807 -233.262 93.981 90.151 340.788 323.413 

Pour 100 filles il y a les nombres suivants de gar~ns: 

Période 1906-1913 

au-dessous de 35 allS 105.64 104.16 105.55 
35 alle et plus 105.56 103.73 104.44 

Totai 105.61 103.79 105.12 

Période 1906-1909 

au-deesous de 35 allS 105.79 103.00 105.63 
35 alle et plus 104.14 103.37 103.67 

Totai 105.44 103.31 104.86 

Période 1910-1913 

au-dessous de 35 alle 105.49 105.34 105.47 
35 alle et plue 107.03 104 09 103.21 

Totai 105.81 104.25 105.37 

Ici on constate de nouveau pour la période entière une 
prédominance des naissances masculines moins considérable à 
mesure que la mère est plus agée. Cela se répète dans les deux 

J 
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périodes, mais dans la seconde l'écart des couples dont 1es 
maris sont au-dessous de 35 ans est si minime que c'est à 
peine un écart, tandis que la première période présente une 
grande différence. Aussi pour la période entière trouvons-nous 
une prédominance diminuant à mesure que le père est plus agé. 

Une autre répartitìon d'après l'age, c'est à dire, au-dessous 
et au-dessus de 30 ans montre le tableau suivant: 

Age du père au-deSBous 
de 

30 aDS 

Age de la mère 

30 ans et plus Total 

_______ .j.-.g&_rç:...O_DS I fllles garçODS I filles garçons I 1I11e8 

Période 1906/1913 

au-dessous de 30 aDsl 007.2651195.1271 27.8431 ~.8591235.1081220.986 
30 aDS et plus 109.186 103.996 339.179 3~.232 448.365 429.29!8 

Totai 316.451 299.123 367.022 351.091 683.473 650.214 

Période 1906/1909 

au-desBous de 30 anS/l04.205/97 .864114.692113.4041118.8971111.~ 
30 aDS et plus M.991 52.842 168.797 162.691 223.788 215.533 

Total 159.196 150.706 183.489 176.095 342.685 326.801 

Période 1910/1913 

30 aDS et plus M.195 51.1M 170.382 162.541 224.577 213.695 
au-dessous de aoaDsl 103.060 197.263113.151112.4551116.2111109.718 

Totai 157.255 148.417 183.533 174.996 340.788 323.413 

Pour 100 filles il y a les nombres suivants de garçons: 

au-dessous de 30 aDS 
30 ans et plue 

Totai 

au-dessous de 30 aDS 
30 ans et plue 

Total 

au-deeeoue de 30 aDS 
30 aDe et plue 

Total 

Période 1906/1913 

106.22 107.67 
104.99 104.29 
105.79 104.54 

Période 1906/1909 

106.48 109.61 
104.07 103.75 
105.63 104.~ 

Période 1910;1913 

105.96 105.60 
105.99 104.82 
105.95 104.88 

106.39 
104.46 
l05.a 

106.86 
103.83 
104.86 

105.92 
lCX>.09 
105.37 
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,Ici il importe de signaler l'écart de couples dont le père 
,est au-dessous de 30 anso L~ nous trouvons dans la période 
entière une augmentation de la prédominance des naissances 
masculines à mesure que la mère est plus agée, chose que 
l'on n'a jamais remarquée à l'occasion de calculs antérieurs. 

Cette anormalité se présente me me davantage dans la pre
mière période, pour éprouver une diminution dans la seconde. 

Comme le plus grand nombre de premières naissances 
proviendra de mariés qui se rangent tous les deux dans le 
groupe d'age de 20 à 24 ans, il ne serait point étonnant si le 
nombre de premières naissances comprenait en général une 
plus grande prédominance des naissances masculines que le 
nombre de n~issances ultérieures. Il en est ainsi, en effet, pouI' 
ce qui concerne la période 1907 -1921 entière et les trois pé
l'iodes successives, c'est à dire, celles de 1907 - 1911, 1912 -1916 
et 1917 - 1921, si nous additionnons les nés-vivants et les 
moI't-nés. 

Nombre de garçons pour 100 filles du nombre total des ms
vivants et mort-nés. 

parmi les premières naissances 
parrni les naissances ultérieures 

période période période pét'iode 

1907-1911 1912-1916 1917-1921 1907-1921 
106.06 106.46 107.89 106.89 
105.9~ 106.01 106.41 106.12 

Si nous considérons exclusivement la catégorie des nés-vi
vants, nous trouverons pour la période entière et pour les deux 
del'nières périodes une plus grande prédominance des nais
sances masculines, mais 'pas pout' la première. 

Nombre de garçons pour 100 filles parmi les nés-vivants. 

parrni les prernières naissances 
parmi les naissances ultérieures 

période période période période 

1907-1911 1912-1916 1917-1921 1907-1921 
10519 105.74 107.35 106.19 
105.33 105.37 105.78 105.49 

Il est remarquable que, pour ce qui concerne les nés-vi
va~ts de chaque année de la période 1907-1911, à l'exception 
de 1909, la prédominance des naissances masculines soit plus 
grande parmi les naissances ultérieures que parmi les premières, 
tandis qu'à partir de 1911 c'est le contraire pour chacune des 
années à part. 

En voici les chiffres: 
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Nombre de garçons pour 100 filles parmi les naissances légitimes. 

Premières naissances N aissances ultérieures 
Années 

Présentés Nés- I Présentés! Nés- Total Total viv:anls sans-vie vivants sans-vie 

1907 104,18 1~1,87 104,89 11 105,021118,04 105,5~ 
1908 105,25 1~,77 106,~1 105,90 1~8,91 106,68 
1909 107,33 131,90 108,~7 104,~7 118,~4 104,77 
1910 104,50 a8,64 105,4~ 106,37 a5,16 107,01 
1911 104,78 1~8,6~ 105,6~ 105,1~ 1~O,43 105,65 
191~ 106,15 130,17 107,-- 105,~5 1~,31 106,01 
1913 105,07 1~5,08 105,79 104,77 a6t~1 105,47 
1914 105,99 1~0,~6 106,53 105,56 1~~,86 106,14 
1915 105,86 1~4,~~ 106,55 105,84 a~,03 106,39 
1916 105,67 1~7,08 106,50 105,4~ 1~4,34 106,06 
1917 108,938 1~7,64 109,01 104,8~ 1~9,87 105,6~ 
1918 107,19 1~,91 107,9~ 105,7~ 1~1,79 106,~ 
1919 108,46 118,17 108,80 106.~6 1~8,71 106,93 
1900 107,~~ 1~5,6~ 107,~ 106,15 1~5,46 106,78 
1W1 106,03 11~,54 106,~9 105,95 121,64 106,47 

Moyenne 
1907-1911 105,19 1~,06 106,06 105,33 I 1~~,17 105,W 
19a-1916 105,74 125,00 106,46 105,37 1M,73 106,01 
1917-1W1 107,35 1~1,95 107,89 105,78 125,34 106.41 
1907-1W1 106,19 1~4,85 106,89 105,49 1~4,03 106,a 

Nombre absolus de 
garçons et de filles 537.W3 ~93.748 559.771 ~.OO5.667 76.159 ~.081.8~6 

Conolusions 

Les observations faites plus haut semblent favoriser les 
conclusions suivantes. 

1. La réponse à la question de savoir si l'age des parents 
à influencé le sexe des enfants nés ne résultera d'un résultat 
digne de foi d'un dépouillement de déclarations de naissance 
que si le nombre de déclarations à cOlllprendre dans l'enquète 
est si grand, que le hasard n'y est pour rien, meme dans la 
répartition des chiffres totaux. 

2. Les écarts dans l'age des parents considérés comme 
tels, ne montrent aucune influence. 

3. Après l'age de 35 ans il y a plus de chances pour 
les pères, ainsi que pour les mères, d'engendrer un nombre 
relativement moins grand de garçons qu'ils n'engendreraient 
avant l'age de 35 anso 

4. Dans le groupe d'age de 35 à 39 ans il y a une dimi
nution, autant pour le père que pour la mère. Cette diminu
tion ne se rétablit plus tard qu'en partie . 

. 5. Le père, ainsi que la mère, dans le groupe d'age de 20 à 

3 
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24 ans, donnent la plus grande prédominance de naissances 
masculines et la prédominance absolue se présente si le' père 
et la mère se rangent tous deux dans ce groupe (nombres ab
solus de 40.47~ garçons et de 36.997 filles: plus de 109 garçons 
pour 100 filles). 

J e me permets d'exprimer le vreu que les autres pays 
ouvrent également des enquetes d'une grande étendue qui 
puissent contraler les résultats des recherches dont je vous ai 
fait part. 

Conolusions 

It seems that we may come to the following conclusions 
as regards the predominance of male births. 

1. For the reply to the question as to whether the age w 
of the two parents has in any way influenced the sex of the 
children born, a reliable result of investigations concerning 
birth-entries is only to be expected when the number of entries 
is so large that ohanoe seems to be out the question, also in 
regard of the classification of total figures. 

2. The difference in age of the parents, taken as such~ 
does not show any influence. 

3. When parents (both fathers and mothers) are over 35 
years old, the chance of fewer boys being born seems to be, 
comparatively speaking, greater than with persons who are 
not 35 years old. 

4. In the age group 35-39 years a decrease is noticeable 
both for the father and the mother, and this decrease is later 
on only partly recovered. 

5. A strong predominance of male births is found in that 
category, where either fathers or mothers are from ~o to 24 
years old, and an absolute predominance is shown when both 
parents range under that head (absolute figures: 40.47~ boys 
and 36.997 girls; rather more than 109 boys to 100 girls. 

It is to be hoped that in other Countries too, comprehen
sive investigations may be made, in order to help us verify the 
results of the researches mentioned here. 

La Haye, Juin 1923. 



PROF. H. ZIEMANN (1) 
Generalarzt a. D. und friiherer Medicinal Referent in Kamerun. 

Deitra" zur Be'Tolkerungsfrage 
der farbi~en Ilasseo 

(Steigerung der Geburtenzahi und Verminderung (ler Kinderster
blichk(>it in deu Kolonien. Ein kolonial1hygieniscbes Pro
gramm der Yergangenheit und Zukunft). 

lch glaube im Interesse der Verstandlichkeit und des The
mas zu handeln, wenn ich zunachst auf das BevOlkerungspro
belm der farbigen Eingeborenen kurz eingehe, aber nur soweit~ 
als es in direkte'm und 1vichtigsten Zusammenhange mit unserem 
Thema steht. Wir wolIen hier gleichzeitig versuchen, ein zwar 
wissenschaftliches, aber auch Jedem versUindliches, zusammen
fassendes Programm aufzustellen, das fiir die weissen Beamten 
die leitenden Gesichtspunkte abgeben konnte. Eine moglichste 
Kiirze diirfte auch in Interesse der organischen Gliederung un
seres Stoffes liegen. 

Aus dem obenerwahnten Grunde wollen wir uns hier auch 
nicht auf die Erorterung einer einzelnen Kolonie beschranken .. 
sondern moglichst mehr oder weniger allgemein giiltige Ge
setze und Erfahrungen und die damit sich ergebenden Richt
linien zu beleuchten suchen. Jeder Arzt, jeder Verwaltungsbe
amte wird dann in einem speziellen J.i'alle die notwendigen 
Massnahmen mit Ieichter Miihe sich selber zusammenstellen 
konnen. 

Ich hoffe, dass auf diese Weise das, was weiter unten fiir 
die (friiheren) deutschen Kolonien erortert wird, sich ceteris pa
ribus auch fiir die meisten anderen Gebiete mit farbiger Bevol· 
kerung verwerten lasst. Zugleich ergiebt sich dabei eine objctive 

(1) Aus dem Pathologischen Museum der UniversiUit Berlin. 
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iibersicht iiber die bei uns fruher geiibte medicinisch kulturelle 
Tatigkeit. 

Wenn man in irgend eine'm, Lande die Geburtenzahl steigern 
1fJill, durfte es zunaohst das Wichtigste sein, dafur zu sorge n, 
das8 uberhaupt genugend gesohlechtsreife Individuen ver8ohiede
nen Geschlechts vorhanden sind, um schon an sich die Moglich
keit zu schaffen, dass moglich8t vie le Kinder gezeugt werden 
konnen, mit anderen W orten, Mensohenzucht zu llben, und zwar 

a) quantitativ, ' 
b) qualitativ. 

U nd da ergibt sich die Frage: Sind denn in den meisten 
Kolonien unter den Eingeborenen iiberhaupt relativ geniigend 
geschlechtsreife Manner und Weiber, um 

1). die natiirlichen, schon vorhandenen Reichtiimer des 
betreffenden Landes auszuniitzen, 

2). die vorhandenen wirtschaftlichen Entwicklungsmog
lichkeiten noch zu steigern, 

3). soviel Kinder zu erzeugen, dass die Arbeit dèr Eltern 
auch erhalten und durch Zunahme der Seelen-und Arbeiterzahl 
noch gesteigert werden kann ~ 

Die Antwort lautet, wenn wir die einzelnen KolonÌen be
trachten, im Ganzen recht betriibend. Wir wollen dabei noch 
ganz absehen von Siidwest-Afrika, wo ungeheure Sandwiisten 
bzw. wiistenhafte Steppen der Bewohnbarkeit des Landes 
schon an sich ge"risse Grenzen stecken, und wo zwischen den 
zwei Hauptstamlnen in der Mitte und im Siiden des Gebietes 
(Berrero und HottentoUen) lange Zeit standig Kriege gefiihrt 
wurden. 

Togo hatte 1912 mit 87.200 qkm z. T. laut Zahlung, z. T. 
nach Schatzung 1.031.715 farbige Einwohner, 

Kamerun mit 790.000 qkmm. nach z. T. recht rohen Schat
zungen 4.150.000. Nur in wenigen Bezirken fanden genauere Zah
lungen statt. 

Deutsch-SadwBst-Aft'ika batte mit 835.100 qkm etwa 140.000, 
schliesslich 5.600 Kaffern aus Kapland, 

Deutsch-Ost-Afrika mit 9i:J6.000 qkln etwas iiber 7.500.000, 
das Deutsche Sudsee-Gebiet mit etwa 242.500 qkm schatzungs
weise 600.000 und zwar, 

a) Bismarck Archipel mit etwa 6100 qkm etwa 200.000, 
b) Kaiser Wilhelm Land mit 17.900 qkm (= 1/2 Preussen) 

300.000. 
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c) Karolinen u. Palau-Inseln mit 1600 qkm,l etwa 15.400. 
Marianen mit 625 qkm, ~ 
Marsehallinseln mit 400 qkm. 9569, 

Samoa mit 2572 qkm 33.554 farbige Einwohner (Jahr 1911). 
Alle diese Zahlenangaben sind, da erst kurz vor Ausbrueh 

des Krieges die Bevolkerungsstatistik auf Grund der Steuerlisten 
verbessert werden soJlte, noeh immer cum grano salis zu ver
stehen. Sie dt1rften sich eher vielleieht noeh etwas geringer 
gestalten. . ' 

Wahrend in Deutschland vor dem Weltkrlege etwa 120 Eln-
wohner auf 1 qkm kamen, entfielen demnach 1911 in den Deut-
schen Kolonien . 

in Togo etwa 11 Einwohner auf 1 qkm 
» Ostafrika. 6-7 » » 1 » 

» Kamerun . 5 » » 1 » 

» S~moa. 13 » » 1 » 

» N eu-Guinea. 1-2 » » 1 » 

» Dtsch. Siidwestafrika nur 1/4 » » 1 » 

Wir diirfen selbstversUindlich alle diese Gebiete mit ihren 
individuell so unendlich versehiedenen Entwicklungsbedingun
gen nicht miteinander vergleichen, sondern miissen als Ver
gleichslander solche aussuchen, die, wenigstens geologisch und 
klimatisch, gewissB Vergleichswerte bieten. Und da miissen wir 
denn in der Tat sagen, dass die Volksmenge Ost-Indiens, z. T. 
auch Hinterindiens, Javas, einen starken Gegensatz bietet zu 
der sehr geringen BevOlkerungsmenge der meisten TeileOst
Afrikas, Kameruns, Neu-Guineas. Welche Mengen von wirtschaft
lichen Werten konnten von einer zahlreicheren Bevolkerung 
produziert, welches Plus von Einfuhrwaren bei ihnen abgesetzt 
werden. 1] nd wenn sogar in der Perle der Slldsee, in Samoa, 
wo ein denkbar giinstiges, tropiseh-insulares Klima herrscht, 
und wo die Malaria, die Geissel der anderen Kolonien, vollig 
fehlt, die Bevolkerung im Jahre 1902 von 32612 Kopfen in 4 
J ahren nur um 866 Kopfen sich vermehrte, so ist das l'elativ 
wenig. 

Vom " Jahre 1906 bis 1911 stieg die farbige Bevolkerung Sa
moas sogar nur von 33.478 auf 33.554, also nur um, sage und 
schreibe, 76 Kopfe in 5 J ahren. Das sind geradezu ersehreckende 
Zahlen, die, wie wir noeh sehen werden, gerade bei den raum-
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lich in sich abgeschlossenen Inseln der Siidsee von ganz beson
derer Bedeutung sind. Es isf mir nicht bekannt geworden, dass 
etwa von Salnoa eine starke Abwanderung erfolgt ware. 

N achdenklich stimmt auch, wenn wir die Lander Togos mit 
dem Hinterlande von Lagos, West Afrika', vergleichen, wo man 
in der Gegend der Stadte Abeokuta und lbadan viele Kilometer 
weit Gehoft iiber Gehoft, Dorf neben Dorf sieht, wo lnan sich 
beziiglich der Bevolkerungsdichtigkeit direkt in die dichtest be
volkerten lndustrie Gegellden versetzt glauben kann. Dabei han
delt es sich bei den erwahnten Kolonialgebieten um Lander, 
die klimatisch und geologisch an sich nicht mehr die Besiedlung 
hindern, als die erwahnten fremden. Jedenfalls bietet klimatisch 
und geologisch das Hintedand von Togo und Lagos) die beide 
zu Ober-Guinea gehoren, vie le Beriihrungspunkte. 

Hiernach konnten also die erwahnten Kolonien Z. T. noch 
bedeutend mehr farbige Bevolkerung ernahren, als bisher der 
Fall war. Und wenn in einigen Gegenden, Z. B. im Kiistenge
biete Togos, im Hochlande Kameruns, im Bamenda Bezirke, im 
friiheren Dtsch. Ost-Afrika, in Ruanda, in Neu Guinea zwischen 
Bismarck-und Finisterre-Gebirge, wir relativ volksreiche Gegen
den haben, so ist der Gegensatz dazu in vielen anderen Teilen 
um so starker. Es handelt sich im ersteren Falle auch ausschliess
lich Ufi Gebiete mit mehr oder weniger Steppen-oder Hoch
landcharakter. 

Betonen wir immer wieder, dass die Statistik in den Kolo
nien Z. T. noch ganz ausserordentlich im Stiche lasst. Wir wissen 
ja auch noch wenig von der allgemeinen Mortalitat und Mor
biditat, iiber die Sterblichkeit der einzelnen Lebensalter, z. T. 
auch iiber die Zahl der Kinder. Vielfach haben die Eingebore
nen es noch nicht gelernt, mit der Zeit zu rechnen. Daher die 
grosse Ungenauigkeit ihrer Angaben. Alle bisherigen Erfahrun
gen lassen z. B. auch darauf schliessen, dass das durchschniUliche 
Lebensalter der Eingeborenen niedriger ist als das der Europtier, 
dass man im Allgemeinen, mit Ausnahme von Mikronesien, nur 
selten wirklich alte Leute zu sehen bekommt, und dass sie durch-
8chnittlich eine weit grossere Anzahl von Krankheitstagen aut
weisen als die Europtier, wenn man, wie aut Pfianzungen, in 
der Lage ist, Vergleiche anzu8tellen. 

PEIPER, Nr. 32, sah in Kilwa, Ost-Afrika, ebenfalls schon 
ein Alter von 50 Jahren sehr selten, und auch die F'rauen sahen 
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dann schon sehr gebrechlich aus. Dasselbe berichtet Kopp 
(Nr. 14) von Neupommern. 

Jedenfalls mussten wir also, um dle Zahl der Geburten zu 
mehren und damit die wirtschaftliche Zukunft der Kolonien 
sichern zu konnen, zunachst ilberhaupt die absolute Bevolkerungs
zahl der Farbigen zu heben suche». Diese F·rage steht ja, 1vie w~r 
sahen, mit unserem The1na in direkter Beziehung. 

Hiernach wollen wir unser ganzes Thema ein
t e il en i n dr e i T e i l e. 

I) Welches sind die Griinde der relativen Be
volkerungsarntut im Ganzen und d'ie Mittel zu ihrer 
Behebung. 

Il) Spezielle Ursachen der Kinderste'rblichkeit 
und die Massnall,1nen dagegen. 

III) ~fa8snahmen ZU'l' Hebung der Geburten . 

• 
I. 

ALLGEMEINE GRUNDE DER RELATIVEN 

BEVOLKERUNGSARMUT IN DEN KOLONIEN 

UND DIE MASSNAHMEN DAGEGEN. 

1m Klima konnen die Grlinde fur die relative Bevolkerungs
armut vieler Gegenden nicht liegen, da bei den Eingeborenen, 
die sich meist seit Tausenden von Jahren im Lande befinden, 
durchschnittlich bereits vollkommene Akk1imatisation einge
ti eten ist. Da nun diese vollige Akklimatisation bei dem Einge
borenen erzielt und ihm daher auch korperliche Arheit moglich 
ist, er auch weit erheblichere Kalorienwerte an N ahrungsmit
teln, falls er sie bekommt, ohne erheblichen Schaden fur die 
Warmeregulation des Korpers aufnehmen kann, wie der Euro
paer, so miissen die schadigenden Faktoren mehr oder weniger 
vom KIima unabhangig sein, und es ergibt sich daher die N ot
wendigkeit, diese Faktoren, wissenschaftlich zu erforschen, eine 
Aufgabe, die m. E. sogar noch wichtiger ist als das Suchen 
nach neuen Krankheitskeimen. 

Die Griinde sind fur die einzelnen KoIonien nicht immer 
einheitlich dieselben. Es bestehen eben biologische V erschieden
heiten nach Rasse, KIima, Boden etc. Wir wollen sie hier aber 
doch im Interesse der Uebersichtlichkeit zusammenfassend be-



handeln, umsomehr, da sie fiir die mei8ten in Frage kommenden 
Gebiete mehr oder weniger zutreffen. Die Kinder haben unter 
allen dieseK Schadigungen ebenso zu leiden wi~ die Eltern. 

A) Ich erwahne zunachst d e n U r w a l d, der im Siidsee
Gebiet und in Afrika, besonders in Kamerun, riesige Strecken 
iiberzieht und schon rein mechanisch die Ausdehnung der Be
volkerung hemmL D ie Eingeborenen konnen mit ihren zum Teil 
elenden Werkzeugen die gigantischen Baume nieht fa11en un d 
suchen siè durch Abbrennen zn bezwingen, um Raum fiir An
ptlanzungen zu schaffen. Mit ungeheurer Sehnelligkeit wuehert in 
dem feuchtwarmen Klitna das Unkraut,. Jedem Reisenden noch 
ist in den Urwaldern die relative Seltenheit eines hoheren Tier
lebens aufgefallen. Die kIimatischen Faktoren, die das animalische 
Leben begiinstigen, Licht und Luft, werden eben durch die feuchte 
Baumdecke abiehalten. Pflug und Egge konnen in dero mit \Vur
zeln durehzogenen Boden nicht Anwendung finden, und in miih
seliger Hackkultur muss die Frau des Eingeborenen, nachdem in 
deln abgebrannten Urwalde durch Vermodern der SUimme eine 
Humusdecke geschaffen ist, die Pfianzungen anlegen. Wir konnen 
also sagen, dass der U rwald, im Gegensatz zu dem deutsehen 
Walde, bis zu ejnem gewissen Grade auch ein Feind des Menschen 
sein kann. Die neue Zeit wird es mjt ~ich bringen miissen, dass 
weit mehr als hisher mit neuen Methoden das Fallen der Baume 
betrieben und damit Raum fiir Kulturen geschaffen wird. In 
dem Kamerun-Gebirge wurde durch Anlegen riesiger Plantagen 
unter Lichtung des Urwaldes nach den Aussagen glaubwiirdi
gel' Ansiedler bereits eine nieht unerhebliche Aenderung de s 
Klimas in dem Sinne geschaffen, dass die Menge del' Nieder
schlage doch schon etwas nachgelassen haben solI. Zur Zeit 
der Deutschen Herrschàft. Ietzt sind viele Pflanzungen wieder 
,rerwildert. Es kommf noeh hinzu, dass selbst in Gegenden 
ohne Urwald Ptlug und Egge meist noch nicht Eingang gefun
den haben. Wir wolIen deshalb natiirlich noch nicht dero Urwalde 
als soichem den Krieg erklaren, da er j a eine FiilIe wirtschaft
!ieher Werte birgt. 

B) Mangel der lVo·hnung. 
Es· ist keine Frage, das in den Kolonien eine Anzahl von 

SUimmen reeht gute Hauser, bzw. HiiUen besitzen, die auch 
éinigermassen den Anspr-uchen der Hygiene entsprechen. Ich 
meine hier natiirlich nicht Hanser, die von den Eingeborenen ganz 
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i m europaischen Stile gehalten sind, wie z. B. zum Teil in den 
Kiistenplatzen Togos, Kameruns, Ostafrikas etc. Die Wohnungen 
der Eingeborenen im Hinterlande von Neu-Guinea, am Ober
laufe des Augustaflusses und solche in Kamerun, in der Gegend 
von Bamum um nur einige Beispiele zu erwahnen - diirftE n 
nicht nur architektonisch, sondern auch hygienisch im allge
meinen geniigen (Cfr. auch Kopp und KERSTEN N r. 1~. n. 14). 

Andererseits zeigen aber- viele Hauser bzw. Huttentypen 
Liederlichkeit in der Ausfuhrung, (Durchlassìgkeit gegen Regen,) 
wodurch bosartige Erkaltungen entstehen, z. B. neuerdings bei 
den Sulkes in Neupommern (cfr. KERSTEN) oder das Gegenteil, 
Mangel der Ventilation, wie man das namentlich im Manemgu
hagebiet Kameruns beobachten kann und werden so zur Brut
statte fur manche Krankheiten, wie Malaria. Die Eingeborenen 
scheuen die nachtliche Abkuhlung im Gebirge. Es kommt noch 
hinzu, dass das standig qualmende Feuer in den Hutten die 
Luft weiter verschIechtert, ohne aber mit Sicherheit krankheits
iibertragende Insekten, wie Mucken, fernzuhalten. Ich habe die 
letzteren ort genug in solchen qualmenden Eingeborenenhutten 
feststellen konnen, wenn sich der Qualm etwas verzogen hatte, 
indem die Tiere entweuer von aussen durch kleine Ritzen ein
drangen oder sich aus den Fugen in der Hutte selber hervor
wagten. Man wende nicht ein, dass die Eingeborenen den grossten 
Teil ihres Lebens ausserhalb der Hfitte zubringen. Nicht nur 
wahrend der Nachte, sondern auch wahrend der sehr haufigen 
Krankheitstage befinden sich die Eingeborenen in den Hutten. 
Gewis~ sind sie durchschnitLlich in ihren Gewohnheiten, also 
auch im Hutten- und Hauserbau, ausserordentlich konservativ, 
aber, wie wir noch sehen werden, sind sie bei geeigneter An
leitung doch durchaus geneigt, sich neuen Anschauungen, wenn 
sie den N utzen eingesehen haben anzupassen. 

In den Kustengegenden Kameruns z. B. haben die Eingebore
nen bereitwillig auf Drangen der Verwaltung in einem erheblichen 
Prozentsatz der Bevolkerung ihre Hutten insofern modernisiert, 
al s sie sich nach der Sonnenseite hin eine Veranda, die mit 
Pfahlen gestutzt wurde, schufen und Fenster in die Wande ein
brachen, um so Licht und Luft, den Feinden der Mucken und 
vieler Krankheitserreger, Eingang zu gewahren. J a, es gelang 
dort sogar innerhalb kurzer Zeit, die Eingeborenen von ihrer 
scheusslichen Sitte, ihre Toten in ihrem W ohnhause zu beerdi
gen, abzubringen und die Schaffung Eingeborener- Friedhofe zu 



· erwirken. Viele SUimme Afrikas neigen dazu, die Toten, wenn 
nieht in der Wohnhutte, so doeh in der Nahe zu beerdigen. 

Aueh die Beseitigung der FakaIien lasst oft sehr oder alles 
zu wunsehen iibrig, z. B. bei den Kanaken auf N eupommern 
(cfr. KERSTEN l. c). 

Wir mussen alles tum, um mehr und mehr die Eingebore
nen, wo sieh dazu irgend die Mogliehkeit ergibt, zum Bauen 
massiver Hauser naeh modernen Prinzipien anzuhalten, falls 
sieh das Material dazu besehaffen lasst. Das MaUendaeh del' 
Eingeborenen ist, wenn das betreffende Haus nur im ubrigen 
einigermassen den Prinzipien der Hygiene entsprieht, unbedenk
lieh, wie aueh das Strohdaeh unserer Bauernhauser Sehutz 
gegen K.alte und strahlende Warme der Sonne verleiht. 

Von grosser Wiehtigkeit ist, dass aueh die Gefangnisse hy
gieniseh gebaut sind, um keine BrutstaUe fur Infektion zu werden. 

C) M a n!J e l de r K l e i d u n g . 
Zweifellos erwerben in weiten Kreisen Afrikas, in Ost-Afrika 

und im Hinterlande Togos und. Kameruns viele SUimme dureh 
ihre weiten, burnusartigen Gewander guten Schutz gegen plotz
Hche KIimaveranderungen. Demgegenuber ist aber die grosste 
Mehrheit der Eingeborenen in dem Sudseegebiet, in Kamerun, 
z. T. aueh in Ostafrika, vor al1en Dingen in den Gebirgsgegenden, 
durchaus nieht rationell gekleidet. Gerade diese Eingeborenen 
leiden ausserordentli~h haufig an Bronehialkatarrh und Lungen
entzundung, die bekanntlieh bei Farbigen ganz besonders bos
artig auftreten und leieht zum Tode fuhren. Alle diese Leute 
stehen den Weehseleinwirkungen des tropisehen Klimas viel un
gesehutzter gegenuber als die Europaer. Sie vermogen ùie '.far
mebiIanz ihres KOl'pers dur'eh versehiedene Kleidung den jeweils 
weehselnden kIimatisehen Faktoren nieht anzupassen. Ieh habe 
im Hinterland Kàmeruns, in Mbo, in einer Hohe von 1600 m. 
Frauen fast absolut, in Bagam, sowie Bafu-Fondong in etwa 
1400 m. sogar absolut naekt gesehen, sogar ohne Schurz. Stets 
horte man abends an den Lagerfeuern, wenn die K uhIe der 
Naeht kam, ein enormes Hustenkonzert bei den Eingeborenen. 
Kommt in diese Gegenden erst die Tuberkulose, wird sie riesige 
Opfer fordern. Aueh KULZ (Nr. 18) sah die Kabres in Nord-Togo 
ganz naekt. 

Gewiss kann der Eingeborene im tropisehen Tieflande bei 
gleiehmassigem Klima in der heissen Jahreszeit ungestraft eine 
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:geringe Bekleidung oder volligen Mangel derselben ertragen. 
Der Eingeborene kann dann durch Leitung, Strahlung und Ver
dampfung die durch N ahrungsaufnahme produzierte Warme
mellge bequem abfiihren. 

Ganz anders aber sieht die Sachlage aus, wenn in der Re
gen- und U eberganszeit kiihle Regenmassen den nackten Korper 
peitschen und auf diese vVeise eine starke Abkuhlung bewirken. 
Est ist wahrhaft keine geckenhafte Spielerei, dass die Neger 
Verlangen danach haben, sich Regenschirme zu beschaffen. 

Viel haufiger erkrankt der Eingeborene aIs der Europaer an 
Rheumatismus und Lungenerkrankungen, wenn er stundenlang 
mit nackten Fiissen dtirch das feuchtkalte Erdreich waten lllUSS. 

Es ist nicht allei n Nachamungssucht, sondern das instinktive 
Gefiihl fur korperliches Wohlbehagen, welches die Eingeborenen 
veranlasst, sich, wo sie nur konnen, Kleidungsstucke anzuschaf
fen, um so gegen die Wechselwirkungen des Klimas geschiitzt 
zu sein. Wir sehen hier naturlich ab von den lacherlichen U e:
bertreibungen der sogenannten Hosenneger, die sich schwarze 
Zylinder auf den gegen die Sonne durch ihren W ollschadel gut 
.geschutzten Kopf zwangen oder dicke Friesjacken iiber den 
schwitzenden Oberkorper anlegen. 

Es istjedenfalls eine falsche Anschauung, dass, wenn wir den 
Eingeborenen europaische Kleidung bringen, wir damit auch eo 
ipso die vViderstandskraft ihres Organismus' im Kampfe um das 
Dasein schwachen. Gewiss ist das der Fall, wenn nicht dem 
Eingeborenen mit Rat und Tat helfend zur Seite gestanden wird. 
Unsere Kunst muss es sein, hier eine kluge, mittlere Linie zu 
finden, ohne die auch in den Tropen notwendige Abhartung 
des KOl'pers zu beeintrachtigen. 

D) Mange l der -E rnahrung. 
"r enn wir von einigen Siidseestammen und den Volkern 

mit etwas starkerentwickelter Viehzucht absehen, z. B. den Mtusis 
in Deutsch-Ost-Afrika, den Haussahs im Hinterlande Kame
runs und Togos, leiden die in den U rwaldern lebenden Stamme 
vielfach an einseitiger. bzw. Unterernahrung. Auch in Park-und 
Steppenlandschaften ist die Ernahrung oft zu einseitig, so dass 
die Eingeborenen, da del' Magen·Darm-KanaI nur auf bestimmte 
N ahrungsruittel eingestellt ist, bei Wechsel der Kost unter an
deren lokalen Verhaltnissen, Z. B. bei Versetzungen als Arbeiter, 
erstaunlich oft und leicht an Darmstorungen erkranken und 
sterben. 



Vor allen Dingen wird bei denmeisten UrwaldsUimmender 
Bedarf an tierischem Eiweiss nicht genugend und auch der VOtI 

Kohlehydraten und FeUen ,in sehr ungleichmii8siger Weise gedeckt. 
Dieser Mangel an tierischem Eiweiss bedingt es, dass gerade 

die U rwaldsUimme, falls sie Gelegenheit dazu haben, sich oft in 
geredazu sinnloser Weise an Fleisch iiberfressen, dass sie ta
gelang faulendes Fleisch aufbe'Yahren, um sich dem ersehnten 
Genuss so lange wie moglich hingeben zu konnen. Wer gesehen 
hat, mit welcher geradezu sinnlosen Gier NegeJ' in der Bauch
hohle eines erlegten Elefanten oder Flusspferdes sich tummel
ten, mit dem Haumesser Fetzen heraussabelten, urn diese zum 
Teil gleic~l roh zu verschlingen, wird die Richtigkeit des Gesag
ten durchaus bestatigen. Die Folgen sind oft schwere Magen
Darm -Katarrhe. 

Wir horten ja schon, dass der Urwald der Entwicklung 
hoheren auimalischen Lebens nicht giinstig ist. Es kommt hinzu, 
dass gerade in dem Urwaldgebiet Afrikas die sehr haufigen Tier
erkrankungen den Bestand an Haustieren, wie Schafen und 
Ziegen, leicht herabmindern und den von Rindern meist iiber
haupt unmoglich machen (Cfr. Nr. 44). 

. Vor allen Dingen fehlen in den Urulaldgebieten auch Dau~r
nahrungsmitlel, welche monatelang aufbewahrt werden konnen, 
wie z. B. Reis und Mais. Die Knoll~nfruchte, wie Manjok, Kolo
kasia, Yams, Bataten werden meist nicht lange aufbewahrt, so 
dass ihr Konsum sich mehr oder weniger auf die Zeit del' Ernte 
erstreckt. Die Kunst, diese Fruchte zu trocknen und das MehI auf
zubewahren,. ist noch wenig oder gar nicht verbreitet. Es kommt 
noch hinzu, dass manche dieser Fruchte, wie z. B. Kolokasia, 
einen relativ geringen N ahrwert haben und andere, wie Siisskar
toffeln, bei ausschliessIicher Ernahrung damit, leicht Darmka
tarrhe erzeugen. Jedenfalls ist Tatsache, dass viele Eingebo
rene sich zur Zeit der Ernte den Leib mit riesigen Mengen von 
Kohlehydraten vollstopfen und in der Zeit zwischen den Ernten 
Hunger leiden. Ein grosser Fehler ist auch, dass die Eingebo
renen vielfach nicht entfernl die regelmiissige Tageseinteilung in 
Bezug auf Arbeit, Essen und Schlafen sich zu eigen 'lnachen, wie 
die Europaer, und dass sie essen, wenn sie gerade Lust dazu 
haben. Auch dadurch leidet zweifellos die Elasticitat des Magen
Darm-Kanals, und die Disposition zu Magen-Darm.Katarrhen 
ist in reichstem Masse gegeben, jedenfalls weit mehr als bei m 
Europaer. Nicht umsonst sind daher die Eingeborenen gerade 
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fiir Rhicinusol ausserordentlich empfanglich. Es ergibt sich alS() 
fiir uns die Notwendigkeit, wo wir nur konnen, fiir Bekampfung 
der Tierkrankheiten und Einfiihrung' von Dauerernahrungsmit
teln, wie Reis und Mais, wo sie sich noch nicht finden, zu 
sorgen. 

Wenn man die Volker, die ilberhaupt bisher eine Art Ge
sehiehte gemaeht haben, 'uberschaut, wird man finden, ,dass es 
sich um VOlker gehandelt hat, die in erster Linie Kornerfruchte 
als Hauptnahrungsmittel erzeugt und verzehrt haben. 

Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass der 
Mangel an aniInalischer N ahrung in vielen Gegenden auch be
dingt ist durch das ungeheure U eberhandnehmen yon Raubtie
ren. besonders Leoparden, ferner' durch die sinnlose Art der 
Abschlachtung von den iiberhaup t vorhandenen Tierbestanden 
bei lnanchen feierlichen Gelegenheiten, wie z. B. bei Totenfesten 
usw., wie das namentlich in den Kiistenlandschaften Kameruns, 
in Bakossi, vielfach ublich ist. Durch Pramiierung fur Totung 
von Raubtieren, Verleihung vori Medaillen, uro die Eitelkeit der 
Eingeborenen anzuspornen, konnte da ausserordentlich viel 
geschehen (Mangel der Kinderel'nahrung vgl. im speziellen Teil). 

Bei denjenigen Stammen,. bei denen Erde- oder Lehnl
essen festgestellt wurde, (vgl. Medizinalberichte 1911/12, S. 100), 
wird man die weitere Bekampfung dieser Unsitte fordern. Nur 
gutgenahrte Eltern konnen fur gesunde N achkommen sorgen. 

Anhangsweise erwahne ich in diesem Zusammenhange auch 
den Ka/nnibalisHtUS, der ja bekanntermassen auf einigen Insel
gruppen der Siidsee und vor Allem im Hinterlande Sud-Kame
runs noch geubt wird, z. T. aus religi5sen und abergHiubischen 
Vorstellungen (um die Kraft des erschlagenen Feindes in sich 
auf'zunehmen), in Kamerun aber auch zweifellos zum rreil aus' 
Mangel an animalischem Eiweiss. 

E) lrlangel un T'rinkwasse't· bzw. schlechte Be
seh alfe n h e 'i t d esse l be n. 

In weiten Teilen der Kolonien, wo es noch nicht zur Schaf
fung von einwandfreiem Trinkwasser gekommen, ist diese Frage 
eine sehr heikle. 1m Kamerungebirge z. B. miissen die ~'rauen 
mancher Dorfer oft 3 bis 4 stundenlang wandern, um dann 
nach endlosem Warten tropfenweis das kostbare, ersehnte 
Nass zu erhalten. Aehnliches berichteten Kopp und Kersten 
(1. c.) in Neu-Pommern von den Kanaken. In anderen Gegen-



den, wie z. B. in Bamum (Kamerun), haben weite Streeken des; 
Landes ausserordentlieh schleehtes, triibes, graubraunes Was
seI', das von den Eingeborenen ungekoeht getrunken wird und 
wegen del' ungemein haufigen Infektion mit Krankheitskeimen" 
besonders der Dysenterie, von der grossten Gefahrliehkeit ist,. 
ebenso in Jaunde. Falle, wie in Palastina und Syrien, wo die· 
Eingeborenen zum Teil das grosste VersUindnis fur gutes Quell
wasser zeigen und oft lneilenweit gehen, um von einer beson
ders gesehatzten Quelle Wasser zu holen, wird man in den Ko
lonien vergebens suehen Vgl. z. B. Mcd. Bcrichte 1911/1~ S. 351.. 
Der Eingeborene entnimmt da sein Wasser, wo es ihm am be
quemstem geboten wird. Aueh hier kann dureh immer erneute' 
Belehrung undErsehliessung guter Wasserquellen, bei d~nen 
eine Infektion unmoglieh ist, AusRerordentliehes geleislet werdeno. 
Gutes, einwandfreies Trinkwasser ist ja fur die Hygiene Aller,. 
auch der Kinder, eine unerlassliehe Bedingung. 

F) S o n s t i g e de z i m i e 're n d e U r s a c h e n . 
Wir konnten fruher dazu in erster Linie die S k l a v c r e f 

reehnen, die aber in den friiheren Deutsehen Kolonien in Wirk
liehkeit zuletzt nicht mehr bestand bzw. dureh Gesetze zum 
Abbau gebraeht wurde. V gl. fruher die Entvolkerung des ehe
maligen Deutseh-Ost-Afrikas durch ara bische Sklavenhandler, 
die enorme Entvolkerung der Lander von Banlum in Kamerun 
durch die Raubzuge del' Fullah. 

Ieh reehne zu den sonstigen dezimierenden U rsaehen aueh 
die nicht seltenen K r i e g e de r E i n g e b o r e n e n s t ii m l1t e un
lereinander, die trotz aller Bemiihungen in entlegenen Teilen 
stellenweise immer wieder aufflammen, ferner das Vorhandensein 
von schwerem Aberglauben und Sektenwcsen. (Cfr. betr. 
dieser Faktoren die Statistiken weiter unten. 

Es gibt. z. B. in der Kustengegend Kameruns in delTI Urwald
gebiet Geheim-Sekten, die den Mord von Rassegenossen als 
verdienstvolles Werk betraehten, deren Mitglieder sieh auch 
angeblich in Tiger verwandeln, Ulll, mit Leopal'denfellen bedeekt~ 
Massenmorde zu begehen. 

Aueh der vielfache Aberglaube, dass die Menschen nicht 
aus naturlichen Grunden sterben, und dass daher die Todesfalle 
stets auf Vergiftung durch Angehorige zuruckzufuhren seien, 
spielt noch eine verderbliehe Rolle. Die Zauberpriester suehen, 
wenn sie nieht geniigend bestochen werden, nach angeblich 
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Schuldigen, die dann oft genug gezwungen werden, den Gift
trank zu wahlen (cfr. Nr. 48. S. 11). 

Ein weiterer dezimierender Faktor ist auch leider die Not
wendigheit, zur Einfuhrnng europaischer Zivilisation in den ein
zelnen Kolonien, Arb.eiter fur die Erbauung von E'in
senbahnen und sonstiger Kulturrverke zu stellen. 
Man gewinnt den Eindruck, dass manche Vertreter der Eingebo
renensUimme, losgelost von der Heituat, ganz besonders schnell 
trotz grosster Muhe und Sorgfalt, an Infektionskrankheiten ein
gehen. In Kamerun zeigte sich das besonders anfangs beim Bau 
der Eisenbahnen (ahnlich wie fruher beim Bau der Kongo-Bahn) . 
. Jled. Berichte 1910/11, S. 406). Dasselbe beobachtete man in an
deren Kolonien. Durch das Heraus'losen gerade der kraJtigsten 
Manner aus der Familie hat dieser Punkt auch fiir die Volks
ernahrung und vermehrung erhebliche Bedeutung. 

Es wurde versucht, durch Schaffung besonderer Arbeiter
kommissare, sUindiger arztlicher Ueberwachung, genauester Kon
trolle der Verpflegung, Mitgeben von Eingeborenenfrauen, die 
gleichzeitig als Kochinnen fiir Kochgemeinschaften zu wirken 
hatten, dagegen zu wirken. Vor allen Dingen wurde der Arbeits
kontrakt letzthin meist immer -nur fur ktirzere Zeit e/2 bis 1 
Jahl') abgeschlossen. Wir mussen alI m ah li eh dahin kommen, 
dass die farbigen Arbeiter, unter Gewahrung eines Deputats und 
Gewahrung eines Anteils an dem Gewinn der Erwerbsgesellschaf
ten mehr und mehr mit den Interessen der betreffenden Er
werbsgesellschaft verkntipft werden. Der Erfolg war in Kamerun, 
dass humane Pflanzungsleiter, unterstiitzt von tuchtigen Ar:bei· 
terkommissaren, zuletzt niemals liber Arbeitermangel zu klagen 
hatten, nachdem man die Arbeiter moglichst in Einzelquartieren, 
angepasst den gewohnten heimischen Verhaltnissen, nicht in 
Massenquaptieren untergebracht. Dort war die Infektionsgefahr 
viel grosser. 

Ein ernstes Problem beztiglich del' Volksvermehrung stelIt 
illr manche Kolonien, wie z. B. in den frùheren Kolonieen Ost
Afrika, Togo und VOI' allen Dingen im Siiden Kameruns, noch 
flas Triigerwesen dar. Durch die Bedtirfnisse des europaischen 
Handels sowohl, wie auch zur Befriedigung del' Handelsbediirf
nisse der Eingeborenen sind grosse Scharen von Eingeborenen, 
Manner und Frauen, um moglichst viel Geld zu verdienen, von 
Haus, Hof und Heimat verlockt worden, wo sie dann wochen
und monatelang auf der Landstrasse Waren schleppen und auf 



diese Weise nur Verbreiter von Krankheiten und Rauber in den 
Pflanzugen wurden. Stets war damit eine Storung des geregeltn 
Familienlebens gegeben. Wir mussen durch Belehrungen und 
Verordnungen, wie das in Kamerun und in Ost-Afrika durch Tra
gerverordnungen geschah, die Manner und Frauen unter den 
Tragern gesundheitlich schiitzen und durchgenaue Bestimmun
gen iiber Ernahrung, Hochstmass der Tragerleistung, gesichertcs 
Unterkommen in gesundheitlich iiberwachten Rasthausern, Aus
scheiden von Frauen in den Tragerkolonnen, speziell vom schwan
geren Frauen, die Dezimierung moglichst gering zu gestalten 
suchen. 

Vor allen Dingen aber gilt es, durch immer besseren A us
bau des Wegennetzes, Schiffbarmachung von Fliissen, die Tra
gerkolonnen uberhaupt iiberfliissig zu machen, um so die kraf
tigsten Teile del' einheimischen Bevolkerung der Produktion 
von Lebensmitteln, zu erhalten. Vor allen Dingen sei die Lo
sung: Baut Eisenbahnen, Eisenbahnen ersparen Menschen. 
(Nr. 31). 

G). Krank heUen infekt ioser Natur. 
Ich rechne hierzu in erster Liniè 

a) die M a, l a r i a, die nur in einigen Inselgruppen der 
Siidsee, z. B. auch in Samoa und Mikronesien, fehIt. 

Die Statistik in den Medizinalberichten gibt UllS iiber die 
Bedeutung dieser Infektionskrankheit bei den Eingeborenen nicht 
inlll1er ein klares Bild, da die letzteren z. T. noch den europai
schen Arzt scheuen, und vielfach unter dem Begriffe «Darm
katarrh », «Fieber», «Rheunlatismus» etc. die verschiedensten 
Krankheiten zusammengefasst werden. Wir kennen aber aus 
den fleissigen Beobachtungen iiber die Infektionshaufigkeit (Ma
lariaindex) in allen Kolonien (vgl. die verschiedenen Medizinalbe
richte der Kolonien) die enorme Verbreitung dieser Krankheit, 
besonders im Kindesalter. Den Einfluss del' Malaria auf die Ge
burten selber werden wir noch im zweiten Teil kurz zu beleuch
ten haben. Es ist hier nicht unsere Aufgabe, die Pathologie 
dieser fiir die Kolonisierung so wichtigen Tropenkrankheit im 
Einzelnen zu schildern. Auch fur die eingeborene Bevolkerung 
ist die Malaria, trotzdem im Laufe der J ahrtausende eine weit
gehende Resistenz gegen die Wirkung der Parasiten, wenigstens 
in Orten lnit endemischer Malaria, erreicht wurde, noch von 
ungeheurer Wichtigkeit, indem gerade die Kinder im zarten 
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Altar vor Eintritt einer Resistenz dahingerafft werden, Es lasst 
dann infolge Eintritts einer relativen Immunitat die Zahl der 
Opfer nach wahrend in Gegenden mit epidemischer Malaria, 
wo also nicht das ganze Jahr hindurch Infektionsmoglichkeit 
besteht, wegen Mangels einer Resistenz die Opfer noch zahl
reicher sind. Die Malaria iAt, wie die meisten anderen Infek
tionskrankheiten, auch eine Krankheit der Nichtziwilisation. 
Sie wird bei weiterer Verbreitung der Zivilisation von selbst 
mehr und mehr ilue Schrecken verlieren, wenn die Eingebore
nen social gehoben werden, durch Verbesserung der Wohnung, 
der Kleidung, der Ernahrung, Drainage der Sumpfe, Niederle
gung von Vegetation in den Ortschaften usw., wodurch die 
Lebensbedingungen fiir die Parasiten und die ubertragenden 
I nsekten imnler mehr verschlechtert werden. V gl. im ubrigen 
die Monographie (N r. 58. S. 300-303). 

b) Die Dysenterie, die tibriien infektiosen Darm- und die 
Wurmkrankheiten haben in vielen Gegenden der tropischen 
Kolonieen kaum weniger, ja z. T. noch nlehr Bedeutung, beson
ders fiir die Kinder. Wir kommen auch darauf noch besonders 
in rreil II zuriick. 

Wir wissen jetzt, dass weit mehr als bisher vermutet wurde, 
auch Paratyphus A und B in den Tropen vorkommen. Wir 
miissen daher auch mit ihrem Auftreten rechnen, nachdem T. a. 
i n den Kolonien bereits festgestellt. Ganz besonders ist aber 
die Dysenterie, und zwar die Amoben- und Bazillen-Dysenterie 
verbreitet. Man hat 1910 in Kamerun (West Africa) (Bamenda) 
·erlebt, dass besonders Bazillen-Dysenterie in epidemischer FOl'm 
durch Verseuchung der Handelsstrassen, und vor allen Dingen 
der Wasserstellen an denselben, Tausende und Abertausende 
von Opfern forderte (M ed. Berichte 1910/11 S. 4(2). Aehnliches 
wird von Ostafrika berichtet, und in Rabaul (Siidsee) nennt Wick 
die Dysenterie die eigentliche Geissel des Landes, der jahrlich 
Ungezahlte zum Opfer fallen. (Med. Berichte 1909/10. S. 487). 
Hier kann durch systematischen Verbesserung der Wasserver
h altnisse, Fassung der Brunnen und Quellen und entsprechende 
Belehrung noch UnendIiches gegen die Dezimierung der Bevol
kerung geschehen. Wir sahen den guten Erfolg bereits in den 
Pflanzungen Ostafrikas, besonders im Kampf gegen die in allen 
tropischen Kolonien so verbreitete Wurmkrankheit (Ankylostoma 
duodenale) bzw. Necator americanus). Med. Berichte 1910/11 
.s. 63 Dieselbe schadet ja nicht nur durch die BiIdung schwer 
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anamisierender rroxine, sondern aueh dadureh, dass sie die Dis
position fiir sekundare Darmerkrankungen sehafft. (V gl. vor 
Allem hierzu spater die StatIstik uber die Sudseeinseln). 

Eine seh were Geissel waren frliher die 
e) P o c k e n in allen Kolonien. Indes dureh die Berei tung 

von Lymphe. an Ort und Stelle, systematisehe Durehimpfung 
der farbigen Bev61kerung in beslimmten Zwisehenraumen, war 
es uns gelungen, die Sehreeken del' Poeken bedeutend zu vere 
mindern, (Nr. 47). 

Die uberall massenhaft verbreiteten Windpoeken durften 
fiir die Mortalitat, speziell der Kinder, in epidemiologiseher Be-
ziehung weniger in Frage kommen. . 

Von enormer Bedeutung sind aber wieder die 
d) Geschlechtskrankheiten, von denen in erster Linie 

die Gonorrhoe und die Syphilis zu erwahnen sind. Es ist geradezu 
ersehreekend, die Verbreitung der Gonorrho'e zu beobaelthen, die 
genau wie bei uns zu sehlilumsten Komplikationen und Steri
litat bei Frau und Mann fuhrt. Begunstigt wurde die Verbreitung 
zweifellos dureh die Soldaten, das Tragerwesen und nieht ge
nugend erfolgte Regelung der Prostitution. Man hat die letztere 
zu rege]n versueht, ohne aber in allen Kolonien siehere Resul
tate zu erzielen, da der Freiheitsdrarìg der Eingeborenen eine 
Kasernierung vielfaeh nieht zulasst. Vor allen Dingen muss 
man aber weiter dureh genaue Ueberwaehung aller Soldaten 
und Soldatenfrauen, sowie der Trager und der Handler herum
ziehender Stamme, z. B. der Haussahs, ganz besonders aber 
dureh Gratis Ambulatorien Gutes stiften. 

Die Lues solI im allgemeinen bei den Eingeborenen einen 
relativ luilden Verlauf nehmen, was aber nieht hindert, dass 
bei Infektion von Europaern in den Tropen sehwerste. der Be
handlung von Queeksilber widerstehende Luesformen entstehen 
konnen. Naeh dem unten erwahnten Beriehte aus dem fruheren 
Deutseh-Ost-Afrika 1910/11 solI im Bezirke Bukoba und Bambide 
leoba die Syphilis sogar ganz besonders viel Aborte und Kin
dersterblichkeit bedingt haben. Vgl. aueh die weiteren statisti
sehen Angaben in Teil II. 

Mir selber ist es gelungen, in 3 Fallen von besonders ma
ligner, in Afrika erworbener Lues die Spiroehaten sogar im 
Elute naehzuweisen. leh stehe daher der Annahme von Muh
lens, dass die Lues in den Tropén evtl. eine Absehwaehung 
erfiihre, bisher zweifelnd gegenuber. (Dtsch. med. Wochenschr. 
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19~O, Nr. 23) Jedenfalls hat sie fur die Pathologie del' Einge
horenen und ihre Nachkommenschaft grosste Bedeutung 

ù) Andere Spirochiiten - Erkrankungen. 
Erwahnt sei zunachst die Frambosie, die nach PEIPl<JR, KEH

~T}<~N, .TAEGER und anderen auch die Sterbehaufigkeit der Kinder 
beeinflussen kann. Wir lernen jedenfalls mehr und mehr erken
nen, dass die frambosie doch nicht die harmlose Krankheit ist, 
als die sie bisher teilweise aufgefasst wurde. Ich sehe hier ganz 
ab von der evo z.T. auf die Frambosie zuriickzuflihrenden, enOl'lll 
enstellenden Rhillopharyngitis mutilans (cfr. ];led. Be'ridIte LUm~, 
S. 327, die Ehehindernisse darstellen konnte. Ktilz berichtet 
aus N eu-Guinea, ùass sich dort tiefstehende Stamme del' stal'k 
mit Frambosie behafteten Kinder durch Aussetzen entledigten. 
El' gibt an, dort infolge sekundarer Infektion des Frambosie
neschwurs auch totlichen Ausgang gesehen zu haben. Gottlob 
haben wir in dem Salvarsan bzw. Neosalvarsan ein gHinzendeH, 
auch von den Eingeborenen viel begehrtes Mittel von ahnlich 
guter Wirkung wie bei del' Reku1'rens, die ja mehr Wichtigkeit 
nur fur das frlihere Deutsch -Ostafrika hat (dort besonders in 
Bukoba unò Schirati) Med. Berichte, 1911/12, S. 113. Fur die 
Yolksvennehrung dlirfte sie weniger praktische Bedeutung ha
ben, da ùie Eingeborenen schon von Geburt an einen gewissell 
Grad von Resistenz mitbringen, del' durch Jnfektion in del' Ju
gend noch erheblich gesteigert wird. 

Auch das tropische Be in[/eschwiir, Ulcus tropicum, das nament
lich in der Siidsee ganz besonders bosartige Formen annehmen 
kann, und dessen Entstehung durch das Barfusslaufen zweifellos 
sehr begilnstigt wird, ware als rasseschadigendes Moment zu 
erwahnen. Wochen, Monate, ja .Tahre lang schleppt sich solch 
ungliicklicher Kranker mit den sehr schmerzhaften, aashaft stin
kenden, ihn ganzlich arbeitsunfahig machenden Geschwiiren 
herum, bis ihn ein giitiges Geschick entweder erl6st oder in 
die Hande des rettenden \veissen Arztes fiihrt. V gl. unten die 
Statistik i. Teil II. 

Das venerische Granulo'm, die den Tropen eigentiimliche 
Geschlechtskrankheit, diirfte wegen ihres immerhin relativ sel
tenen Vorkommens wohl nicht zu den eigelltlichen Rassescha
digungen der Eingeborenen gehoren. Cfr. W. H. HOFFMANN Nr 10. 

Auch die Lepra und Schlafkrankheit seien hier erwahnt, 
da die Lepra in allen Kolonien eine starke, z. T. sehr starke Ver
breitung gefunden hat, besonders in einigen U rwaldgebieten 
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Kameruns, wo 1910 von mir bei Aushebung von Arbeitern fiir 
die Bahnbei dem Stamm der Banjangs bis zu 30 % Leprose 
(lepra anaesthetica) festgestellt wurden. Die Lepra fiihrt nach 
ZIEMANNS Erfahrungen (Nr. 50) zu Impotenz, auch bei der milde 
und chronisch verlaufenden N ervenlepra und ist dadurch und 

'. durch die von manchen Stammen geiibte zwangsweise Isolie
rung aueh ein Ehehindernis und damit auch fur unser Thema 
von Bedeutung. Die Bekampfung ist jetzt wohl in den Kolonien 
aller interessierten Machte durch Schaffung von Leproserien in 
Angriff genommen, hat aber meist noch mit erheblichem Wider
stand derEingeborenen zu rechnen. 

Die Schlafkninkheit betrifft in erster Linie ja nur weitere 
Teile:Kameruns und Ostafrikas, wahrend sie in Togo bekanntlich 
einen leiehten Verlauf nilnmt. Auch hier nahmen wir den Kampf 
nach den Prinzipien ROBERT KOCHS mit gHinzendem Erfolge auf 

. durch systematisehe Bekampfung del' iibertragenden Fliegen und 
Behandlung der Kranken selber bzw. der Parasitentrager. In den 
befallenen Teilen, wo jabekanntlich manche Ortschaften ganz 
ausgestorben sind,' hat diese Krankheit fur die Volksabnahme 
auch insofern Bedeutung, als beL den lnfizierten- die Potentia 
coeundi ebenfalls bald sinkt. Wie weit bei der Bekampfung bier 
das Deutsche Mittel «Bayer 205 », das bei Tierversuchen so 
glanzende Aussichten eroffnet, uns weiter helfen wird, muss die 
Zukunft lehren. V gl. die Arheiten M. MA YERS im Arch. f. Schiffs
und Trop. Hyg. 19~2. 

Die evtl. bevolkerungmindernde Bedeutung der Filariawr
krankung fiir manche, Gegenden, z. B. der Filaria-Ioa-Infektion 
fiir die U rwaldregion Kameruns, musste noch weiter erforseht 
werden. Es ist kein Zweifel, dass sie dort wegen der vielen, z. T. 
letai verlaufenden M uskelabseesse wenigsten fiir die Kinderer
zeuger nicht unerhebliche Bedeutung hat. Vgl. Nr. 57. 

Zum Schluss noch einige Worte uber die Tuberkulose, ein 
Wurgeengel del' vielleicht noeh einmal berqfen ist, von samtli
ehem Krankheiten die grosste Bedeutung zu gewinnen. Cfr. 9, 
17, 28, 29, 35, 42, 56 .. 

Zu berucksichtigen ist, dass auf Grund der bisherigen Un
tersuehungen aller Forseher die Tuberkulose bei Naturvolkern, 
bei denen sie vorher noeh nieht Eingang gefunden hatte, infolge 
volligen Mangels einer ererbten relative n ImmuniHit bzw. Resi
stenz ganz ausserordentli .... h bosartige und jedenfalls akute For
men annimmt. Diesel' Prozess der Verseuchung mit Tuberkulose 



wird bei der immer weiteren Er~chliessung der Kolonien in zu
nehmendem Masse sieh bemerkbar machen. Es ist daher klar,. 
dass die Bekampfung diesel' Seuehe bei den l~ingeborenen uns 
vor ganz besonders selnvierige Aufgaben stellen wird. Auch 
hier werùen wir' dureh moglichste Fernhaltung von chronischin
fizierten Europaerll yon den Kolonien und dureh Bekampfung 
der Tuberkulose nach den obenerwahnten Prinzipien R. Kochs 
(Feststellung der Kranken und del' Bazillentrager, sowie Behand
lung derselben) das Kampffeld zu behaupten suehen. Erwiihnt, 
sei noeh, dass nach Kiilz (Nr. 27) die 1.1uberkulose in Neu-Guinea 
besonders eigenartige und bosartige Formen aufweisen kann. 

A l k o Iz o l 'Ì 8 'In .U s. 

Da del' Alkohol ganz besonders im Stande ist, das 1(etlli

lJlasnta und damit dis Nachk01nmensch~ft dauernd zu schiidigeu ~ 
ist die Bekiimpfung des AlkohoUsmus eine ganx besonders Iridi' 
tige Forderung, ganz hesonders des ehronischeu. 

Gewiss, es gibt eine ganze Anzahl von Stammen, die noch 
gal' nicht die Bereitung von Alkohol aus gewissen VegetaLilien 
kennen. Andererseits haben wir viele, die selbstbel'eiteten A l. 
koho], wie Palmwein, in gl'i;sster Menge zu sieh nehmen. In 
iilpalmreiehen Gegenden Karneruns, \Vie heim Ende del' Ma
nemgubabahn, kann man eine Oelpalme neben del' anderell 
angebohrt und degenerieren sehen, weil fiie Eingeborenen mUg
lichst schnell und moglichst viel von dem ersehnten, bald gà
renden Nass erhalten woIlen. Der Alkoholgehalt des Palmweins 
kann sogar 4,38 % und etwas mehr betragen, erreieht also den 
unseres Lagerbieres. 

Das Bier von Kaffel'nkorn (Andropoghon Sorghum) hat al
lerdings nul' etwa 1, 27 bis 1,3 0

,'0 Alkohol, das von Hirse (be
kannt al~ Ponlbe) elwa 2,37 %. Man bedenke aber, dass die 
J~ingeborenen diese Fliissigkeiten, wenn sie sie haben, in ge
radezu unglaublichen ~lengen vertilgen, oft bis zur sinnlosen 
Berauschtheit . 

r~rrotzdem sind diese Gefahren no eh erheblich geringer als 
die Gefah,' der Eillfuhr des schlechten, fiiI' den Eingeborenen
geschmack zUl'echtgebrauten, mit Geschmaks- und Riechstoffen 
Yersetzten, nieht selten Amyl- (zuweilen ~ogar Methyl) Alkohol 
enthaltenden, sogenannten Trade Rums. Man kann unter der 
Ein\virkung des letzteren bei Eingeborenen oft genug akute und 
chronische AJkohol-Psychosen beobachtell. I n den Deutschen 
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Kolonieen wurde der Kampf gegen den nieht Trade-Rum mit 
scharfsten Mitteln durchgefuhrt. Leider war in Afrika vor 1914 
eine Einheitliehkeit in diesem Kampfe nichzu erzielen. 

U eber die evtl. schiidliche Bedeutung eines ilbermiissigen Ta
bak- oder Betel-Genusses fiir- die eingeborene Bevolkerung liegen 
beweisende Mitteilungen meines Wissens noch nieht vor. Der 
Betel-Genuss ist ja bekanntlichin der Siidsee ziemlich weit 
verbreitet. 

KERSTEN (l.e.) erwahnt iibermassiges Rauehen und Betle
nusskauen bei den Sulkaleuten auf Neu-Pommern (Neu-Guinea
Gebiet). 

Inzucht. 

Man hatte mit diesem Begriffe als rassevermindernden 
Faktor friiher vielleicht zu viel operiert. Es liegt ja in der Tat 
nahe, anzunehmen, dass auf Inseln oder in Urwaldgegenden, 
die durch reissende Fliisse oder Gebirge von anderen Orten ab
gesehieden waren, dureh immerwahrende Inzueht eine Degen.e
ration der Rassen eintreten konne. Wir sehen aber. Z. B. auf 
Neupommern (Siidseegebiet) in den Kanaken einen Stamln, bei 
dem Bevolkerungszunahme zu erwarten ist, wahrend das bei den 
ebenfalls dort wohnenden Sulkas nicht der Fan ist. Die evtl. 1n
zueht allein kann hier also unmoglieh die Sehuld beziiglieh del' 
Sulkas tragen. Hier kommen eben Faktoren in Frage, die wir in 
Abschnitt II und III noch naher ergriinden werden. Wir wissen 
ja auch aus den Ergebnissen der Tierzueht, dass vielfaeh eine 
gewisse Zeit geiibte Inzueht moglieh ist. Immerhin waren wei
tere zuverHissige Forschungen iiber die evt!. Wirkung del' In
zueht in rassebiologiseher Hinsieht erwiinseht. 

Die M ischlings frage in ihrer Bedeutung fiir die Rassen
yerminderung brauehen wir hier nur kurz zu streifen Ueber 
die wirtsehaftliehen und soeialen Sehaden, die durch Misehung 
der weissen mit der farbigen Rasse entstehen, sind sich wohl 
alle Autoren klar. V gl. z. B. ZIEMANN N r. 54 S. 4-12, Verhan
dlungen der deutschen Kolonialgesellschaft, 1912 und 13 usw. 

Aber wenn eine farbige Frau sich dem Europaer als Con
kubine hingibt, entzieht sie si eh ihrer MuUerpflieht gegeniiber 
i hrer farbigen Rasse und setzt vielleieht MisehIinge in die WeH, 
die in der Mehrzahi der Falle bekanntlieh zu Unfruehtbarkeit 
verdammt sind. Die Ausnahmen bei den Bastards in Afrika 
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werden wir gleich kennen lel'nen. Uebrigens sollen sich nach 
miindlichen . Mitteilungen dic Mischlinge aut' den Philippinen 
und Java ganz gut vermehren. 

Die kleine Tahelle betreffs Samoa enthillt Ieidel' zu kleine 
Zahlen, Illll damit operieren zu k()Ilnen. 

1Hischliugeim 8chu,tzgebiet Deutsch-1Ve1t- Gu.'illen 

(ausschl. des lnselgebietes). 

mannI. Il: weibl. I zusammen 

1--1 
10 I 7 I 17 

i I 

I davon unter .Jahren lr) 

I miinn~ weibl~ zusammeIl 

I H () 12 

Imluerhin ist die Geschlerhtsproportion inder Kindheit von 
100: 100 eine Zahl, die weit von dem Typus del' Siidsee-Insu
laner abweicht. (Cfr. A1ntsblatt l. Neu-Guinea, 1913. S. 57. Leider 
sind aber auch diese Zahlen zu klein, um darauf gllltige Schliisse 
aufbauen zu kUnnen. 

II. 

SPEZIELLE, DIREKrrE URSACHEN DER 

KINDERSTERBLICHKElrr 

UND MASSNAHMEN ZUR HEBUNG DERSELBEN 

STATISTISCH~J ERHEBUNGEN. 

Ehe wir die einzelnen Ursachen der Kindersterblichkeit 
n~iher beleuchten, wollen wir an Band del' vorhandenen Statistik 
den furchtbaren Ernst der Lage in denjenigen Kolonien, wo iiber
haupti diesbezuglich ausfl1hrliche N achforschungen 8tattgefunden 
haben, beleuchten. Es ist dabei nur zu bedauern, dass die Fra
gestellung nicht allgemein nach einem gewissen gleichen Schema 
stattgefunden hat. vVichtig ist dabei die SclLeidung der unter
suchten Landschaften, je nach den klimatischen Eigenschaften, 
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da dadurch naUlrlich auch verschiedene biologische Bedingun
gen fiir die Bevolkerung gesetzt sind. 

Togo 

Diese kleinste friihere Deutsche afrikanische Kolonie verfiigt 
leider, woJ11 wegen U eberlastung der damaligen Regierungsarzte 
nicht iiber eine brauchbare Statistik beziiglich des prozentualen 
Anteils von Mannern, Weibern und Kindern der Eingeborenen 
an der GesaI!ltbevolkerung. 

Deutsch - Sii dwe st - A fr ik a. 

Hier, wo wegen des enormen BevOlkerungs - und Arbeiter
mangels eine Statistik doppelt notwendig gewesen ware, fehl t 
solche leider ebenfalls. Sie soUte lt. Verordnung vonl 1. Januar 
1912 ab ins Leben gerufen werden. Die Fluktua tion der Bevol
kerung, der U mstand, dass die Bewohner., die Herrero, Damara, 
Nama und Buschmanner zum Teillange sich kriegerisch gegen
iiberstanden, ferner der D mstand, dass die Ovambo, der kraf
tigste und zahlreichste Stamm IIn N orden del' Kolonie, dero 
Eindringen del' Europaer in ihr Land sich feindlich entgegen· 
stellten, hinderte eine genauere Bestandsaufnahme. Dm so wert
voller ist eine Tabelle NAEGELES 1), der in Keetmanshop, im Bezirk 
Rehoboth, folgende Erhebung macht: 

TABELLE II. 

Untersucht wurden Manner I Weiber I Kinder 

Bastards. .. ---:;- 79 171 ( 31 ID. 

Hottentotten. 128 294 109 ( 27 m. 

Hereros und Damaras 234 265 111 ( 54 m. 

Bergdamaras 23 10 

I 
3 ( 1 m. 

26 9 4 ( 2 m. 

I Summe 

40 w.) 

82 w). 

57 w.) 

2 W')i 

2 w.) 

227 

531 

610 

36 

39 Kapeingeborene 

478 657 /298 (115 m.l83 w.) - 1443 

i) NAEGELE, Med. Berichte, 1910/11. S. 538. 
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\Vir sehen hier eine relativ sehI' geringe KinderzahI, gallz 
besonders bei den Herreros, aber gottlob doch bei den erstell 
3 SUimmen, die etwas grossere Zahlenl'eihen aufweisen, ein 
Uebelwiegen des weiblichen Geschlechts, welches bessel'e Aus
sichten fiir die Zukunft eri>ffnet. wenn die MortaliUit erst hel'
abgedriickt sein wird. 

Das Uebenviegen des weiblichen Gesehlecht~ besteht schon 
in der Jugend. besonders bei den Hottent0tten. Spàtere Untel'
suchungen werden aueh hiel' den feineren Mechanismus auf
kliiren k(jnnen und feststelle~l, \Vie das (ieschlechtsverhàltnis 
del' HottentoUen bei der Geburt ist. Die amtlichen Angaben 
iiber die Mortalitàt der Kinder entbehren leider del' Genauigkeit. 
Von den' von Nagele Untersuchten hatten ein Alter von Gr) 
Jahren und dariiber uur 44 = 3,7 % al1er Untersuchten. Davon 
entfielen auf die Bastards (Mischlinge von Buren und Hottentot
tenfrauen) 5,5 % del' Untersuchten, Hottentotten 4,0 %, Berg
damaras 5,!) %. Herreros und Damaras O,H °/0, Kapeingeborene 
2,f) %. Zahlen, die ,viI' im tropischen Af'l'ika nie erreichen witrden. 

Anhangsweise seien hier noch Beoba(',htungen J~. F'ISCHERS 1) 
erwàhnt bei den Bastal'ds (etwa HOOO Seelen), die sich zu einem 
VtHkchen mit selbststandiger ~igenart entwickèlt llaben. Be i 
ihnen fand Fischer eiuen ~iussel'st giinstigen Prozentsatz hin
sichtlich der GebUl'tell, niimlich 7, 7 aut' 1 l11 rau, \Vas sonst bei 
Bastards verschiedener Rassen bekanntlich nicht beobachtet 
wird. Auch das ZahlenverhaltnÌs del' Miinner und Frauen er
reicht bei ihnen mehr europaiRche Verhtlltnisse afs bei den Hot
tentotten. 

Wir sehen hier einen ersten Versuch einer wirklichen mas
senhaften und stammesweisen Zahlung nach Geschlechtern und 
Kindern. Cfr. J1Iediz'inalberichte1:tber die deutschen Schutzgebiete, 
1909/10 S. 343 - 349. (Von Verf. veranlasst). 

l) E. FISGH~~R: Die Rehobothes Bastarde und das Bastardierungsproblem 
beim Menschen. 
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TABELLE III. 

Prozentuales Verhiiltnis von Miinnern, Weibern und Kindern zur 

Gesamtbevolkeru,ng in Kamerun. 

Ort 
Manner Weiber Kinder Gesamt- BE\merkun-

Proz. Proz. Proz. zahI gen 
----

a. Kuste 

Duala . 38,8 I 35,0 

I 

31,0 

I 

63.615 
Kribi 34,3 

I 
40,5 ~~,~ 37.756 

Rio del Rey. 38,4 37,~ ~8,0 11.150 
b. Randgebirge, Urwald- und Parklandschaft 

Bnea 36,1 37,6 ~6,1 8.364 
Bare 40,8 37,9 ~1,3 9.138 
Lolodorf . 30,6 45,9 ~3,5 ~. 111 ~ Hier i~t st~rker 
Jaunde, Bezirk. ~7,3 36,4 35,0 139 536 w e l b eruber-

. schuss, da 
Ebolowa, Bezirk ~8,3 37,7 33,8 5. 551 Manner viel-

c. Grasland. fach als Ar-
beiter JP. ah-

Dschang ~4,3 

I 
385~ 

I 
37,4 j 107.465 wesen sind. 

Banjo. 33,3 33,3 33,3 1~9.00D 

d. Hinterland. 

Dume. 31,5 30 39,5 97.566 

Der Gesamtprozentsatz der l\Hinner, Weiber und Kinder 
ergabe nach diesen Angaben fiir 

Duala 104,8°/0 statt 100 
Kribi 97,°/0 » » 
Buea 99,8°10 » » 
Jaunde. 98,7°/0 » » 
Ebolowa 99,8°/0 » » 

Dume 101,% » » 

Der Fehler ist aber, ausser fiir Duala und Kribi, relativ so 
klein, dass er fiir unsere Zwecke hier ruhig vernachHissigt 
werden kann. 

Wir sehen auch in dieser Liste, die j a von Laien aufgestellt 
werden musste bei Eingeborenen, deren Angaben immerhin sehr 
mit Vorsicht zu betrachten sind, im aIlgemeinen ein Ueberwie-

... 
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gen der "Teiber, was ja im Sinne der Bevi>lkel'ungsstatistik als 
giinstig zu bezeichnen ist. Nur in Bare, einer Gegend lnit z. T. 
untel'ernlihrter und degenel'ierender Bev6lkel'ung' 1st die 'Veiber
proportion gerillgel', ebenso, angeblieh in Duala, \\'0 aber die 
Zahlenangabell bei del' besonders Hignel'ischen und sehr tluk
tuierenden' Bev()] kerung zweifelhalft sind. Die l\inderproportion 
schwankt in weiten Grenzen und mOsste teilweise als dUl'chaus 
ungeniigend angesehen werden. Leider ist die Statistik nicht 
auch ausgedehnt auf Zahl der Aborte und rrotgehurten, die Ge
schlechtsproportion del' neugeboren Kinder, Zahl der inl ersten 
Lebensjahr verstorbenen, Ursachen del' rrodesfHl1e und Zahl del' 
am Leben gebliebenen, um auf diese vVeise die Aufzuchtquote 
einer Rasse zu bestinunen. 

Dieselbe beruht bekanntlich aut' del' (jeburtsUihigkeit del' 
Rasse und der Sterblichkeit..Te nach dem Plus- oùer Minuscha
raktel' diesel' beiden Faktoren, del' N ataliUit und MOl'taliUit und 
dell feinel'en Sehattierungen im Verhiiltnis diesel' beiden zuei
nan.der, werden wir also lIlit Vmkern bzw.H.assen zu tun ha
ben, clie an Zahl zunehmen, sieh gleiehhleiden oder abnehmen. 

Einen intpressanten Beitrag (Cfr. Tab. IV.) liefert .JAEGER aus 
der Urwaldregìoll, Ebolowa in del'selben Kolonie. (lVeil. Bericht, 
1909,'10. S. H()i». 
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TABELLE IV. 

Verhiiltnis der Geschlechler in Ebolorva (Kamerun) 
bei 5527 Seelen in % nach JAEGER 

1458 Manner ~6,3% 997 Knaben 18 % 104 Greise 1,9 /0 
17~7 Weiber 31,~ % 874 Madchen 31,~ % 367 Greisinnen 6,6 % 

(Die Gesammtsumme musste eigentlich 100% sein, betragt 
hier aber in Folge einer kL Fehlers 106,7%) 

Von 1015 anwesenden geschleehtsreifen Weibern waren 

59 = 5,8% sehwanger, 
~46 = ~4,2% bisher unfruchtbar. 

Diese 246 verteilen si eh auf folgende Lebensalter 

unter ~O Jahren 137 = 13,75% 
~O bis 30 » 70 = 6,9 % 
30 bis 40 » 929 = ~.8 % 
uber 40 » 10 = 1,0 % 

V on 700 Weibern wurden geboren 238~ Kinder 

davon leben 1561 
gestorben 8~1 

abortiert 133 

(1205 m. 1177 w.) d. h. 102,4: 100 
( 766 m. 795 w.) oder 96,4: 100 
( 44~ m. 379 w.) 116,6: 100 
( 20 dieser Weiber hatten Zwillinge) 

Das Verhaltnis def neugeborenen Knaben und Madehen 
(10~, 4: 100) war also sehon niedriger als in Europa (106: 100)~ 
das Verha.ltnis der Geburten zu den Aborten wie 17,9: L 

Angebliche Tode8ursachen bei 821 Kindern. 
(geordnet von mir nach der Haufigkeit) 

1) Totgeboren 190 
~) Unbekannte Ursachen 177 
3) Malaria 115 
4) Darmkrankheiten 110 
5) an Milchmangel der Mutter66 
6) im Kriege umgekomn1en 44 
7) Frambosie 31 

8) Fruhgeburt 18 
9) Brustkrankheiten 15 

10) verungluekt 14 
11) bei eigener Geburt 11 
1~) versehiedene Leiden 10 
13) Wassersucht 5 
14) Selbstmord 2. 

Von 568 Mannern hatten 110==~Oo/0 Tripper, 19 Sehanker. 
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Aus den Zahlen del' Geburten ergibt sich also, dass, wenn 
wir die 700 fruchtbaren und 109 unfruchtbaren Weiber iiber 20 
Iahre zusammenrechnen, aut' eine Frau noch nicht 3 Geburten 
kamen und noch nicht 2 lebende Kindel'. Diese Zahlen l'eden 
von einel' Tragodie im Urwalde. Dabei i~t del' betrefl'ende Stanlm 
(Buli) sogar noch einer (leI' kraftigsten. 

Die Gesehlechtspl'oportion der Erwachsenen ist durchaus 
norma!. Hier ist die Geburtsfahigkeit des Volkes also BUI' durch 
u'ussere, del' Beseitigung zugiingliche Umstiinde bedroht. Diese 
Statistik ist um so wertvoller, als sie von einem zuyerlassigen 
A rzte selber angestellt wurde. (In Batscham, Manemgubagebiet 
hatten die Frauen fast nie mehr als 2 Kinder). 
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Il Anzahl der 
von 100 

O l't Weibern im 

I 
ganzen 

geborenen 
Kinder. 

Duala 3~~,1 

Viktoria ~38,5 

Kumba (Dorf 
bei Albrechts- 34~,5 
hohe) 

Kribi 114,0 

Bezirk Ja-
unde. . 
Mwog-Manga 380,9 
- Odsa. 

Engoner - ~50 
Ekiemba. 

Dorf Tina. 105,1 

Mwogatemen-
ge, Mwolga (a. 
d. Karawanen-
strasse viel 476,2 
Prostitution 
u. Geschlechts 
- krankheiten 

Ebolowa ~14,6 

Dschang 184,3 

Joko 137,8 

Militiii station I 66,7 
Soppo 

Hottentotten 
\ 

~~9,6 

Uebers'icht iiber das VerhaltJ1'is dwr 
der Kinder, Aborte USlt'. bei 

Kamerun S. 349. 

Anzahl der Von 100 
auf 100 Wei. Sterblich- Anf 100 

Auf 100 V\' ei- 'Weihern ha-
berkommen- keit der Weiber wie- ber wieviel ben wieyirl 

den noch Kinder viel Aborte'? a) Zwillinge nicht ge},n-
lebenden % h) Drillinge ren? 
Kinder 

a. Ki.istenl 
136,1 57,8 ~5,4 a) 5.5 1~ 

b) 1 
11~,4 5~,9 18 1 10,7 

1~0,4 64,8 - 1 16,8 

I 
68,1 40,3 3,3 1,7 45,9 

b. Rand des afrik. Plateaus 

2~5,4 40,8 8,3 - ~6,6 

176,7 ~9,3 30 - 19,0 

59,7 43,1 7,7 1.3 24,0 

371,4 ~~,O 55,5 3 61,0 

75,6 64,8 14,6 7,3 36,5 

c. Graslan 

I 
8~,3 55,3 4,0 3,9

zw'l 4 

I 
94,0 31,7 ~2,2 -

I 
13,8 

d. Solda 

I 
37,9 

I 
43,~ I 

33,3 I -

I 
59 

I I I 

e. Kriegs 

I 
9~,6 

I 
59,7 

I 
- I -

I 
19,0 

I 

Hilufìgkeit der Geburten, Sterblichkeit 
den e'ingeborenen Frauen 

]lediz'inaJ . Bericht 1909/10. 

Hochste 
Zahl der 

Kinder von Zahl'der untersuchten Weibel' und Kinder 

,A,. 
,1Wcibim 
ganzcn ge-

horcn. 

t 
't 

I 

l' 
I 

andschaft. 
J2 560 Weiber 1804 Kinder im ganzen geboren. 

762 Kinder noch lebend. 
9 ~60 Weiber6~0 Kinder im ganzen geboren. 

~92 Kinder noch lebend. 

lO 113 Weiber 387 Kinder im ganzen geboren. 
135 Kinder noch lebend. . 

~35 Weiber 268 Kinder im ganze n geboren. 
160 Kinder noch lebend. 

(Urwald oder Parklandschaft.) 

12 110 Weiber 419 Kinder im ganze n geboren. 
248 Kinder noch lebend. 

7 30 Weiber 75 Kinder im ganzen geboren. 
53 Kinder noch lebend. 

lO 375 Wei-ber 294 Kinder im ganzen geboren. 
~24 Kinder noch lebend. 

12 63 Weiber 300 Kinder im ganzen geboren. 
~34 Kinder noch lebend. 

1~ 1 41 Weiber 88 Kinder im ganzen geboren. 
31 Kinder noch lebend. 

dschaft. 
5 1254 Weiber 468 Kinder im ganzen geboren. 

~09 Kinder noch lebend. 
5 135 Weiber 186 Kinder im ganzen "geboren. 

11~7 Kinder noch lebend. 
tenfrauen. 

3 I 66 W eiber (~~ Aborte) 44 Kinder im ganzen I 
:; geboren. ~5 Kinder noch lebend. 
~fangene. 

7 / ~7 W. eiber 62 Kinder im ganzen gebOren./ 
25 Kmder noch lebend. 

63 

Pro W,ih Il Also bro 
Wei 

Kinder 
noch leben-
de Kinder 

geboren 

3U) ,..:J 1,4 

~,4 1,1 

3,4 1 0) ,...;.J 

1,1 I 0,7 

3,8 ~,3 

2,5 1,8 

1,1 0,6 

4,8 3,7 

~,1 0,8 

1,8 
1 

0,8 

1,4 l 0,9 

0,7 / 0,4 

~,3 / 0,9 
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Auch hieraus ergeben si eh enorme U nterschiede je nach 
den einzelnen Orten beziiglich Zahl der Geburten und Todes
falle der Kinder, der Aborte, der Zahl der Zwillinge, Drillinge', 
der U nfruchtbarkeit und der Hochstzahl. der von einem Weibe 
geborenen Kinder. Wir sehen geradezu fiirchterliche Zahlen,. be
sonders beziiglich der Prozente der Weiber, die iiberhaupt nicht 
geboren bzw. Aborte gehabt haben. Bei der degenerierten und 
stark unterernahrten Kiistenbevolkerung Kribis haben angeblich 
45, 9% iiberhaut nicht geboren, bei der venerisch durchseuchten 
w. Bevolkerung von Mwogatemenge, - Mwolge (an der Kara
wanenstrasse gelegen) 61 % bei der Militarstation Soppo 59%' 

Erschreckend ist auch im ganzen die relativ geringe Zahl 
der iiberhaupt geborenen Kinder und vor allem die Sterblich
keit der Kinder, besonders in der durch Malaria in erster Linie 
heimgesuchtem Kiistengegend. Dieser mussten auch besonders 
die aus lnalariafreier Gegen importierten Hottentotten opfern. 
Rier gibt also die Zahl der lebenden Kinder kein richtiges Bild 
ilber die evo Verhaltnisse der Hottentotten in S. W. Afrika. Er
schiitternd ist ferner die geringe Rohe der in lnanchen Bezirken 
erreichten Hochstza,hl der von einer Frau geborenen Kinder (cfr. 
Soppo, J ojo, Dschang). 

Wirwerden spater 8ehen, dass wir auch bei die8er Frage
stellung noch nicht dìe notige Uebersioht gewinnen. Gewisse 
V orbehalte, die wir bereits in rrab. II machen, sind auch hier 
zu erheben. Z. B. ist del' Prozentsatz an Zwillingsgeburten im 
Bezirk Ebolowa erheblich hoher als in der Tab. IV von Jager. 
Auch andere Daten beziiglich Ebolowa stimmen nicht mit den 
Resultaten der umfassenderen U ntersuchung Jagers (ausser der 
Zahl del' Aborte) Wir haben eben bei den Primitiven auch inl 
einzelnen Stamme mit labilen Faktoren zu rechnen. Die meisten 
Angaben machen aber auch unter sich, 1niteinander verglichen, 
und in Verbindung mit Tab. III den Eindruck, als ob e8 sich 
um tatsachliche Verhaltnisse handelt, besonders betreffs Kribi, 
Soppo, Tina, wo die Geburtenzahl-und die Aufzuchtsquote jam
merlich ist. Ausgezeichnet· schneidet demgegeniiber Mwogate
lnenge ab mit guter Geburtenzahi und relativ gllter Aufzucht, 
trotz der vielen Aborte und der starken, wohl durch die Ge
schlechtskrankheiten bedingten SteriliUit vieler anderer ~-'rauen. 
Dariiber waren doch noch weitere Untersuchungen notig ge
wesen. 

In Duala, Victoria, Kribi, J aunde, Dschang, Soppo wurde 



65 

das Material von den Aerzten selber gewonnen. Wir konnen 
also hier, die ungefahre Richtigkeit der Daten unter Beriicksich
tigung der gemachten Einwande vorausgesetzt, und unter spe
zieller Beniitzung der von lnir in die Tabelle eingefiigten 2letzten 
Rubriken, aus denl .Kamerun-SUimmen schon einige Typen her
ausschalen, z. B. 

1.) den Typ von Mwogatemenge mit hoher Geburtenzahl 
und relativ geringer Sterblichkeit der Kinder, 

2.) den in den Dorfern Soppo, Tina und Kribi mit niedriger 
Geburtenzahl und relativ hoher Kindersterblichkeit, 

3.) Zwischentypen. 
Wir kommen darauf noch spater zuriick. Man hatte vor allen 

Dingen in der z. T. malariafreien Graslandschaft bessere Auf
zuchtverhaltnisse erwarten konnen. 

Interessant und, vor allem in Erganzung der Tabelle II von 
NAEGELE, der dariiber nichts bringt, sind die arztlich kontrollier
ten Angaben iiber die Geburtsverhaltnisse der Hottentotten. 
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Deutsoh- Ostafrika. 

Ein interessantes Bild ergibt sich aus dem Sanitatsberioht 
uber Deut8oh-Ostafrika' 1910/11, Berlin 1913, S. 186. 

TABELLE VI. 

Statistiken der Sanitatsdienststellen. 

230 Frauen iiber 40 Jahre (Eintritt der Menopause), hatten 
bei einem DurchschniUsalter von 42 J ahren bei 42 Aborten 

267 tote Kinder unter 1 Jahre (Sauglinge) und 
199 tote Kinder fiber 1 Jahr, 
«>6 tote Kinder insgesamt; 

Sie hatten ferner 

92 lebende Kinder unter 1 J ahre (Sauglinge) und 
345 lebende Kinder iiber 1 Jahr, 
337 lebende Kinder insgesamt. 

Die Kinderzahl der genannten 230 Frauen betrug demnaoh 
803, und zwar hatte jede Frau im Durohsohnitt 3 1

/ 2 Kinder, da 
von 2 tote. Unter 1 Jahre, also als Sauglinge, starben 33,3°/1} 
aller Geborenen, fiber 1 Jahr 24, 7%. 

Die GesamtsterbUohkeit betrug 58% aller Geborenen. 
1038 Frauen unter.40 Jahren, im Durchschnittsalter von 24 

J ahren, hatten bei 242 Aborten 

760 tote Kinder unter 1 J ahre (Sauglinge) und 
167 tote Kinder fiber 1 Jahr 
927 tote Kinder insgesamt; 

sie hatten ferner: 

288 lebende Kinder unter 1 J ahre (Sauglinge) und 
679 lebende Kinder fiber 1 J ahr 
967 lebende Kinder insgesamt. 

Die Kinderzahl der genannten 1038 Frauen betrug demnaok 
1894, und zwar hatte jede Frau im Durchschnitt 2 Kinder, davon 
1 totes. Unter 1 Jahre, also als Sauglinge, starben 40, 1 °/0 aller 
Geborenen, fiber 1 Jahr, 8, 9 %. 

Die Gesamtsterbliohkeit betrug 48,9 % aller Geborenen. 
Als Todesursachen werden hauptsachlich Darmkatarrhe ~ 

dann, Malaria, Pooken und Erkaltungskrankheiten angesch uldigt. 
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TABELLE VII. 

Statistiken der Missionsan,staUen. 

342 I/rauen ilber 40 J~hre (im Durchschnittsalter von 45 
Jahren) hatten bei ~01 Aborten 

7~9 tote Kinder unter 1 Jahre (Sauglinge) und 
230 tote Kinder iiber 1 J ahr 
959 tote Kinder insgesamt; 

Sie haUen ferner: 

58 lebenrle Kinder unter 1 Jahre (Siiuglinge) und 
744 lebende Kinder iiber 1 Jahr 
802 lebende Kinder insgesamL 

Die Kinderzahl der genànnten 342 Frauen betrug demnach 
.1761, und z'tvar hatte jede Frau im Durchschnitt 5 Kinder, davon 
2' - 3 tote. U nter 1 J ahre, also als Sauglinge, starben 41,4 % 

aller Geborenen, iiber 1 Jahr 13, 1 %, 

Die Gesanttsterblichkeit betrug 54, 5 Q/o aller Geborenen . 
. Es wurden geboren 1046 Knaben und 715 Madchen, d. h. 

Knaben 68,4% und Madchen 31,6 0
/ 0 , 

Die Gesamtzahl der toten Knabenbetragt 5~1, der toten 
Madchen 438; das Verhaltnis ist: 119: 100. 

Die Gesamtzahl der lebenden Knaben betragt 525, der le
benden Madchen ~77; das Verhaltnis ist 190: 100. 

Von den 1046 mannlichen Geborenen starben 521 = 49,8 %
, 

von den 715 weiblichen Geburten starben 438 = 61,3 % d. h., es 
starb etwa ùie Halfte der Knaben und 3/5 der Madchen. 

Es wurden also erheblich mehr Knaben als Madchen gebo a 

ren, dazu starben noch prozentualiter mehr Madchen als Knaben, 
so dass das mannliche Geschlecht iiberwiegt. 

951 Frauen unter 40 Jahren hatten bei einem Durchschnitts
alter von 23 Jahren bei 297 Aborten und bei 63 Schrvangeschaften 

897 tote Kinder unter 1 Jahre (Sauglinge) und 
~~1 tote Kinder iiber 1 Jahr, 

1118 tote Kinder insgesamt; 

sie hatten ferner: 

441 lebende Kinder unter 1 Jahre (Sauglinge) und 
973 lebende Kinder iiber 1 J ahr 

1414 lebende Kinder insgesamt. 
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Die Kinderzahl der genannten 951 Frauen betrug 2532 Kin
der, und zwar hatte jede Frau im Durchscnnitt 3 Kinder (2 2/3), 
davo n 1 totes. Unter 1 Jahr, also Sauglinge, starben 35,4 % aller 
Geborenen, iiber 1 Jahr 8, 7%' 

Die Gesamtsterblichkeit betrug 44, 1 % aller Geborenen. 
Es wurden geboren: Knaben 1367, Madehen 1165, d. h. es 

sind Knaben 54% und Madehen 46 % ; das Geschleehtsverhal
tnis ist: 117: 100 . 

. Die Gesamtzahl der toten Knaben betragt 588, der toten 
Madehen 530; das Verhaltnis ist: 111: 100. 

Die Gesamtzahl der lebenden Knaben betragt 779, der le
benden Madehen 635; das Verhaltnis stelIt sieh wie 123: 100. 

Von den 1367 mannJiehen Geburten starben 588 = 43 °/0' 
» » 1165 weibliehen» »530 = 45,5%

, 

Es wurden demnaeh aueh hier mehr Knaben als Madehen 
geboren, und es starben lnehr Madehen als Knaben, so dass 
das mannliehe Gesehleeht iiberwiegt. 

Ais Todesursachen wurden angesehuldigt: in erster Linie 
wieder Darmkatarrhe, dann Malaria, Poeken und Erkaltungs
krankheiten. 

Ansehliessend seien noeh die Angaben von Grothusen iiber 
die Morbiditat und Mortalitat der Eingeborenen des Bezirks 
Bukoba wiedergegeben. (V gl. ebenfalls Medizinalberichte Uber 
Deutsch-Ostafrika 1910/11, Berlin 1913, S. 188). 

« Der volkreiehste Teil des Bezirks wird von den Waheia be
wohnt. Diese sind in korperlieher Beziehung auffallend sehwaeh
lich gebaut und fast durehweg nur in massigem Ernahrungs
zustande. Die Morbiditat unter ihnen ist eine bedeutende. Die 
Mortalitat, ganz besonders unter den Kindern, ist sehr grosso 

Die Statistik lehrt, dass das Verhaltnis der Erwaehsenen 
zu den Kindern iln alIgemeinen wie 2: list. Das Verhaltnis 
der Manner, Weiber und Kinder ist meistens wie 1: 1: 1. An 
einigen Orten, Z. B. auf der stark bewohnten Insel Bumhide, 
stellt sieh dies es Verhaltnis no eh sehleehter. 

Die Waheia-Bevolkerung geht also langsam, aber sieher an 
Kopfzahl zuruek. 

Die Grunde fur diesen Ruekgang der Bevolkerung liegen 
einesteils in den V olksseuehen, andererseits in der allgemein 
unzureiehendenErnahrung. 

Die Hauptnahrung der Waheia bildet die Banane. Nur ne
benher werden aueh' Bohnen in grosserer Menge genossen. Diese 

1 

> 
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einseitige Ernahrung ist sicher ein Hauptgrund fur die korper
liche Minderwertigkeit der Waheia. 

Dann spielt unter den V olksseuchen wohl die Syphilis die 
Hauptrolle. Dies druckt sich deutlich in folgenden, von mir erho
benen kleinen Statistiken uber Schwangerschaft und Sauglings
sterblichkeit aus: 

Unter 38 Weibern aus verschiedenen Landschaften Bugabus 
war s. Z. nur eine schwanger. Diese 38 Weiber haUen im gan
zen 105 Schwangerschaften gehabt, besassen aber nur 59 le
bende Kinder. Sie haUen 21 Aborte gehabt, und 22 waren als 
kleine Kinder, meist in den ersten Tagen ihres Lebens, ge
storben. 

Auf Bumdideo-Iroba haUen 104 Weiber 247 Schwangerscha
ften gehabt, aber nur 121 Kinder. Demgegenuber standen 28 
Aborte und 86 als kleine Kinder Verstorbene. Nur 2 Weiber 
waren zur Zeit der Erheburg schwanger. 

AIs Grund fiir die vielen Aborte und die Kindersterblichketi 
wurdè meistens Syphilis angegeben, und nach den Beschrei
bungen der naheren U mstande scheint Lues tatsachlich die 
Hauptursache zu sein. 

V gl. ausserdem die A rbeit von Peiper N r. 32 iiber Sauglings
sterblichkeit und Sauglingsernahrung im Bezirk Kilwa. Dieselbe 
ergab, dass bei einem DurchschniUsalter der Frauen von 28,15 
Jahren, auf eine Frau 1 totes und 1 lebendes Kind kommt, dass 
die Kindersterblichkeit hauptsachlich durch akute und chronische 
Darmkaterrhe infolge der unzuHinglichen Sauglingsernahrung 
bedingt ist, also ganz wie in Kamerun. Von 472 Frauen wurden 
nur 432 lebende Kinder geboren und zwar 211 marinliche und 
221 weibliche, 542 verstarben (291 mannliche und 251 weibliche) .. 

A usserdem haUen 48 Aborte stattgefunden. Bei 22 Weibern 
bestand gerade noch Schwangerschaft. 

Die obenerwahnte Statistik des Medizinalreferates in dem 
fruheren Deutsch-Ostafrika ist deshalb so wertvoll. weil wir 
hier die Gesamtgeburtsleistung der ostafrikanischen Frau bis 
zum Eintritt der Jfenopause (40 Jahr dort angenommen) vor 
uns haben. 

Wenn man diese vorliegenden Geburtszahlen aus Ostrafrika 
mit denen in Kamerun vergleicht, bezuglich der Geburten auf 
die einzelne Frau, scheint im allgemeinen Ostafrika besser 
abzuschneiden, auch betreffs der Aufzucht. 
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Dass hier Naturgesetze walten, zeigt das Verhalten aut' der 
lnsel Sansibar. 

In Nr. 37 des «Neuen Deutschland» (1914) berichtet eine 
Zuschrift aus Sansibar, das ja ahnliche kIimatische, geologische 
und Rassenverhaltnissé zeigt, wie das fruhere Dtsch. Ostafrika 
uber folgende Sterbeziffern: • 

TABELLE VIII. 

Sansibar. (Englisohe Kolonie i. Osl Afrika). 

Jahr 
Geburten 
Todesfalle 

1910 
2169 
4611 

1911 
2346 
4885 

191~ 

29~7 

5191 

Es starben also in dieser Zeit doppelt so viel als geboren 
wurden, so dass bei gleicher weiterer Entwicklung die Beyolke
rung in 80 J ahren ausgestorben ware. 

Auch die Geburtenzahl (13,8 o/Q) ist eine sehr geringe, ver
glichen mit der von Ceylon (35 %) 'oder mit dér von England 
(23,8 e/o). 

Der Hauptgrund scheint dort fiir den Ruckgang der Bevol ... 
kerung das liederliche Leben einer nicht zur Arbeit erzogenen 
Rasse zu sein. 

Weitere Statistik iiber Deutsohe Ostafrika. 

In dem Kolonialblatt 1914 Nr. IO erschien kurz vor Aus
bruch des Weltkrieges gottlob noch eine Bevolkerungs-, Fa
milien-und N achwuchsstatistik fiber die dortigen Eingeborenen, 
die zum ersten Male nach èinheitlichen Gesichtspunkten die Ge
burten-, Sterbe- und Aufzuchtverhaltnisse der gesamten farbigen 
Bevolkerung durch Stichproben bei den verschiedensten Stam·· 
luen zu ergriinden suchte. 

Wenn auchzum Teil die Erkundungen durch Eingeborene 
erfolgten, wird man ihnen doch wegen des grossen ~asstabes 
erheblichen Wert beilegen .mussen, auch wenn auf eine allge
meine statistische Verwertung und Zusammenstellung der Zahlen 
in den betreffendeIll Berichten verzichtet wurde. Es ist leider 
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unmoglieh, alle einzelnen Zahlenangaben hierzu wiederholen. 
Einige der wiehtigsten Zahlenresultate (dureh Addition gefunden) 
sollen unte n gegeben werden. Es ergibt sieh sehon aus dem kur
zen, begleitenden Texte, dass wegen Aborte und Kindersterblioh
keit der Aufwuohs reoht gering ist. 

In der Landsehaft Mojidjo fehlt Naehkommensehaft fast 
ganzlieh. In manehen Orten sind selten mehr als ~ Kinder. Ais 
Grund wird die Vielweiberei angegeben, die leieht zu Prostitu~ 
tion unrl dann zur Verbreitung von Geschleehtskrankheitell 
fahrt. 

1m Bezirk ·Bukoba (am Victoria Nyanza) kam auf ~ Ehen 
1 Kind, bei den' Waheia auf 1 Ehe 1 Kind. Es sind das also 
Verhaltnisse, die immerhin noeh besser sind als wie z. T. in 
Kamerun (Vgl. Tab. V, Tina, Sopo). 

Bei den Wasiba ist besonders die Lues der auslosende 
Faktor. 

In Karagwe leiden 50 % der Bevolkerung an Lues und 30 % 

an Gonorrhoe, wozu noeh Unterernahrung kommt. Da die Mutter 
dann nieht genilgend N ahrung hat, stopft sie dem Kinde Bana
nenbrei, Bohnen, Erbsen, Frilehte hinein. 

Bei den Wadsohagga sterben 50 % der Eingeborenen vor 
dem 1. Lebensjahre (gegen etwa ~O % -15 % in Deutschland (Vgl. 
weiter unten) vor dem Weltkriege. 

In der Stadt Kilwa sollen sogar 56 % aller Kinder an Ma
laria eingehen, an Darmakatarrh 35 %

, 

(Sehr interessant ist die Bemerkung, dass ein Merkblatt 
tiber die Kinderernahrung, da mehrfaeh naehverlangt, sehon 
neugedruekt werden musste). 

Iedenfalls sind also aueh hier rassenbiologiseh hoher- und 
minderwertige Stammestypen, wie z. B. die Waheia, zu unter
seheiden. 

Die Auslese im Kampfe ums Dasein zum Naehteil des mann
lichen Geschlechts ist deutlich bemerkbar. 

Bei den Todesursachen sind weitaus in erster Reihe be
merkt das «Fieber», dann andere Krankheiten, dann Darmkrank
heiten etc. V gl. die betr. Spalten der Tabelle IX. 

Ein Bedenken kann ich aueh bei der bisher grossten aller 
kolonialen Statistiken nicht unterdrilken. Es geht m. E. aus der 
ganzen Fassung hervor, dass hier nicht nur zusammenwohnende 
Glieder desselben Stammes befragt wurden, sondern aueh solehe, 
die als Arbeiter pp. an fremden Orten, also losgelost von der 
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gewohnten Umwelt ihres Stammes sich wieder niedergelassen 
hatten. SolIte diese Vermutung richtig sein, wurde dadurch doch 
der originare Charakter ihres rassenbiologischen Aufbaues etwas 
gestort werden. Wir haben ja doch in jedem Stamme einen 
scheinbar einfachen, in Wirklichkeit aber ungeheuer kompli
zierten Organismus vor uns, der mit tausend Faden an die ort 
wechselnde Umwelt gebunden ist, wenn naturlich auch sein ei
gentliches Keimplasma unverandert bleibt. Damit durfte schon 
gesagt sein, dass die mitgeteilten Zahlen uber die Geburtenhau
figkeit, die ja erheblich an die Qualitat des Keimplasma gebunden 
sind, voraussichtlich mehr konstanten Formen entsprechen wer
den, wahrend die Zahlen uber die Sterblichkeit bei spateren 
Erhebungen veranderlich sein konnen. 

Ich will nun die unendlich vielen Zahlenangaben der 14-
Seiten langen Statistik zusammenfassen und erhalte dann aus 
Tabelle IX folgende U ebersicht. 

Summe der in der Statistik berucksichtigten Frauen, nlit 
Einschluss der Ledigen, Spalte 1-8 = 45.850 

davòn haUen geboren 
nicht geboren 

36,467 oder rund 80,0 % 

9774» »20~0 % 

Es haUen Aborte oder Totgeburten 6415, oder mit anderen 
Worten, es kamen auf je 100 Weiber 14 Aborte oder Totgeburten. 

.' ~, 
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TABELLE IX 

Ostafrika. Vgl. Deutsches Kolonialbl. (XXV. Jg. Nr. 10 S. 444) 

Alter der Frauen 

unter 15 • 
15-20 ,. 21-~ 

• i6-30 
31-35 

,. 36-40 . 
• 41-45 . 

iiber 45 

Von den Frauen waren 

in 1 Ehe . 
»2 • 
• 3 ,. 
,. 4 
Wittwe 
Ledig •. 

Davon haUen 

693 
11185 
8825 

10983 
5325 
46~9J 

1927 
2~ 

45850(1) 

39J116 
10327 
1409 
246 

1046 
618 

45762(1) 

geboren . . ., " 36467 
nicht geboren. . . . . 9774 

Es wurden geboren 

Aborte, tote Kinder 
1ebende Kinder ID. • 

» w. 
Geschlecht unbekannt . 

46~49(a) 

6115 
8760 
8513 

67051 

8i423 

Von den Geborenen starben 

unter 1 Jahr. m.. .. ~ 

» » w. . .. 2173 
Geschlecht unbekannt. . 15006 

spater m . 
»w. . ... 

Geschlecht unbekannt . 

19468 

1496 
1321 

1i534 

S. 15351 

Es blieben am Leben 

m ..... ' .... 
w .•....... 
Geschlecht unbekannt . 

4875 
509J6 

40738 

S. 50639 

Fieber. 
Pocken 

Todesursachen 

Syphilis, Frambosie.. 
Wurrnkrankheiten 
Darrnkrankheiten. . 
Brustkrankheiten. . . . 
Andere Krankheiten. 
Hunger .. 
UngHicksfalle . . . 

13335 
144~ 

4~~ 

355 
6315 
1991 
9138 
1013 

333 

(l) Die Zahlenangaben Uber die Frauen nach: 1) Alter, !!) Familienstand, 3) GebirtlUigkeit, 
mUssten eigenUich Ubereinstimmen. Die etwas starker abweichende ZahI ad 3, ist wohI auf Fehler 
der Orginallisten znrUckzufUhren. 
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En 'lVurden geboren lebende Kinder 84324 

Davon starben unter 1 Jahr 19.468 (23.1 %) 
im spateren Alter 15.251 (18.2 %) 

Von Kindern bliebenam Leben 49.505 (58.7 %) 
Es kamen also auf jedes der 45.850 Weiber 1, 8 Geburten 

~ » » » »1,08 iiberlebende 
Kinder. 

Hiernach ware (cfr. ,Tab. III) die Gesamtgeburtenziffer 
durchschnittlich als massig, die Aufzucht sogar als schlecht zu 
bezeichnen, hedingt durch die vielen Kranhkeiten. 

Die Geschlechtsproportion der Geborenen war, soweit sie 
gezahlt wurde, M: W = 8760 : 8513 =; 103 : 100, vgl. die ahnliche. 
Tabelle 4 in Westafrika, also ebenfalls gcringer wie in Europa. 
Indess bestanden auch hier bei den einzelnen Stammen grosse 
Unterschiede; bei einigen war, wie wir sehen, sogar ein Vethalt
nis wie 120 : 100, die der im ersten Jahr gestorbenen 

M: W = 2289 : 2173 = 105: 100, 

der im spateren Kindesalter gestorbenen 

1\1: W = 1496 : 1321 = 113 100 

der am Leben bleibenden 

M: W = 4975 : 5019 = 99 : 100 

Was wir schon bei der vorigen Tabelle betreffs Ostafrika 
erwahnten, konnen wir hier bei spezieller Analysierung der ein
zelnen Stamrne nur wiederholen; wir diirfen- uns nicht durch 
das Gesamtbild der rassebiologischen Statistik einer Kolonie 
beeinflussen lassen. Wir miissen die einzelnen Stamme indivi
duell nach ihrer Aufzuchtsfahigkeit priifén und danach also evtl. 
ganz verschieden den Hebel zur Besserung ansetzen Wir kom
men auch darauf am Schlusse der statistischen Betrachtungen 
noch zuriick. 

Siid8ee - Gebiet. 

Samoa und seine scheinbar ausserordentlich geringe V olks
vermehrung haben wir bereits kurz erwiihnt. Statistisches Mate
riaI hieriiber stand mir nicht weiter zur Verfiigung. 

l' 
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Neu-Guinea mit Bis·marok-Arohipel. Bereits Liesegang er
wahnte (M ed. Berioht, 1911/12, S. 505) in Friedrieh Wilhelmshaven 
den Kindermangel und den hohen Knabeniibersehuss, den er 
als bedrohliehes Zeiehen des Bevolkerungs-riiekganges ansieht. 

Auf der Gazellen-Halbinsel (M ed. Berioht, 1911/12. S. 505) 
ergab eine im Jahre 1910 veranstaltete Volkszahlung in den unter 
Verwaltung stehenden Teilen folgende Verhaltnisse: 

TABELLE X. - BevOlkerung der Gazellen-Halbinsel. 

Manner 10197 Frauen 6399 
Knaben 6399 Madehen 5224 

(also Gesehleehtsproportion' d. Knaben: Madehen 122 : 100). 

Hierzu kamen noeh 175 Kopfe VOlTI Stamme der Taulil und 
1166 von dem der Sulka. 

T ABELLJ<j XI. - NeumeoklenburgSud. 

Manner -W24 
Knaben 1490 

Frauen 4080 
Madehen 1120 

oder Proportion 133 : 100 

Hiernaeh war also die Gesehleehtsproportion bei Mannern 
und Knaben ebenfalls ganz ausserordentlieh erhoht, die Zahl 
der Kinder vermindert. 

Kopp UND KERSTEN (Nr. 12 n. 14) bearbeiteten verdienst
voller Weise die Verhaltnisse in Neupommern, beide auf raum
lich getrennten Arbeitsgebieten, naehdem sehon vorher WiCK 
(Amtsblatt fiir Neu-Guinea 1911 S. 240) das mittlere N eumeek
lenburg bearbeitet hatte. 

Nach 'VJCK waren in dem von ihm bereisten Gebiete von 
1907-1910 die Zahl der Kinder unter 12 Jahren um 11,5°/0 zu
riiekgegangen, die GesamtbevoJkerung war von 1897 auf 1839 
gesunken, also um rund. 3 %, Aueh er beriehtet von Knabenii
bersehuss. Sehuld des Riiekganges seÌen neben friiher haufigen 
Kiimpfen und dem Kannibalismus, neuerdings allein die Dysen
terie, Lungenerkrankungen,bosartige Gesehwiire. 

Kopp fand im Norden Neumeeklenburgs folgende Zahlen: 
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TABELLE XII. 

Manner 1720 Weiber 1626 

(d.h. Proportion 105,8 : 1(0) (ahnlich wie in Nord-Amerika) 

Knaben 1097 Madchen 968 

(d. h. Proportion 118, 3 : 100). 

Aiso auch hier U eberwiegen des mannlichen Geschlechst 
(bei Mannern und Knaben). Die Frau wird ais Lasttier benutztt 

selbst die schwangere und stillende. 
Das Verhaltnis del' Erwachsenen 3346 zu den 2065 Kindern 

(unte"r 15 .Tahren) war 162 : 100, auf der benachbarten Gazellen
Halbinsel wie 164,4 : 100. 

Wir haben hier demnach beste Aufzuchtsmogliehkeiten, und 
die Feinde der Eingeborenen sind nur Mangel jeglieher Hygiene 
und reiehliche Infektionskrankheiten. . 

Kopp erklart die hohe Geschleehtsproportion der Manner 
und Knaben gegenuber den Weibern und Madchen mit der 
schweren Arbeit der Ietzteren. Man konnte also daraus noch keine 
Schliisse bezuglich der doch tatsachlich vorhandenen hohen 
Geburtsfahigkeit ziehen. Hier ist aber doeh entschieden eine 
Behon bei der Geburt vorhandene hohe Geschlechtsproportion 
des mannlichen Geschlchtes vorhanden. 

Die erganzenden, fleissigen UntersuchungenKERsTENS haben 
wir bereits friiher gestreift. N ach ihm hatten 92 gefragte Kana
kenfrauen in N eupommern 393 Kinder, im Durehsehnitt also 
4,27, was ein sehr gutes Verhaltnis bezuglich der Fruchtbarkeit 
darstellt. (V gl. die Kameruner Zahlen in Tab, V, die, mit Aus
nahme von M wogatemenge meist erheblich geringer sind). Aller
dings sterben von den N eugeborenen noch 

. a) bis zum 4. Lebensjahre 119 = 30,3/% der Gesamten, 
b) in spaterenl Alter 69 = 17,6%' 

Wir hatten also doeh hohe Kindersterbliehkeit,-relativ be
sonders im spateren Kindesalter,. die aber durch die hohe Ge
burtenzahl reichlich kompensiert wird. 

Als Todesursachen sind ,in der Gruppe a) angegeben (von 
mir nach der Haufigkeit geordnet) 



Wunden 48 mal 
unbekannte Ursachen 38. 
Innerliche Krankheiten 25, 
Fieber 5, 
Darmkatarrh 2, 
Anschwellung in der Leistengegend 1. 

Als Todesursaohen in Gruppe b) werden angegeben. 

Lungenkrankheit 27, 
innerliche Krankheiten 24, 
unbekannte Krankheit 9, 
Dysenterie 4, 
Vergiftung . 3, 
Unfall 2. 
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Sehr gefahrlich verlaufen Unterschenkelgeschwure, Dysen
terie, Ankylostomiasis, wahrend das Vorkolnmen von Malaria 
von der Hohenlage abhangig ist. Geschlechtskrankheiten breiten 
sich erst neuerdings aus. 

Demgegeniiber hlieb die Zahl der SuJka auf derselben Insel 
nach Kersten stabil und droht infolge starker Anwerbung und 
Infektionskrankheiten zuruckzugehen (Malaria, Tuberkulose). 

TABELLE XIII. 

~ 

Gesohleohtsproportion (nach eìgenen Wahrnehmungen 

KERSTENS) bei 892 Sulkas in Neu-Pommern. 

Manner Frauen IKinùer unter 
7 Jahren 

402 344 146 

45,1 % 38,6% 16,3 % 

Auf 100 Erwachsene kommen also nur 19,6 Kinder. 
Giinstiger ist die Geharfahigkeit, da 30 befragte Frauen 

118 Kinder gebaren, mithin jede Frau durchschnittlich 4- Kinder, 
und sterile iiberhaupt nicht angetroffen wurden. 
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Hiernach miissten bei Eliminierung. der iiusseren Schiiden 
die Aussichten der Sulkas gar nicht schlecht sein. 

Auch die fo1genden Tabellen der kleinen Witu-Inseln und 
Neu-Lauenburgs geben wieder dasselbe Bild einer hohen Pro
portion von Knaben und M annern. 

TABELLE XIV . 

D'ie Bevolkerung der Witu-Inseln 
(A'Intsbl. 1911. S. 223). 

Manner I Weiber I Knaben Mlidchen GesamtbevOlkerung Polygamie I 

63i 431 161 I 130 1356 in 7 F,,"en I 

TABELLE XV. 

Angeworben 

----
149 

Stand der Eingeborenen-Bevolkerung in Neu-Lauenburg, 
Bismarck- Archipel, in der Zeit v. 20. 23. April 1910. 

Amtsbl. f.d. Schutzgebiet D., Neuguinea - 1910 (2). S. 94. 

M!i.nner Frauen Knaben Mlidchen Summe 

886 799 726 638 3049 

Leider fehlen die Geburts·nud Sterbezahlen, so dass eine 
U ebersicht iiber die Aufzucht nicht moglich ist. 

Mikronesien. 

Karolinen - Inseln. Nach dem Med. Bericht, 1911/12 S. 56 
iibertrifft dort die Zahl der fortpflanzungsfiihigen Miinner die 
der gebiirfahigen Frauen um 196. Fast ein Drittel der Bevol
kerung kam auf die fur die Fortpflanzung nicht mehr in Be
tracht kommenden Manner und Frauen. 

Das Ueberwiegen der iilteren Leutewar dem Wuten von 
Volksseuchen zuzuschreiben, denen die jiingeren zum Opfer ge
fallen waren, im J ahre 1907 ein grosser Teil der Dysenterie. 
Dazu kam noch Frambosie, Ankylostomiasis .und die Ge
schlechtskrankeiten. 
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Interessant ist immerhin, dass auf den 1nalariafreien Ka
rolinen von einer relativ grossen Zahl von alten Leuten gespro
chen werden kann. 

Folgende Verhaltnisse ergab die 

T ABEI.LE X.VI. - Insel Jap 

Manner 2454 
Knaben 750 

Frauen 2492 
Madchen 573 

Gesamtsumme 6269. 

Fortpflanzungsfahige Manner 1667 
» Frauen 1471 

Nichtgebahrfahige Frauen . 1021 
Alte od. sieche Manner 787 
Geboren haUen Frauen . . 
Zahl der Kinder 
Geburten des letzten J ahres 
Todesfalle des Ietzten Jahres 

1641 
.. 3272 

128 
389 

Wir sehen also auch hier wieder hohe Geschlechtspropor
tion der Knaben zu den Madchen. 

Scheinbar ist die Proportion der Manner zu den Frauen 
giinstiger, 98.5 : 100. Beriicksichtigen wir aber nur die Fort
pflanzungsfahigen, so ist das Verhaltnis 

1667 : 1471 = 113,3 : 100 

Bedenklich ist auch der hohe Prozentsatz der fiir die Fort
pflanzung iiberhaupt nicht mehr verwertbaren Individuen (fast 
1/3 der Gesamtbevolkerung). Die Todesfiille uberwiegen die 
Geburten. 

Nach BUSE (Amtsbl. 1912, S. 45) kamen in Jap durch
schnittlich nur 2 Kinder auf die Mutter, und die Todesfalle 
iiberstiegen die Geburten um 261: Hier war also tatsachIich 
hochste Gefahr im Verzuge. 

Auf den Truk-Inseln (Ost-Karolinen) (Amtsbl. 1913. S. 271) 
sehen wir 
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2754 Manner 
1558 Knaben 

121 Greise 

r-rABELLE XVII. - Trukinseln 

2747 Weiber 
1390 Madchen 
235 Greisinnen. 

- 100,3 : 100 
- 112,1 : 100 

Also auch hier, wie liberall in der Slidsee, ist die Geschlechts
. proportion des mannlichen Geschlechts (bei Knaben) erhoht. 

Von den jetzt lebenden wurden erzeugt Kinder 6347 
davon leben . . 4372 
es starben. . . . . . . . 1975 (31, iO/o) 

Die meisten Kinder starben gleich nach der Geburt (N a
belkrankheiten, Durchfall, Lungenkrankheiten und Ankylosto
miasis). 

Marschallinseln. Zum Schluss noch einige ebenfalls betrii
bende Zahlen iiber diese Inseln, die bei Vergleich der Jahre 
1911 und 1913 einen Bevolkerungsriickgang von 981 Kopfen 
haben. 

T ABELLE XIX. - Eingeborenenbevolkerung der Marschallinseln 

(cfr. Amt8bl f.d. Schutzgebiete Dt8Ch. Neuguinea 1913. (5) S. 270 

n. 1911 (3) S. 199) 

N ame des V olkes Manner Frauen Kinder Zusammen bzw. der Insel malllll.\ weibl 

I. Raliks .... 158~ 1355 71~ 641 4290 
II. Udjelang .. 00 7 ~7 

III. Eniwetok .. ~~ 3~ ~O 17 91 
VI. Rataks ... ~74 1961 615 511 5161 

Gesamtsumme 1913 3698 3355 1347 1169 9569 
Gesamtsumme 1911 3848 3741 1607 1354 10550 

Es ist klar, dass man bei solchen Eilanden die Arbeiter
stellung am besten ganz unterbindet. Es handelt sich um kost
bares Kapital. 

Kein Wunder, dass die Verhaltnisse aut diesen Inseln Ge
genstand spezieller Untersuchungen werden mussten (Cfr. KUELZ 
Nr. 2627). 
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Auf allen diesen Inseln, dei denen die Bevolkerung z.rr. 
ganz durehgezahIt, bei denen fast immer wenigstens Stichpro
ben gemacht "verden konnten, musste natiirlich ein Bevolke
rungsriiekgang \'iel eher und leiehter schon ~iusserlich in Er
seheinung treten als in fien weiten Strecken Afrikas, \"0 in 
Urwaldern, Gebirgen, weiten Steppen die VerwaItung lnehr 
Sehwierigkeiten -lnit der statistisehen Erfassung hatte. Auf den 
kleinen Eilanden der Siidsee, die ein Ausweichen nicht gleich 
gestatten, mussten Seuchen, wie Tuberkulose unù Geschleehts
krankheiten, die sieh dort erst ausbreiten unter SHimmen, die 
keine Spur selbst relativer ImmuniUit besitzen, naturlich be
sonders wiiten. In Afrika suchten friiher die SHiInme, wenn z.B. 
eine Pockenepideinie iiber sie Ilin wegbrauste, dureh die Flucht 
in die Wildnis denl Wiiten del' Seuche zu entgehen. Auf kleinen 
Eilanden ist das unmoglieh. -Aueh das ist ja zu beriicksiehtigen, 
dass auf kleinen Eilanden, "venn eine gewisse Bevolkerung her
angewaehsen ist, dieselbe aus Mangel an Kulturboden oder 
unter dem Druek sUirkerer N achbarn Sclnvierigkeiten in der
Ernahrung bekam. Die Folge sind kiinstIiche Aborte oder Aus
wanderung nach anderen Inselgruppen. 

EINIGE LEHR~~N AUS D~~N STATISTISCHJ<~N EHHEBUNGEN. 

'Vir haben bereits bei einzelnen Tabellen einige praktische 
Folgerungen gezogen. Betrachten wir sie jetzt kurz im Zusam
menhange. 

1. Es wird notig sein, wie schon angedeutet, klinftig nach 
gemeinsamen Gesichtspunkten in allen Kolonien statistisch vorzu
gehen, und zwar unter Anlehnung an dic Gcsichtspunkte, wie 
sie z. B. in den Statistischen Jahrbiichern fiir das deutsclze Reich 
zum Ausdruek kommen, um so leichter Vergleichswerte zu 
schaffen. 

2. Da man nun aber in absehbarer Zeit eine vollig zu
verlassige Gesamt-Statistik, wenigstens in den grossen Kolonien, 
nicht erhoffen darf. solite man mindestens Stichproben vorneh
men und zwar: 

a) am Ortssitze del' betr. Stamme selber, nicht bei ver
streuten Stammesgenossen derselben (Vgl. friihere Einwande 
betr. Ostafrika). 

b) moglichst bei mindestens 1000 Seelen eines Stammes; 

6 



auf den Siidseeinseln natiirlieh mogliehst bei del' ganzen Bevol
kerung, da diese meist eine biologisehe Einheit bildet, falls es 
sieh nieht um versehiedene SHimme handelt. (wie z. B. in N eu
Pommern). 

c) unter Wiederholung, wenn moglieh alle Jahre. Nur 
eine Statistik einer Reihe von Jahren gibt uns -Einbliek in die 
eigentliehe Biologie einer Rasse. Sehon in Deutsehland war vor 
dem Weltkriege trotz der seheinbaren Konstanz aller iiusseren . 
biologischen Bedingungen ein nieht unerhebliehes Schwanken 
der Zahlen zu bemerken. 

Dmso grossere jiihrliehe Sehwankungen werden und miis
sen wir bei den Eingeborenen erwarten, deren biologisehe Be
dingungen durch Seuche, Hungersnot etc. so ausserordentlich 
labil sind; daher grosste V orsieht bei del' Bewertung einma
liger Statistiken. 

3) Wir brauehen in der Statistik die Zahl der· Gesamt
bevolkerung, soweit sie iiberhaupt statistiseh erfasst werden 
kann, und die Anteilsziffern der Miinner, Frauen und Kinder. 
Bei den Eingeborenen, wo Zahlenangaben, das Alter betreffend, 
sehwierig zu erhalten sind, wird man beim weibliehen Ge
schleeht praktiseh den Eintritt der qeburtsfahigkeit mit dem Ein
tritt der Menstruation beginnen lassen, d. h. also dUI ehsehnittlich 
etwa mit 12-13 Jahren. In Wirkliehkeit wird die Gebarfahig
keit meist erst ein J ahr spater eintreten. Die Menopause diirfte 
meist mit dem 40. J ahre eintreten, also friiher wie in Europa. 
Den Eintritt der Menstruation und der Menopause merken sich 
selbst die stumpfsinnigsten Weiber, und wir haben auf diese 
Weise eine ganz brauchbare Fixierung fiir die Zahl der iiber
haupt gebiirfiihigen Weiber eines Stammes. 

Wir brauchen aber auch die Zahl der zeugunsfiihigen Man
ner; den Eintritt del' Zeugungsunfahigkeit beim Eingeborenen 
werden wir schwer oder garnieht bestimmen konnen. Wir sehen 
ja, dass es ausser in Mikronesien garnicht viel alte Manner und 
Frauen gibt. 

Des Vergleiehs halber gebe ich hier auch noch die Zahlen
verhiiltnisse der Erwachsenen zu den Kindern in einigen euro
piiischen Landern, naehdem wir die entsprechenden Zahlen in 
den Kolonien bereits kennen gelernt. V gl. Annuaire internatio
nal statistique, 1916. Teil II. pago 44. 
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T ABELLE XIX bis 

Vorhandene Personen im Alter von 
AuriO(Jl P"ersonen 

im AUer von iiber 16 
Land Jahren kamen Kin-

0- 15 Jabren Uber 15 Jaren dM unter 15 Jahren 

Deutschlanrl 1. XII 1910. ~2.~16,103 4~.709.8~O 5'!0 

Frankreich 5. III. 1911 10.094,067 S!9.0~.066 34ì 
Oesterreich 31. XII 1910 9.954.077 18.616. 72~ 535 

Dngarn 31. XII 1910 7.425.864 13.460.6~ o[)2 

England ~. IV. 1911. 11.050.867 ~5 019'6~1) 442 

Italien 10. VI. 1911 . 11. 7,-,3.265 ~2"938.11~ 512 

Schweden 31. XII. 1910 1.751.157 3.771.246 46i 

Europ. Russland ausser 

Finnland 9. II. 1897 39.714.419 63.Um.698 029 (I) 

Wir erinnern, wie ausserordentlich verschieden dieses Ver
haltnis bei den Eingeborenen war. 

4. Unbedingt notig ist fiir unsere Zwecke ferner 
a) Die Bestimmung der Gesehleehtsproportion bei den 

Geborenen (mogliehst einsehliesslieh der Totgeburten). 
b) Bei den alteren Kindern. 
c) Vnd, was noeh wichtiger ist, bei den Mannern und 

Frauen. 
Man versteht, wie sehon friiher erwahnt, unter Gesehleehts

proportion bekanntlieh die ZahI der Knaben aut' .le 100 Mad
ehen. Dieselbe sehwankt in Deutsehland und betrug z. B. 

1909 : 105,9 
1910 : 105,9 
1911 : 106,1 

191~ : 106,5 
1913 : 106,0 
1914 : 106,~ 

(In unsern Tabellen sind, entspreehend den Originaltabellen, 
die Knaben immer zuerst erwahnt. Die Gesehleehtsproportion 
ist aber doch leicht iibersichtlich). 

Wir sehen in West-und Ostafrikam eist eine niedrige Ge
schlechtsproportion, meist etwa 10~ Knaben: 100 Madchen, in 
der Siidsee, wohi ziemlich durehgehend, eine weit hohere (cfr. d. 
betr. Tabellen). Aber auch sehon bei einigen Stammen in Ost
afrika konnen wir eine Proportion von 1~0 und mehr haben. 
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Es ist dies bekanntlich Ìlnrner ein bedenkliches Zeichen einer 
beginnenden Rassendegeneration, die sich noch scharfer be
merkbar rnacht, wenn auch nach Eintritt der Geschlechtsfahig
keit, trotz des sonst die Manner mehr dezimierenden Kampfes 
ums Dasein, die Geschlechtsproportion. der Manner die der 
Fr.auen ftberragt; namentlich in einem Masse wie in der Sftdsee. 

Der gebarende Schoss der Frauen, das wichtigste Element 
bei der Fortpilanzung der Rasse, wird dann zahlenmassig ein
geengt. 

In Deutschland war 1910 das Verhaltnis der geschlechts
reifen Fraue~ (Alter 15-45 Jahre) 1.4831.300 zu den Mannern 
(Alter ~O-60 Jahre) 1.551~.~OO, etwa 100; 104,6, wobei noch zu 
berftcksichtigen ist, dass zehn Altersklassen bei den Mannern 
mehr gezahlt sind. 

• 5. Wir haben ferner, um nur das Wichtigste zu erwah
nen, zu berftcksichtigen 

a) die Zahl der Geburten, die auf je 100 gebarfahige 
.F'rauen kommen, einschliesslich Totgeburten und der Aborte. 
Diese Zahl entspricht der Fruchtbarkeitsziffer. Ich fftge auch 
hier die entsprechenden Zahlen aus Preussen bei. Hier kommen 
auf je 1000 weibliche gebarfahige Personen in Alter von 15-45 
J ahren Lebendgeborene 

1876 - 80 . . . 174, 60 
1881 - 90 . . . 165, 35 
1890· 1895. . 163, 97 

1896 - 1900. 
1900· 1905. 
1906 - 1910. . 

Aiso standiges Sinken der Zahlen. 

161, 85 
154, 83 
143, 67 

Fftr das Deutsche Reich betrugen die entsprechenden Zahlen 
(Statist. Jahrb. N r. 7. 

1900 -1909l. . . 146, 1 
1903 - 1905.. 138, O 

1906· 1908 . 
1909 • 1911 . 

139l, 6 
1~1, 5 

b) Die Zahl der Todesfalle 1m ersten Lebensjahr auf 
100 Lebendgeborene. 



85 

In Deutsehland betrugen diese Zahlen in den J ahren 1901-1915. 

1901 20, 7 % 

t~)02 1R, 3 
1903 20, 4 
1904 ~ 19, 6 
190G 20, 5 
1906 18, 5 
1907 17, () 

1915 

190R - 17, H 
HlO9 - 17,0 % 

1910 - 16, 2 
1911 - 19, 2 
HH2 14, 7 
HH3 15, 1 
1914 Hl, 4 

15, 4 

Sie unterliegen also aueh erhebliehen Schwankungen. 
Vergleiehe aber demgegeniiber clie ganz ungeheuren Zahlen 

bei einigen SUimmen in Afrika, die ja bis zu 40% und mehr 
hinaufgingen. Die Gesamtslerblichkeit eler Sauglinge in Ostafrika 
im ersten Lebensjahr war mit 23, 1 % garnicht so schlimm. 

c) Die 8lerblichkeit im spiiteren Kindesalter, d.h. also 
vom Beginn des 2. Lebensjahres bis Zll Beginn del' Pubertat. 
Diesel}Je ist bei den N aturvi)lkern besonders hoch (cfr. Tab. IX). 
In Deutsehland sinkt bekanntlich die MortaliUit bis zum 10 uncI 
15. .J ahre ganz ausserordentlich, um erst vom I;). J ahre an 
wieder zun steigen (vg1. 8 P.LTBR N r. :m. S. 21 a). 

Bei b und c werden wir naHlrlich auch den Anteil (leI' 8terb
lichkeitsursachen (einzelne Krankheiten) zu ergOnden suchen, 
(vgl. die einzelnen Tabellen). 

d) Aus 4 a, b und c gewinenn \ViI' die Aufzuclzlsquote, 
d.h. die Zahl, die angibt, wieviel auf je 1000 Oebol'ene das 15' 
Lebensjahr iiberleben. 

Diese Quote betrug in Deutschland 

1901 - 1910 von 100 000 Knaben 72.007 
» 100 000 Madchen 74.H8f) 

(Statistisches Jahrbuclz, 1913,34 . .J ahrgang, S. ilO/31) oder im 
Mittel 7B447 oder 73,4470/°' das heisst vor dem Weltkriege. 

Vgl. dmngegeniiber clie jammerliche Bilanz der Naturvi)lker 
in den Kolonien. 

Von 'Vichtigkeit ist, wenigstens in del' Suclsee, auch der 
Antei! der nicht mehr zeugungsfahigen Personen an der Ge
samtbevolkerung (vgl. die betr. Angaben in del' Siidseestatisti
stik). Ueberhaupt brauchen wir eine genaue Kenntnis der AI-
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tcrsverteilung der Lebenden und Verstorbenen naeh Altersjahren 
zweeks Erreehnung einer Absterbeordnung (SterbetafeI), soweit 
das bei primitiven Volkern iiberhaupt moglieh ist. 

Wenn wir so das wichtigste Zahlenmaterial gesammelt ha
ben, konnen wir die eilizelnen Rassentypen naeh ihrer Geburts
wertigkeit heraus erkennen ulld dann aueh die Methoden un
seres Einschreitens festlegen. 

Wir haben zunachst zu priifen 
1. die Geburtenziffer, ob sie 

a) steigt, oder mindestens nicht sinkt, 
b) ob sie sinkt. 

Wir konnen von vornherein daran festhalten dass jede stei
gende Geburtenziffer ein Zeichen innerer Gesundheit des V olkes 
(und seines Keim plasmas) ist. Mogen noch so viele aussere 
Schadlichkeiten kommen (Volksseuchen pp), diese konnen besei
tigt werden. Um so wichtiger ist daher die Beseitigung aller Scha
digungen des Keimplasmas, Kinderheiraten, Alkoholismus etc. 

2. Ob die Sterblichkeitsziffer 
a) sinkt, 
b) steigt. 

Diese wird in erster Linie von ausseren (also der Beseiti
gung fahigen) SchadIichkeiten abhangen. 

Aus der Kombination von la und b mil 2a und b schalen 
sich t.heoretisch· und auch praktisch gewisse Typen heraus. 

(J.). Rohe Geburts- und relativ tiefe Sterblichkeitshaufig
deit. Diese verbiirgen eine ausgezeichnete Fortpflanzung. Wir 
sehen diesen Typus in Kamerun in Mwogatemenge und in Neu
pommern. 

fJ). Rohe Geburts- und hohe Sterblichkeitszahlen (fruher 
in Russland). Auch hier konnen wir noch mit Bevolkerungs
zunahme rechnen Cfr. z.B. die Kanaken in Neupommern. 

r). Niedrige Geburts- und niedrige Sterblichkeitsziffern 
(wie in England); hier kann sogar noch geringe Vermehrung 
eintreten. 

J). Niedrige Geburts- und hohe Sterblichkeitszahlen, wie 
in der Siidsee, bei den Waheia in Ostafrika und den fiir Kamerun 
erwahnten Stammen in Soppo, Tina, Bare etc.. Rier ist immer 
hoehste Gefahr vorhanden. 
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Nachdem wir SO (lie-Statistik in den einzelnen Kolonien betreffs 
Haufigkeit der Geburlen und der Todesfalle bzw. der Aufzucht 
erortert haben, wollen wir hier noch einmal zusammenfassend 
die speziellen Ursachen der Kindersterbliohkeit betrachten, sowie 
die Mittel zu ihrer Behebung. Wir wollen hier gewissermassen 
ab ovo beginnenund dabei auch die Ursachen der haufigen 
Aborte und Friihgeburten miterortern. Es ist praktisch h ierbei 
ein eigentlicher U nterschied zwischen Aborlen und Frilhge
burlen gar nicht zu machen, da die Eingeborenen.Frauell viel
fach den feineren Unterschied nicht verstehen werden. (Totge
burten scheinen im allgemeinen iiberhaupt selten zu sein). 

Ich rechne also zu den U rsachen der Kindersterblichkeit 
1. die haufigen Aborte 

a) die natiirlichen, 
b) die kiinstlich hervol'gerufenen. 

Ad. a) Die natiirlichen Aborle sind in el'ster Linie bedingt 
durch Krankheiten, wie die Malaria. 'Vir wissen aus der Ma
laria-Literatur (vgl. ZIEMANN, Nr. 58, S. 273), dass die Malariakeime 
selbst unter nOl'malen Verhaltnissen unmUglich auf ùen N ach· 
kommen iibergehen konnen. r ndes k5nnen die Toxine der Mala
ria, ahnlich, wie die der rrrypanosomen, evo zu Aborten fiihren. 
Rekurrens wird moglicherweise eine gleichartige Rolle spielen. 
Genauere Berichte liegen meines Wissens hieriiher nicht vor. 
Es wird eine dankenswerte Aufgabe sein, festzustellen, welchen 
Anteil an den natiirlichen Aborlen Friihgeburten oder sonstigen 
Todesfallen die Malaria, Syphilis, sowie die Unterernahrung 
und Ueberanstrengung der Miitter bzw. andere Krankheiten oder 
schwachende Faktoren haben. 

Wir miissen kiinftig den Anteil der Malaria auf die Mor
talitat in Gegenden mit epidemischer Malaria ausfindig machen, 
indem wir dort die durchschnittliche Mortalitat der einzelnen 
Monate ohne Malaria feststellen, ferner die durchschniltliche 
Mortalitat wahrend der Malariamonate und dann die letztere ZahI 
durch die ~rste dividieren, bzw, die Durchschnittsmorlalitat der 
einzelnen Monate miteinander vergleichen. Die Malariamonate 
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miissen dann eine hohe Sterblichkeitskurve zeigen. Auch wenn 
in einer Gegend mit einem Milzindex del' Kinder von z.B. 30 
bis 4!)% (bedingt durch Malaria) die toten Kinder in 80 bis 
90% Milzvergrosserung zeigen, liegt die Annahme nahe, dass 
die chronische Malaria gerade unter den malariainfizierten Kin
dern besonders stark aufgeraumt hat. N ach ahnlichen Gesichts
punkten kann man natiirlich auch die Feststellung beziiglich des 
Einflusses del' Malaria auf die Morbiditat und die Geburtenziffer
machen. 

W ollen wir den Einfluss del' endemischen Malaria auf die 
MortaliHit fest~tellen, miissen wir die rrodesfalle in einer benach 
barten gesunden Gegend mit del' del' malariainfizierten verglei
chen, unter besonderer Beriicksichtigung del' verschiedenen 
jiingsten J ahresklassen del' Kinder. Dies ist alles naUirlich fiir 
die meisten Kolonien noch Zukunftsmusik und erfordert J ahre 
sorgsamster Kleinarbeit, wobei natiirlich auch die Kurven an
derer wichtiger Infektionskrankheiten aufzustellen sind. 

Es ist das von englischer Seite in Ostindien bereits .fiir 
Pest und Cholera gemacht worden. In Ostindien liess seinerzeit 
das beriichtigte Malaria-Epidemiejahr 1908 die Zahl del' Todes
falle an Fieber um etwa 1 Million hinaufschnellen. 

Ausserordentlich konnen jedenfalls auch die indirekten Folgen 
einer Malariaepidemie auf die Geburten sein. Zwar sind dariiber 
in den meisten Kolonien noch keine bestimmten N achweisungen 
vorhanden; indes geben die Erfahrungen del' Englander in 1 n
dien nach KENRICK und ahnliche Beobachtungen HORNESS' einen 
Hinweis. (ZIEMANN 58. S. 300). In Indien erfolgte auf eine schwere 
Malariaepidemie 9 Monate spater eine Verminderung del' Ge
burten, die ihren Hohepunkt 9 Monate, nachdem die Epidemie 
ebenfalls ihr Maximum erreicht hatte, erlangte. Der Grund war, 
dass durch (Ue Malaria die Conceptionen vermindert, die Aborte 
und Friihgeburten vermehrt wurden. 

Ad b) kunstliche Aborte finden, wie wir sahen, in ausser
ordentlicher Menge in allen Kolonien statte 

Der kiinstliche Abort wird hervorgerufen, -wenn die Frau 
glaubt, infolge Milchmangels oder U nterernahrung das Kind • 
nicht ernahren zu konnen (Afrika, Siidsee-Gebiet). 

In anderen Fallen erfolgt die kiinstliche Abtreibung aus 
eigenartigen Stammessitten heraus, deren urspriinglicher Zweck 
gal' nicht mehr zu erkenIÌen ist, oder auch aus _ triebhaften 
Griinden. Halten wir daran fest, dass die Eingeborenen im Ge-
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gensatz zu den K ulturmenschen, die ihre Handlungen der ver
niinftigen U eberlegung unterordnen, plotzlichen Trieben und 
Impulsen unterworfen sind, die uns Kulturmenschen vollig 
unverstandJich erscheinen. Es wiirde hier zu weit fiihren, eine 
Analyse der Psyche der Eingeborenen zu geben. Nnr der kann 
sie richtig verstehen, del' ein fiir alle Mal daran festhalt, dass 
es sich um Menschen handelt, deren ganzes Trieb- und See
lenleben allein aut' Affekten und Stimmungen beruht. 'ViI' kOIn
men dann auch zu einer anderen Bewertung del' Eingeborenen, 
als wie sie jetzt noch vielfach iiblich ist. 

Durchaus falsch ist es ja, wie es manchmal geschieht, die 
Eingeborenen etwa mit unseren Kindern zu vergleichen. Es SiIld 
eben \Vesen besonderer Art, wie auch die N atur des tropischen 
Lebens von der unseren ganz verschieden ist. Alles spielt sich 
plOtzlich ab, rasender Gewittersturm ert'iillt die Luft, Fl fisse und 
Seen werden wild gepeitscht, und nach einer halben Stunde 
kann schon wieder Jachender Sonnenschein auf den Fluren 
1iegen. Solche Sprunghaftigkeit der Natur finden wiI' auch bei 
den Eingeborenen. 

Ueber <Iie Technik (ler kiinstlichen Aborte bei den Einge
borenen ist nicht leicht Genalwres zu erfahren. 

In Bakossi im Kamerungebirge trinkt cli(~ Mutter, wenn ~ic 

1 bis ~ .Jahre nach einel' Geburt wiedcr schwanger wird, (~ilwn 
Trank, der aus einer Urwaldptlanzc, Bibok, her-eitd wird. Vie 
Blatter und Stengel diesel' Ptlanze wenien zerkleinert llnd kllrze 
Zeit in Wasser gekocht. Die Frau trinkt + bis 1 Lite/' am 1. 
Tage und am 2ten ebenfal1s. Der Erfolg solI his zum 5. Monat 
angeblich ziemlich sicher sein uncl keine direkten b()sen FolgPll 
haben. (Aehnliches wird aus Bakaka berichtet). \Vie bei allen 
kiinstlichen Aborten miissen wir aber unbedingt nach den bis
herigen Erfahrungen mit (lem mi)glichen Eintreten von SteriliUit 
nach diesen Kuren rechnen. 'ViI' wissen ja, dass auch in ~~uropa 
eLn nicht zu schnelles A ufeinandert'olgen del' Geburten dringend 
im Interesse von Mutter uncI Kind liegt, und dass clie Sterblich
keit n1it der ZahI der Kinder und der Sehnelligkeit in der Auf
einanderfolge der Geburten rapide zunimmt. Man kann daher t'flr 
Europa eine 2jahrige Mindest- Pause zwischen den einzelnen 
Geburten aJs wiinschenswert bezeichnen. Die Frau der Einge
borenen erkauft leider die etwaige erhohte Vitalitat der spiiter 
erhofften Kincler nur zu oft durch dauernde Sterilitat. 

Einsichtige Fiirsten haben die schweren Gefahren dieser 
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kiinstlichen Aborte auch erkannt. So hat z.B. der Vater des 
Joja von Bamum in Kamerun, ein ungewohnlich intelligenter 
Mann, dureb strenge Gesetze diese kiinstliehen Aborte verboten. 

2). Die Sitte der Kindestotung und des Aussetzens ist eben
falls weit verbreitet und kann in manchen Gegenden erheblich 
zur Kindersterblie!tkeit beitragen. Die Griinde fiir dieselbe sind 
etwadieselben wie ad 1. 

3). Mangel einer sachgemlissen Geburtshulfe. 
Diese sind bei allen N aturvolkern in unseren Kolonien ge

geben. Hebammen, wie sie s.einerzeit RODENWALD (1) verdienst
voller Weise iI.l Togo ausbildete, fehIten fast liberall, und wenn 
auch im alIgemeinen bei den eingeborenen Frauen der Geburts
akt selbst sehr leicht verlauft, so habe ich doch selber nicht 
ganz selten Todesfalle von Mutter und Kind dureh volligen 
Mangel einer Geburtshlilfe beobachten k6nnen. Die weisen 
Frauen stehen ratlos einem Arro vorfall des Kindes, einer Fuss
lage oder einer Atresie der Placenta gegenl1ber, Uln nur einige 
Beispiele zu erwahnen. Enge Becken als Geburtshindernisse 
scheinen nicht haufig zu sein; indes fehlen noch systematische 
U ntersuchungen l1ber die Becken der Eingeborenen in den deut
schen Kolonien. V gl. W ALDOW (2) Bei der Scheu der Eingeborenen
Frau vor dem europaischen Arzt wl1rden derartige Untersuchun
gen vielfach noch nicht moglich_ sein. Das alles wird sich spater 
andern, wenn erst durch fa:rbige Hebammen eine leichtere Ver
bindung zu dem europaischen Arzte geschaffen sein wird. 

Alle diese natlirlichen und kl1nstlichen Aborte werden gross
tenteils wegfallen, wenn die Ursachen zum bisherigen Zustan
dekommen derselben fortfallen. 

Auch auf den West-Karolinen (Med. Berichte, 1911/12 S. 565) 
wird von Todesfallen von MuUer und Kind in Folge mangelnder 
Geburtshlilfe (Verblutungen, verschleppte Querlangen, berichtet). 

Kindbettfieber scheint wegen der mangelnden Geburtenli
berwachung doch nicht ganz selten zu sein, nur erfahrt im 
allgemeinen der europaisehe Arzt niehts davon. Ieh selber habe. 
im Laufe meiner kolonialen Tatigkeit 3 unzweifelhafte Falle von 
Sepsis bei eingeborenen Frauen infolge grosser N aehlassigkeit 
der sogenannten weisen Frauen bei dem Geburtsakt gesehen. 

(i) RODENWALD, E.: Eingeborene Hebammen in Anecho, Togo, Westafrika. 
«Dtsch. med. Wochenschr.», 1912. Nr. 6. 

(2) W ALDOW: Infantiles Trickterbecken bei einer Negerin. ~ Arch. f. Schiffs
U. Trop. Hyg. », 1912. Bd. 16. S. ~. 
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PEIPER (1. c. S. 258) erfuhr in Madabba in Ostafrika von dem 
dortigen Akiden, dass nach seiner Erfahrung von 100 Frauen 
etwa 2 bis 3 nach der Geburt stilrben, wenn placenta und Ei
haute nicht vollsUindig geboren wilrden und horte die Beschrei
bung von eineIn typischen Kindbettfieber mit Peritonitis. 

4). Mangelndes Stillen der eingeborenen Frauen. 
An sich scheint fast jede eingeborene Frau der Milchbil

dung fahig zu sein, im Gegensatz zu vielen Frauen der Kultur
nationen. 

Wie wir aber aus den erwahnten Beispielen, z. B. bei 
.. TAEGER, Tab. III, gesehen, haben manche Frauen wegen der 
U nterernahrung nicht genilgend Milch, so dass die Sauglinge 
einfach verhungern. Anderenfalls hat ja das eingeborene Kind 
an sich, an der Mutterbrust, genahrt, einen ung~heueren Vor
sprung vor einer grossen Anzahl europaischer Kinder, die mit 
der Fiasche grossgezogen werden ITnlssen. Wissen wir doch, 
dass in Berlin in der Zeit vom 1885 bis 1886 6 - 7 mal so viele 
Flaschen- als Brustkinder starben. V gl. das Statist. Jahrb. der 
Stadt Berlin, 13. u. 14 Jahrg. S. 74 bzw. 112/113. Darnach betrug 
die Sterblichkeit del' Tiermilchkinder das 6,03 fache, 1886 das 
6,91 fache der Mortalitat der Multermilchkinder. V gl. dazu auch 
Jahrb. der Stadt Berlin 23 .. Jahrg. S. 113. PEIPER berichtet auch, 
dass stillende Miltter in Ostafrika ihre Milch anderen bediirftigen 
Kindern, abgaben; indes finden wir . diese Sitte nicht iiberall 
erwahnt. Sie scheint wohl also nicht sehr haufig zu sein. 

Die Zeit des Aufstehens nach der Geburt schwankt bei den 
Frauen ausserordentlich. Zuweilen stehen sie schon 1 bis 2 Tage 
nach der Geburt auf, was zweifellos zu Schadigungen fiir Mutter 
und Kind fuhren muss .. In anderen Gegenden wieder wird eine 
genilgende Schonung der Frau beobachtet. In Fossangwentschen 
z. B., im Hochlande von Kamerun, bleiben die Frauen 2 Wochen 
nach der Ueburt zu Hause, verrichten also keine Feldarbeit, 
und verlassen 4 bis 5 Tage nach der Genurt das Bett. Dort 
haben auch manche Frauen bis zu 6 Kinder, wahrend in dem 
banachbarten Bakakagebiet die Frauen schon 1 bi.s 2 Tage nach 

. der Geburt aufstehen und bereits nach 5 Tagen schwere Feld
arbeit verrichten. 

In dem benachbarten Sansc hu stehen die Frauen schon 3 
Tage nach der Geburt auf, schonen sich aber das ganze erste 
J ahr nach der Geburt. 

Noch fruher erfolgt das Aufstehen in dem benachbarten 
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Mbo-Gebiet. Es fehlen noeh systematisehe Untersuehungen, wie 
weit die sehwere Feldarbeit die Milehbildung ungiinstig beein
flusst. Anzunehmen ist es ja. In der Landsehaft Fonje arbeiten 
die Frauen sehon 3 Tage naeh der Geburt wieder. Wir sehen 
also eine ausserordentliehe .Mannigfaltigkeit der Sitten. 

5). Miingel der Kinderernahrung. 
Wie wir sehon gesehen haben, wird jedes Eingeborenen

Kind, falls nieht die Mutter infolge Unterernahrung oder Krank
heit keine Mileh hat, an die Brust gelegt und zum Segen des 
Kindes an der Brust genahrt, bei manehen Stammen sogar bis 
zum 2. oder 3. Lebensjahre. Da Kuh- oder EseI- bzw. Ziegenmileh 
nieht gegeben wird, sind also aueh Milehnahrsehadell bei dem 
Eingeborenen-Saugling nieht zu beobaehten. Um so grosser aber 
sind die furehtbaren Sehaden, die dureh das nebenher erfolgende, 
unzweckmassige, friihzeitige Hineinstopfen von kohlehydrate
haltigen, oft ganz unverdaulichen Nahrungsmitteln bedingt 
werden. 

Es ist unmoglich, hier im Einzelnen alle die tollen Sitten 
wiederzugeben, die man da bei den verschiedenen Stammen sehen 
kann. Eine Suppen-Ernahrung, wie sie nach PEIPER in Kilwa 
in Ostafrika sich fjndet, scheint es ausser in Togo nicht zu geben. 
PEIPER gibt das Rezept einer diinnen, recht wohlsehmeckenden 
Suppe von brauner Farbe und der Consistenz einer dHnnen 
Mehlsuppe, gekocht aus Reis, Mais oder N egerhirse mit Salz, 
Pfeffer und dem Honig wilder Bienen. Er beschreibt mehrere 
soleher Rezepte, die als Brei oder Suppe aus verschiedenell 
Mehlarten hergestellt werden. . 

PEIPER erfuhr ubrigens in Mbopora von dem dortigen Dorf
vorsteher, dass von 50 Muttern dort etwa 20 an jlfilchn~angel 

litten und deshalb bei den Siiuglingen Breiernahrung notmendig 
ware. Meistens sieht man, wie den Kindern ein dieker Brei 
von allen lnogliehen Mehlen hineingestopft wird. In dem er
wahnten Fossangwentsehen erhielten die Kinder, wie ieh selbst 
gesehen habe, schon 3 Woehen naeh der Geburt dichell Kolo
kasiabrei. 

1m Bakaka-Gebiet, (Kamerun) wo iibrigens die Kinder au- . 
geblieh erst 5 Tage nach der Geburt die Brust bekommen (vor 
her Wasser), erhielten sie sehon 3 Monate nach der Geburt 
neben der Muttermilch Kolokasien und Planten, ebenso im Mbo
Gebiet, wo aber wenigstens keine Abtreibung erfolgte. Aueh in 
Bagam und in der Landschaft Fonje (Kamerun) konnte ich selbst 
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beobachten, dass Inan den Kindern 4 Monate nach der Geburt 
Brei von Mais und Planten hineinstopfte. Eine tolle Sitte sah 
ich in Bakossi, (Kamerun) wo Matter, Ulll den Leib der Kinder 
recht scllon rund und voI] zu Iuachen, denselben durch ein tii
tenformig gelnachtes Biatt grosse Mengen von Wasser und 
Luft in den Aftel' dul'ch cIen Dann hineinpusteten. 

Suppell gab es, wie gesagt, in Kalnerun aberhaupt nicht. 
Die Folge ist, dass in allen Kolonien in Anbetracht der unrich
tingen Kinderernahrung die Kinder an schweren Darm-katarr
hen leiden und, wie wir gesehen haben, in einem erheblichen 
Prozentsatz dal'an sterben. 

Ziegen-, Esel- und Kuhmilch wird leidel' nicht angewandt. 
Es wiirde einen ungeheuren Fortschritt fiir die Kinderernahl'ung 
bedeuten, wenn es gelange, die Eingeborenen zur Anwendung 
dieser Milchal'ten in allen Fallen, in denen die Muttermilch aus 
irgendwelchen Griinden versagt, zu bringen. Vielfach fehIt aber 
infolge der Tierkrankheiten die benotigte Menge von miIchge
bendein Vieh. 'Vir sehen hier alzo engsten Zusalnmenhang zwi
schen Viehzucht und Menschenaufzucht (Cfr. ZIEMANN Nr. 43 
u. 44). 

6). Krankheiten der Siiuglinge bzw der jungen Kinder. 
Exsudative lyn~phatische Diathese, die ja z.T. auf den Ge

nuss von Milch-Ersatzpraparaten, Kindernlehl oder UeberfiiUe
rung zuruckgefuhrt wird, kOInmt fur das eingeborene Kind iiber
haupt nicht in Frage, ebenso auch kaum die. 

Rachitis, die nach Selter bei hnpfkindern in Leipzig und 
Konigsberg im Alter von + bis 2 Jahren ca. 50% betraf, Nr. 39 
S. 224. Rachitis erinne ich nur in einigen Fallen bei Negerkin
dern gesehen zu haben. 

ObPylorospasmus und Icterus neonatorum bei den Ein
geborenenkindern vorkolnmt, weiss ich nicht. 

Um so grossere Bedeutung haben aber die Infektionskrank
heiten. 

Keuchhusten, der Wurgeengel der europaischen Kinder, 
scheint in den Tropen seItèn zu sein, ebenso Diphterie und 
Scharlach. Dagegen konnen nach einigen Berichten die Masern 
bosartige Formen annehlnen und damit auch fur die dortigen 
Kinder gefahrlich werden. Ich selber habe, als in meinem 
Arb eitsbezirk bei den N egern eine starke Masernepideruie mit 
erheblichen Lungenerscheinungen auftrat, nichts von einer 
vermehrten Kindersterblichkeit durch die Masern gehort. Im-
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merhin lnoglich, dass der Verwaltung eine etwaige Masern
sterb1ichket bei den Kindern entgangen ist. 

Von 1virklicher rasseepiden~iologischer Bedeutung fur das 
Siiuglings- und Kindesalter sind in erster Linie d'ie Jllalaria1 

die Darm- und die Wurmkrankheiten zu nennen. Leider stehen 
wir auch hier, wie schon fruher erwahnt, erst im Beginn unserer 
statistischen Kenntnisse, und wenn eine Multer sagt, dass ihr 
Kind an Fieber gestorben sei, so ist nicht anzunehmen, dass es 
sich jedesmal um Malaria gehandelt haben muss. Die Wirkung 
der Malaria kann, wie auch schon fruher angedeutet, eine ganz 
verschiedene bei den Kindern sein, je nachdem es sich um Kin
der handelt von SUimmen, die schon eine gewisse angeborene 
Resistenz aufweisen, oder um solche, die durch irgendwelche 
Umstande, Anwerbung der Multer etc., erst in die Malariagegend 
gekommen sind. Dort verlauft sie eben als akute Infektions
krankheit. 

III. 

MASSNAHMEN ZUR HEBUNG DER GEBURTEN. 

Alle JHassnahmen, die ad I und ad II besprochen tvurden 
bzw. sich aus der Erorterung volksvermindernder Ursachen von 
selbst ergaben, dienen naturlich direkt und indirekt auch zur 
Hebung der Geburtenzahlen. Diese Hebung der Geburtenzahlen 
ist auch wichtig als Ausgleich der Kindersterblichkeit. 

Wir haben schon gesehen, dass Rassen bei grosserer Gebur
tenzahl trotz hoherer Sterblichkeitszahlen doch einen erheblichen 
Geburteniiberschuss aufweisen konnen, wie das z. B. bei Russland 
vor dem Weltkriege der Fall war. Die Beseitigung der Kinder
sterblichkeit ist eine Beseitigung von iiusseren Faktoren, die 
bei Energie, Geduld und Geldaufwendung praktisch durchaus 
moglich ist. Bei der Hebung der Geburtenzahlen handelt es sich 
um Faktoren, die in gewissen biologischen Eigentiimlichkeiten 
der Rassen bzw. der Sitten und Gewohnheiten begrundet ist, deren 
Beseitigung nicht immer ohne weiteres ntoglich ist. Es scheint z. 
B. in Frankreich die statistisch feststellbare Yerminderung der 
Geburten nicht allein durch das Zwei-Geburtensystem und 
durch Mangel an Willen zum Kinde begriindet zu sein, sondern 
in einer autochtonen verminderten Fruchtbarkeit der franzosi
schen Frauen. Dasselbe trifft scheinbar auch bei einer Anzahl 
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von farbigen Rassen zu. Wir wissen ja, dass sich manche Zucht
rassen schneller oder langsamer vererben. Vm so mehr nuissen 
wir die der Beseitigung fiihigen Griinde fiir die Geburtenarmut 
aufspiiren und eliminieren. Ich rechne hierzu. 

1.) Die _BeseUigung der Kinderlzeiraten. 
Nach dem ~Iediz. Bericht, 1911/1~, S. 183 wird bei den Massu

kuma in Ostafrika das Madchen schon im 8.' bis 9. Lebensjahare 
dem Manne zugefiihrt, (wahrend die Periode dort im 10. bis 12. 
Lebensjahre eintritt, und es darauf meist bald zur Schwangerschaft 
kommt, die bei diesen nicht unterbrochen wird.) Es ist libero 
tliissig, die sich hieraus ergebenden Folgen des weiteren zu eror
tern. N aturlich wird es nicht leicht sein, uralte Stammessitten 
ohne weiteres zu beseitigen. Hier, wie bei der Beseitigung der 
weiteren, die Geburten hindernden Schadlichkeiten kann man 
unmoglich durch einfache Befehle auf die Eingeborenen einwir
ken, sondern man lnuss, sich in die Seele des Eingeborenen 
hineinversetzend, ihm die Grunde erklaren, weshalb die betref
fenden Einrichtungen zum Besten des eigenen Landes beseitigt 
werden mussen. Er muss das Gefiihl bekommen, dass der weisse 
Mann ihm seine Anordnugen erteilt zum Wohle seines Stammes. 
ZIEMANN schilderl in N r. 48 S. 11 Beine Erlebnisse bei solchen 
Belehrungen. Der betreffende Hauptling sagte ihm zum Schluss: 
« Wir haben alles gehort, was Du gesagt, nur sind wir zu dumm, 
das auf einmal zu behalten. Du musst uns versprechen, wieder 
zu kommen.» In Neu-Guinea .wird nach allen Berichten ein 
solches V orgehen nur mit unendlicher Geduld und an der Hand 
besonders geschickter Aerzte moglich sein. 

~. Die moglichste Beseitigug der einseitigen schweren Frauen
arbeit, die die Frau fruhzeitig altern und zum richtigen Arbeits
tier werden Hisst, selbstversUindlich zum Schaden des spateren 
N achwuchses. 

Es ist schon im Anfange der Arbeit gesagt worden, dass 
mit der Einfiihrung von Ptlug und Egge statt der schweren 
Hackkultur Vieles im Interesse der Frauen geschehen honnte; 
nur wird es, wie gesagt, unendlich schwer sein, uralte Stam
messitten schnell zu beseitigen. 

3. Regelung des lleiberkaufes. 
Die Bestimmungen dariiber sind bei den Eingeborenen der 

einzelnen Kolonien ausserordentlich verschieden. Stellenweise 
sind die Frauen sehr billig. In Kamerun z. B., im Bakaka-Gebiet 
kostete eine Frau 50 Ziegen. Das ist ein Preis, den sich ein fleis
siger Arbeiter in einiger Zeit durch seine Arbeit verdienen kann. 
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In Duala dagegen war der Preis einer Frau seinerzeit 2 bis 
3000 Mark, Hauptlingstochter kosteten sogar 4000 Mark. Hierzu 
kam noch der Preis, der der kiinftigen SchwiegermuUer an 
Pul ver und Zeug zu zahlen war, und der einen nicht unerheb
lichen Prozentsatz der Kaufsumme ausmachte. Die Folge davon 
ist, dass die Heiratslustigen durch Gaunerei den Kaufpreis mog
lichst zusammenbringen, und dass auf diese Weise jedenfalls 
durchaus keine natiirliche Selektion im dem Volke moglich ist, 
sondern dass die Miidchen dem Kapitalkriiftigsten, aber vielleicht 
z'ur Fortpflanzung ganz unfiihigen, alten Lustgreise iiberant· 
wortet werden. So wird kiinstlich die U nmoralitat verbreitet. 

Aehnliche Misstande ergeben sich in fast allen Kolonien, 
wenn man die Medizinalberichte und die Berichte der Missionare 
liest. 

In engsten Zusanllnenhange mit den traurigen Folgen des 
Weiberkaufes als solcheln stehen die der so weit verbreiteten 

PolygaJnie. 

Die F iirsten, V ornehmen und Reichen schaffen sich eine 
groRse Anzahl von Frauen an, wahrend so und so viele jiingere 
kraftigere Manner zu Ehelosigkeit verurteilt werden. Ich selber 
sah einen solchen afrikanischen Hauptling, den Joja von Ba
muro, im Besitze von 300 Weibern, die ihm aber nur 136 Kinder 
geboren hatten. V om europaischen Standpunkle aus ist das eine 
ungeheure Zahl fiir einen Familienvater, vom Standpunkte des 
Rassenhygienikers aber ist es ausserordentlich wenig; denn die 
Gebarfahigkeit dieser 300 Weiber, wenn sie einzeln verheiratet 
gewesen waren, wiirde unter normalen Verhaltnissen, selbst in 
Afrika, das Dreifache haben betragen konnen. Mit anderen Wor
ten, die Polygamie bringt nicht die latent im Schosse der Volkes 
ruhenden Kriifte der Gebiirfiihigkeit zur vollen Entwicklung. Es 
wird ungeheuer schwer sein bei del' Naturvolkern, in diesel' so 
wichtigen und einschneidenden Frage bald Erfolge zu erzielen. 
Wir werden in der Beziehung auf die Zukunft vertrauen ID iissen, 
dass mit einer allmahIichen U mwandlung der wirtschaftlichen 
Verhaltnisse, wie sie auch in der rnodernen Tiirkei vor sich 
gegangen ist, die Polygamie mehr und mehr zu Gunsten der 
Einehe zuriicktreten wird. J edenfalls werden wir uns noch aus
serst vorsichtig auf diesem Gebiete vorwarts tasten miissen. 
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Die Schadlichkeiten, die flir die Weiber durch die Anwer
bung fiir Tragerkolonnen und durch ihr Herausgerissenwerden 
aus der gewohnten Umgebung behufs Verwendung in Pflan
zungen und industriellen Betrieben sich ergeben, haben wir be
reits oben erwahnt. 

WEI'rERE VERW ALTUNGSMASSN AHMEN BEZUG LICH 

DURCHFUHRUNG DER UN'fER L II. UND III. 

GEMACHTEN VORSCHLAGE 

1. Hierzu rechne ich in erster Linie eine weitere Vertie
{ung des Unterrichtes stitntlicher Verwaltungsbeamten und Aerzte 
in allen Fragen der Kolonial- und Eingeborenenhygiene. Sehr 
viel Geld, Zeit und Aerger konnte hierdurch, sowie durch 

~. Vermehrung des Sanitdtspersonals in allen Kolonien und 
dadurch gespart werden, dass die Leitung des ganzen Medizi
llalwesens jeder einzelnen Kolonie in einem streng einheitlichen 
Sinne eineIn Chef iibertragen wiirde. V gl. ZIEMANN, Nr. 48, 49, ,53 
und die Verhandlungen d. Deutschen Kolonialkongresses, 1913 
in Danzig, ferner CL. SCHILLING, N r. 37. 

3. ~Veiterer Ausbau der Bau-Hygiene und der Seuchenge
setzgebung in einem Sin ne, der der Individualitiit der einzelnen 
Kolonien gerecht wird und allgemeine sanitiire Aufsicht in den 
einzelnen Gemeinden. 

Es sind das Forderungen, die in Orten, wo es sich um eu
ropaische Bevolkerung handelt, natiirlich leicht durchzufiihren 
sind, die aber auf grosste Schwierigkeiten stossen, wenn es sich 
um Ansiedlungen von Eingeborenen, fern von der europaischen 
Verwaltung, handelt. Literatur wie ad ~. 

Vor allen Dingen halte ich aber fiir wichtig die Impragnie
rung der Verwaltung mit hygienischem Geiste. 

Systematische hygienische Belehrung der gesamten Bevol
kerung 

a) in Form von Hauptlingsversammlungen, wie sie Zie
mann in Kamerun eingefuhrt hatte, wo einsichtige Hauptlinge 
die Schaden der unsinnigen Preise bei dem Weiberkauf schon 
eingesehen haUen und sich nur noch Schwierigkeiten bei den i Schwiegermiittern ergaben. 

l b) Systematische Belehrung der Schuljugend im hygieni-
~t .~chen Sinne in Regierungs- und Missionsschulen. 

J 
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c) Duroh offizielZe Autkliirung im hygienisohen Sinne duroh 
den Film ooer Physiologie des Menschen und die Hygiene. 

Gewiss, man wird nicht in jedem Eingeborenendorf mit dem 
Film arbeiten konnen ; aber in fast allen Kolonien gibt es Markte, 
d'ie . meist' von Tausenden besucht werden. Vielfach sind die Ein
geborenen vielleicht mit Ausnahme mancher stumpfsinnigen Sud· 
seesUimme, intelligenter als del' oberflachliche Betrachter glaubt, 
und es wurde nicht die geringsten Schwierigkeiten machen, je
doch einen ungeheuren Zulauf bewirken, wenn ein del' Landes
sprache kundiger farbiger Eingeborener, nach geeigneter Unte r
weisung, selber die betreffenden Lichtbilder, die naturlich dem 
Verstandnis del' Eingeborenen angepasst sein mussten, erklaren 
wurde. Wir stehen in del' Beziehung ja auch in .Europa erst im 
Beginn del' hygienischen AufkHirung. Ich verweise auf den gros
sen Zulauf, den die Vorstellungen uber die allgemeine Belehrung 
betr. Geschlechtskrankheiten gefunden haben. Wenn man der 
Schaulust del' Menge durch einiges Beiwerk dann noch Zuge
standnisse durch Bilder aus der ubrigen Welt macht, wurde 
de,r Film gerade in den Kolop.ien einen wahrhaften Siegeszug 
1m edlen Sinne unternehmen. 

5) Bildung von Gesundheit8komi8sionen. 
Diese miissten in allen grosseren Orten gegriindet werden, 

und die Europaer hatten dort gemeinschaftlieh mit dem Aelte
sten del' Dorfbewohner die hygienischen Massnahmen unter 
Mitwirkung von Sanitatskolonnen zu beraten. Die Sanitatsko
lonnen mussten dann, wie das in den Kolonien aueh sehon 
vielfach durehgefiihrt war, regelmassige Berichte aber alle eu
ropaischen und farbigen Haushaltungen erstatten, nachdem nach 
individueller Eigenart der Kolonien del' Geschaftsbereich der 
Gesundheitskommissionen und der Sanitatskolonnen festgelegt 
war. In den deutschen Kolonien war das vor Ausbruch des 
Krieges grosstenteils durchgefiihrt. 
. 6) Hygienisohe Ueberwaohung aller landwirlschaftlichen 

ulid industriellen Unternehmungen, soweit dort Eingeborene 
beschaftigt sind, dureh Aerzte, die mit amtliehem Funktioncn 
betraut sind, ebenso regelmassige gesundheitliche Kontrolle 
aller Rasthauser. 

7) Regelung des Apothekenwesens in den Kolonien, mit 
del' Bestimmung, dass den ~ingeborenen, je nach den loka
Ien Verhaltnissen, unter Umstanden unentgeltlich oder zum 
Selbstkostenpreise die wiehtigsten Medikamente ab~ugeben 
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waren. Ich rechne zu diesen Medikamenten z.B. das Chinin, 
das auch in fast allen englischen und amerikanischen Kolo
nien, wenigstens in Ost-Indien, zum Selbstkostenpreise abge-
geben wird. 

< 

8) Ausbau der in den meisten Kolonien schon vorhandenen 
Regierungslaboratorien zu Forschungsinstituten, die im engen 
·Anschluss an das centrale Institut der Heimat moglicht nach 
gemeinsamen Richtlinien, aber natiirlich unter Beriicksichti
gung der individuellen Verhaltnisse einer jeden Kolonie, zu 
arbeiten hatten. Von jedem solchen Institut muss die Initiative 
zu einer grossziigigen Erschliessung der betreffenden Kolonie 
ausgehen 

a) durch immer weitere· Erforschung der Krankheiten 
und der Krankheitsii.bertriiger, Z. B. betr. Auftreten der Malaria 
und der einzelnen Malariaformen in den verschiedenen Teilen 
der Kolonie, Feststellung der malariaiibertragenden Miicken, 
und ihrer Entwicklungsbedigungen. Auf dieser Kenntnis fussend 
Eroffnung des Kalnpfes gegen die betreffenden Miicken. 

b) Entweder in engem Zusammenhange mit diesem Institut, 
oder gesondert hiervon Errichtung eines landwirtschaftlichen 
Institutes. Dieses hatte systematische Forschungen anzustellen 
iiber die samtlichen pflanzlichen N ahrungsmittel, die in einer 
Kolonie gedeihen oder zum Nutzen derselben eingefuhrt werden 
konnten. Hand in Hand damit hatte ein systemat.isches Sammeln 
aller nutzIichen Fruchte, Drogen und Gifte zu gehen. Fur Osta
fdka und Kamerun bestanden ja bereits deral'tige Deutsche 
Institute in Amani bzw. Victoria. Vor allen Dingen hatten sich 
diese Institute die Forderung der Kultur von Karnerfruchten aus: 
den frUher erwiihnten Grunden angelegen sein zu lassen und fiir 
die Einfuhrung neuer Kulturen zu sorgen (Nr. 44 u. 48). Der 
Eingeborene ist in dieser Beziehung dUl'chaus belehrungsfahig. 
El' hat Z. B. die Kartoffel, die seinerzeit durch Zintgraf auf dem 
Hochlande Kameruns eingefuhrt wurde, und die dort ausge
zeichnet gedeiht, gern weiter kultiviert. Zweifellos enthalt die 
Kartoffel weniger Stoffe, die unter U msUinden schadlich wirken 
konnen, als manche del' bisher in den Kolonien angebauten 
Knollengewachse, wie z. B. Maniok. in deren Wurzel man be
kanntlich H. C. N. findet. 

Auch die Reiskultur konnte unbedenklich noch viel weiter 
ausgebaut werden, da der Reis, richtig zubereitet, ein gesundes,. 
leicht verdauliches Nahrungsmittel darstelH. Nur muss man 
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durch U eberwaehung der Kulturen selber daflir -sorgen, dass 
si eh in denselben nicht MalariabrutsUitten entwiekeln, was bei 
den Sumpfreiskulturen leicht moglieh ist, bei der Kultur von 

-Bergreis jedoeh fortftillt. Die Gefahren vermindern sieh aber 
aueh bei der Kultur von Sumpfreis, wie wir aus der Malariage-
sehiehte wissen, wenn die WohnsUitten der Mensehen wenig- D .... : 
stens 1 km von den Reiskulturen entfernt angelegt werden und' ,_ 
flir genligende Dranierung gesorgt wird. 

Dieses Institut hatte vor allen Dingen daflir zu sorgen, 
dass neben der Forderung der Kultur der Kornerfrliehte die 
Kunst des Brotbackens, die leider bei den Eingeborenen noeh 
sehr wenig gelibt wird, immer mehr Eingang findet. Man muss 
es gesehen haben, mit weleher Gier die Eingeborenen europai
sehes Brot. 
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TARELLE xx Koloniale Vegetabilien 

r ! 
_ ..... 

I 
~ =~~ 

~ c:.-= 
VI >. 

~ t":~ ." il ~ .... .... 
~ 

:ii .&: co 0:>1 .... 

Il Kno'len 

• ;5 
.... .. r;;g-e co ." 

..::i ::.c < ~ ~ .... = '-.-----------
u. Zwiebelgewachse I 

---------- ------------ --
Jams . 2,2 0,2 15,4 1,0 1,~ 8O. 79,4 
nach KONIG 1,93 - 17,53 - 1,1 - -

1-

Maniok. 1,1 0,4 ~8,6 1,5 0,6 67,6 136,8 
nach KONIG 2,29 0,66 29,19 3,83 2,02 - ---
Bataten 1,5 0,5 24,1 0,9 1,1 71,6 116,0 
naeh KONIG 2,8 1,0 24,15 2,02 1,15 69 ---
Taro. 1,7 0,1 14~0 O,V 0,8 82,5 66,0 

-------- ---- --
Kiirnerfruchle 

--------------
Palmsago . 2,1 O 81,5 O 0,4 15,8 336,5 

-- ------ -- -- --.-
Mais. 9,101 4,4 I 69,2 2,2 1 i3 13,0 390,7 
nach KONIO 8,13 15,461 75,15 1,Oi· 1:2 9,0 

-- ---1--

Reis. 8,1 1,2 75,5 0,8 1,0 13,1 353, i) 
-------- ------

Sorghum 9,0 3,8 70,1 3,6 2,0 11,5 357,0 
------ -- ---- --

Eleusine 7,3 1,5 13,~ 2,5 2,3 13,2 -
- ---- ------ ----

HUlsenfruchle 
---------------

Erderbse 18,2 5,7 56,5 5,3 2,l:) 11,3 378,9 
(V oandzeia subterr.) --------------
Erdnuss 29,7 49,2 12,2 6,0 2,8 7,0 610,3 
nach KONIG 27,52 44,49 15,65 2,37 2,49 4,48 -

Kundibohne (Vigna si-
nensis) nach KONIG . 

20,80 1,40 55,70 4,10 3,20 1,48 3J6,4 
--- -- --

7,7 I 3,72 
----

Helmbohne (Dolichos 2~,34 2,57 39,96 9,54 291,7 
Lablab) nach KONIG 

Mondbohne (Phaseolus 19,56 2,48 46,46 4,93 1 4,04 10,31 30i3,4 
lunatus) nach KONIG . I 
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rrABELLE XXI Koloniale VegetabilieJt 

I '!;.:.S: 
cv;.!! 

-ò 
~ 

ca ." 

~ 
>. .. =c:-
~ :i ... ~ ~..:Ji5 

~ =a :2 .... 0 01 ... 
"i:i .... 

~ -= .... w:; o ... ca c:> '-' 1.1.. ::..= C..J -< ::::..::.- = --------
Essbare Friichle 

------ ------
Brotfrucht ~,6 0,8 80,6 0,1 ~,O 13,8 377,4 
nach KONIG (Trocken-

9,38 substanz) 8,~ 63,95 3,85 ~,80 - -
--------

Obst - Bananen frisch 1,0 0,6 
nach KONIG (Trocken-

substanz) 1,4 0,4 21,5 0,3 1,0 74,9 97,0 -- -- ---- --
Bananenmehl 
nach KONIG 2,9 0,3 77,9 1,6 ~,2 14,9 383,1 

---------- --

Cocosnuss, Copra 8,8 67,0 12,4 4,0 1,8 5,8 ~57,8 

-- ._--- -- --- ----
Mango . . 0,7 0,8 5,0 1}4 h,O 85,0 -
nach KONIG (Trocken-

5,06 3,43 9,15 substanz) 54,16 4,29 - ~73 ----~- --
Kiirbis 0,9 O,~ 6,3 1,7 1,9 89,0 -

-- --------'-
Okro (Hibiscus 
lentus) . 

escu-

nach KONIG. 0,71 0,10 2,95 0,66 1,23 94,35 16,~ --- --------
Palmkerne 
(Elaeis guineensis). 8,41 48,75 26,87 5,82 1,75 8,40 601,5 

------ -- -- --I-
Schinuss 
(Butyrospernum Parkii) 29,06 15,86 - 10,38 3,62 8,0 ~87,{l 

--------
Zuckerrohr 0,4 ° ~4,2 8,8 0,3 76,8 

---------- .. 
Siidwest Feldkost . 2,1 0,4 55,3 4,9 1,8 35,5 

---- ----
BHittergemiise 3,0 0,9 11,6 1,9 1,6 SO,O 
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TABELLE XXII 

Animalisohe Nahrungsmittel in den Kolonieen 
Tabelle auf der Internationalen Hygiene - Ausstellung (Dresden) 

~arhml"el der Elngeborenen 
I 

'" ~i 
.. 

'" ... ~ "ii 
~ ~ 2:!!: -"5 
~ - >< .:l ~ z:: Wo.I 

------
Rind (mager). ~0,56 1,74 1,17 

-- ------
Hammel 17,11 5,77 1,73 

-- --- -- ----
Ziege. ~0,56 3,76 1,9W 

--------
Hund ~1,50 4,47 1,07 

-- -- ---- -
Ratte. ~1,38 6,42 1,42 

------ -
Huhn ~1,33 4,55 0,75 1,15 

--------
Ente. 22,65 3,11 ~,33 1,09 

--------
Stockfisch (gebr.) 81,54 Spnrell 1,56 16,6 

-- --- ----
Fettfisch 19,73 10,74 1,39 

---- -- ----
MagerfiRch . 21,10 1,98 1,01 

--------
Gera ucherter Fisch 18,71 8,50 1,20 

----------
Krabben 15,80 1,54 1,94 

-------- -
Krebs (in Salz eingemacht). 13,63 0,57 0,37 13,06 

-- ---- -
Frosche ~ ~ ~ ~ 24,17 0,91 2,97 8,46 

----------
Muscheln 15,56 1,90 11,78 

---- ----
Austern. 5,95 1,15 2,03 

-- -- __ o --
Heuschreckenpulver 64,88 10,63 12,67 4,49 
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T AB1<JLLE XXIII 

Tiigliche Nahrungsmengen fur einen eingeborenen" Bahnarbeiter 
naclz behordlichen Bestimmungen in 4 Beispielen in Kamerun. 

L Eiweiss Felt Kohlehydr. Calorien 
I 

4000 gr. fl'Ìsche PIante n 56 16 864 3921 
2500 » (Brutto) 

15 gr. getrocknete Fische 111 2 - 474 

50 » PalmO! - 45 - 419 

20 » Salz - - - -

Sa: 167 63 864: 4:814: 
II. ZU vieI 

750 gr. getrocknete Planten 30 17 499 2327 

150 » » Fische 111 2 - 474 

150 » Paimol - 45 - 419 

20 » Salz - - - -

Sa: 14:1 64: 4:99 3220 
III. 

1500 gr. Maniok 18 6 429 1889 

100 » Frischfleisch 21 2 - 105 

50 » PalmO! - 45 - 419 

20 ,. SaIz - - - -

Sa: 39 53 429 2413 
IV. ZU wenig 

2000 gr. frische MaiskoIbell . 135 66 1038 5424 1200 ,. (Brutto) ---
100 » Frischfleisch 41 2 - 105 

50 » Paimol - 45 - 419 

20 » Salz - - - -

I Sa: 176 113 1038 5948 
Zu viei 

l' 
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essen, fiir dessen Gabe sie sogar zu Leistungen zu haben sind, die 
sie sonst gegen Entgelt nicht ohne weiteres iibernehmeu wiirdell. 

Auch die weitere Erforschung der in einer Kolonie erhiilt
Uchen Speiseole ware von grosser Bedeutung. Wir wissen ja, dass 
z. B. Palmol wegen des ha.ufigen Vorhandenseins von ranzigen 
Buttersauren schadlich wirken kann. Trotzdem wird Palmol, 
in ganz West-Afrika, in grossen Mengen von den Eingeborenen 
vertilgt, wahrend weit mehr als bisher einheimische, ausseror
dentlich wohlschmeckende, viel leichter verdauliche Fette, wie 
flas des Jabibaumes in vie l grosseren Mengen gewonnen und 
verzehrt werden sollten. 

Ferner hatte ein solches Institut fiir eine grosszugige Er
schliessung einwandfreier WassM''Versorgung moglichst fiir alle 
Pla.tze del' Kolonie zu sorgen, sowie dafiir Sorge zu tragen, dass 
die Verkehrsstrassen und die Knotenpunkte desselben mit ge
fassten Brunnen und Quellen versehen werden, wodurch eine 
Infektion durch das Wasser unmoglich wlirde. 

Durch belehrende Vortrage in Schulen usw. miisste dieses 
landwirtschaftliche Institut auch mehr 'und mehr das Verstiin
dnis fur die lVahrwerte der in einer Kolonie erhaltlichen Nah
rungsmittel fordern. Cfr. Tab. XX, XXI, XXII. 

Vor allen Dingen konnten dann auch Tabellen, unter Berech
llung del' Kalorieenwerte beziiglich del' Ernahrung del' Eingebo
renen aufgestellt werden, die fiir die Arbeitgeber, unter Kontrolle 
der Regierung, einen willkolllmenen Masstab bieten d iirften. 

Wir sehen z.B. in Tabelle N r. XXIII einen derartigen Ver
such in Kamerun, nur dass da maIs, in Unkenntnis del' Kalo
rieenwerte del' betreffenden Mengen, einige Speisezettel zu 
diirftig, wie z.B. Nr. 3, andere zu reichlich, wie Nr. 1 und 4 aus
fielen, wahren Nr. 2 ziemlich genau die Bediirfnisse beziiglich 
Eiweiss, Fett, Kohlehydraten und Kalorieenzahl traf. 

An dem wissenschaftlichen Institut lllUSS auch ein die mo
derne Kinderheilkunde und die wichtigsten Probleme del' Kin
derernahrung vollig beherrschender Arzt wirken, der zusamlnen 
mit deln Nahrungsrnittelchemiker die Ernahrungsfrage der far
bigen Sauglinge und das Studium der Sauglings- und speziellen 
Kinderkrankheiten zu iibernehmen hatte. Er wiirde zweckmas
sigerweise auch im Zusammenwirken mit delll Medizinalrefe
renten und den Verwaltungsbehorden die ungeheuer wichtige 
Frage der Geburts- und Sterbestatistik zu bearbeiten haben. 
N ur auf diese Weise konnen wir hoffen, in den Kolonien durch 
jahrelange Arbeit ein wirkliches Bild iiber die Volksbewegung 
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zu gewinnen Die Verhaltnisse der N aturvolker bringen es mit 
sich, dass ausserordentliche Schadlichkeiten, wie Seuchen, Hun
gersnot etc. ganz anders auf den Gang der Bevolkerungsbewe
gungeinwirken, wie bei der europaischen Rasse, wo in dieser 
Hinsieht eine viel grossere Gleichmassigkeit hesteht. Daher wird 
man auch, wie schon friiher erwahnt, jede Statistik in den Ko
lonien, die nur auf die Erfahrung eines einzigen Jahres sich 
stiitzt, nur mit Vorsicht aufnehmen miissen. 

Entweder im Ansehluss an das arztliehe Forschungs institut 
oder an das landwirtschaftliche ist durch einen Referenten die 
weitere Forderung der Viehzucht zu erwirken, damit die teilweise 
animalische Unterernahrung der Eingeborenen beseitigt wird, 
worauf gleiehzeitig Bekampfung der Viehkrankheiten zu beginnen 
hatte, ZIEMANN hatte 1904 in Nr. 43 u. 44 zum ersten Malea uf 
alle diese erwiihnten Schiidigungen der Volksvermehrung, sowie 
auf die N otwendigkeit einer Forderung der Viehzucht und damit 
Hebung der Geburtenziffer hingewiesen. Hiermit wurde auch 
der erste Grundstein gelegt zur Schaffung einer eigentlicheu Be
volkerungshygiene der farbigen Rassen, nachdem bis dahin bei 
allen Nationen die mikroskopische Forschung in den Tropen fast 
ausschliesslich geherrscht. (Vgl. auch Nr 48). 

Landwirtschaft, Viehzucht und Volksvermehrung stehen eben 
auch in den Kolonien in allerengstem Zusammenhange. Es darf 
nicht lnehr vorkommen, dass Eingeborene sinnlos· bei ihren 
Festen den sowieso geringen Viehvorrat hinsehlaehten, so dass, 
wie es z. B. in Bali im Hochgebirge Kameruns noch jetzt der 
Fall ist, die gewohnlichen N eger iiberhaupt kein Rind halten 
diirfen, und dass das Vieh von manchen Eingeborenenstammen 
den U nbilden der Witterung in der Regenzeit preisgegeben ist. 
Wir miissen und wollen dahin kommen, dass mehr und mehr, 
selbst dort, wo zunaehst no eh die Trypanosomen-und Piroplas
lnenerkrankrungen die Viehzucht hindern, wenigstens die Klein
viehzueht in grosserem Umfange als bisher gefordert wird. 

Eine Anzahl der Punkte dieses kolonialhygienischen Pro
.grammes ist ja bekanntlich in manchen Deutschen Kolonien 
vor dem Kriege sehon kraftig in Angriff genommen worden. N ur 
miissen diese Probleme hier unter dero Gesichtspunkte, dass es 
sich um Forderung des vornehmsten Aktivums der Kolonieen 
der Eingeborenen, handelt in weiteren organisehen Zusammen
hang miteinander gebracht werden. Es sind Forderungen, die fur 
alle Kulturnationen, ohne A usnahmen, o/ttfzustellen und durch
zufuhren sind. 
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CORRADO GINI 

Quelqlle,s ehiffre~ sur la riehesse 
et les re"enus Dotionaux de quinze Etats 

En 19911, la Société des Nations chargea une Commission 
d'experts de l'echercher les critèl'es à adoptel' pour la désigna
tion des huit Etats ayant l'impol'tance industrielle la plus con-

. sidérable, désignation nécessaire pour l'application de l'art. 393 
de la partie XIII du Traité de Versailles. La Com:Glission, dont 
j'avais l'honncur d'ètre un des membres, qle confia la tache de 
faire les évaluations de la richesse et des revenus nationaux 
des Etats membres de l'Organisation Internationale du Travail, 
'dans leurs frontières actuelles, mais d'après les prix et les con
ditions économiques des dernières années avant la guerre. La 
Commission termina ses travaux avant que ces évaluations 
puissent ètre achevées (Cfr. SOCIÉTÉ DES NATIONS, Rapport de l.a 
Cotnmission chwrgée de t'echercher les critères à adopter en vue 
de la dé,r;ignation des hnit Eta,ts ayant l"importance industrielle 
la lJlus considérable, Genève, le 31 Mai 19~9l: C. 410, 19919l, V); 
111ais je fus invité par la suite par le Secrétariat de ]a Société 
des N ations à poursuivre mes l'echerches pour IaCommission 
pour la reduction des armements. Le fruit de mes travaux est 
consigné dans quinze rapports, chacun concernant la richesse, 
les revenus, la pl'oduction d'un Etat. Après les avoir contl'òlés 
et complétés pal' d'autres renseignements, que je suis en train 
de recueillir, et après avoil' achevé des rechel'ches semblables qui 
sont aussi en cours pour d'al!tl'es Etats, il est pl'obable que je 
publiel'ai ces l'appol'ts, précedés d'une étude théorique SUl' les 
évaluations de la richesse et des revènus nationaux. En atten
dant j'ai pensé qu'il valait peut-ètre la peine de publier les 
chiffres auxquels je suis provisoirement parvenu pour la richesse 
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et les revenus de ces quinze Etats, d'autant plus que, pour plu
sieurs d'entre eux, il n'y avait pas d'évaluations relatives aux 
dernières années avant la guerre. 

Dans le tableau suivant les Etats sont cités d'après la ri
chesse moyenne probable par -tète. Le lecteur pourra compléter 
ces chiffres par ceux relatifs à autres pays publiés dans mon 
ouvrage sur L'ammontare e la composizione della ricchezza delle 
nazioni (Torino, Bocca, 1914), dans les articles de M. LAN
l<'RANCO MAROI, Come si calcola e a quanto a'mmonta la ricchezza 
d'Italia e delle altre principal'i naz'ioni (<< Rivista delle Società 
Commerciali», 1918) et de M. J. STAMP, The Wealth and lncon~e 
of the Chief Powers (<<.Journal of the Royal Statistical Society», 
July 1919) et dans les mémoires de M. M. SCHINDLER et VON 
FELLNER (F. SCHINDLER, Das Volks'vermogen Voralbergs, «" Me
tron"s Bibliothek », Serie B, N° 1; F. VON FELLNER, Die Ver
teilung des Volksvermogens und Volkseinkommens der Liinder 
der Ungarischen Heiligen Krone xwischen dem heutigen Ungarn 
und den Successions - Staaten, «"Metrons"E, Bibliothek », Serie B, 
N.o 3). Dans les nlèmes publications on pourra trouver préci
sées les significations - d'ailleurs bien connues - à donner aux 
expressions: «richesse privée », «richesse natiohale» «revenus 
nationaux ». 
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MARCELLO BOLDRINI 

Tables des réduetiolls aDnuelles 
des eontlD~ents militalres 

t. - Il est extremement important pour les Etats-majors, 
de connaltre les réductions succe'ssives que subissent les con
tingents annuels de recrues, afin de pouvoir établir à tout ins
tant le nombre d' hommes ayant reçu une instruction militaire 
et mobilisables, d'après leur classification par aptitude et par age. 

Un contigent de 1000 recrues, une fois licencié, se réduit 
chaque année par l'effet des trois facteurs suivants: 

a) la mortalité, 
b) les causes d'inaptitude survenues après le renvoi, 
c) l' émigration permanente. 

En général, pour déterminer les réductions successives des 
contingents, on ne peut tenir exaetement compte que du pre
n1ier de ces facteurs. Il incombe aux Etats-majors de tenir à 
jour les listes de8 hommes soumis aux charges lnilitaires, en 
enregistrant soigneusement les morts ou bien de déterminer 
les réductions des contingents ayant pour cause le décès, à l'ai de 
d'une table de mortalité. 

Des connaissances partielles sur l'influence dudeuxième 
facteur peuvent et re obtenues par la révision médicale, qui a 
lieu à l' occasion du rappei pour instruction des recrues d'une 
classe. Mais comme ces rappeis s'effectuent dans beaucoup de 
pays à de longs intervalles, une connaissance complète de l'in
fluence de l'inaptitude survenue après le licenciement ne sau
rait etre obtenue que dans un laps de temps extremement long, 
de sorte qu'une fois la détermination des coefficients achevée, 
les observations faites· au commencement de la révision ne cor
respondraient peut-etre plus à l'état actuel. 

Quant à l'influence du troisième facteur, on ne peut rien 
en savoir. On peut déterminer le nombre des hommes qui émi-

8 

• 
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grent, mais il est extremement difficile d'évaluer la proportion 
de ceux qui se présenteraient en cas de mobilisation. Tout 
dépendra du fait que la cause de la mobilisation jouira ou non de 
la faveur populaire; que les pays abritant les hommes mobilisables 
soient alliés au pays mobilisateur ou, tout au moins, qu'ils soient 
neutres en l'occasion, que les conditions de transport permettent 
aux recrues de rejoindre les armées auxquelles elles appartien
nent, etc. 

Tout en négligeant la portée du troisième des facteurs ci
dessus indiqués, nous estimons donc utile d'étabJir pour les 
principaux pays, l'influence de la nlortalité et de l'inaptitude 
survenue après le licenciement sur les réductions successives 
des contingents. 

2. - N ous possédons une table italienne qui devrait répon
dre au but meme que nous poursuivons (i). Elle prend comme 
base un contingent de 1000 hommes et suppose que ce con
tingent perd 5 % de son effectif initial au cours de la prelnière 
année, 4 % du reste au cours de la deuxième année, 3 % du 
reste au cours de la troisièrne et ~ % du reste au cours de 
chacune des années suivantes, jusqu'à la tl'entième incluse. On 
n'y indique pas l'époque à laquelle se l'apportent les coeffi
cients de réduction adoptés, et, à en juger par leur uniformité, 
on devl'ait en conclure qu'ils ont été établis d'apl'ès des esti
mations gl'ossièl'es. Mais il n'est pas difficile de se persuader 
par une comparaison approxilnative, que ces coefficients sem
blent vouloir tenir compte tant du facteur a) que du facteur b) 
indiqués ci -dessus. 

Il suffit de comparer, dans le tableau suivant, les survivants, 
aux différents àges, en Italie, tels qu'ils l'essortent de la table 
de survie 1901, aux contingents des ages correspondants, en uni
fiant à 1000 les sul'vivants ou les soldats entre 20 et 21 anso 

(1) Voir: C. CORTICELLI: Manuale di Organica Militare. Torino, 1901, p.197. 
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Ages Survivants Contingents 
ltalie 1901 Italie 

20 ans 1000 1000 
21 » 993 950 
22 » 987 912 
23 » 980 885 
24- » ~)73 867 

II 
29 » 939 784-
34 » 905 709 

l 39 » 870 641 
44 » 832 579 

I 49 » 791 523 

Un voit que la première série descend à une allure beau
coup plus lente que la seconde, ce qui semble prou ver que 
celle-ci résulte d'une probabitité conlposée, probablement de 
l'action des coefficients de mortalité unie à celle des coefficiellts 
d'inaptitude aux différents ages. 

3 .. - Pour tenir compte de l'influence du facteur et), sur 
la réduction des contingents dans les années suivant le licen
ciement, on dispose, pour la plupart des pays, de tables de survie. 

On pourrait observer qu'il est ,difficile d'admettre a priori, 
une mortalité des soldats licenciés correspondante à la mortalité 
que subit l'ensemble de la population dans chaque pays. Les 
soldats représentent, en effet, un groupe sélectionné par la révi- ' 
sion médicale et probablement plus robuste, en général, que 
la population male prise dans son ensemble. 

Il y adone lieu de croire à l'existence de différences entre 
] a mortalité des anciens militaires et celle de toute la popu
lation male, rnais celles-ci ne doivent pas etre très considé
l'ables. (1) C'est pourquoi· nous baserons nos calculs sur les 

(1) Les cheminots, lors de leur engagement, sont soumis à une révision 
médicale, laquelle peut etre, à un certain point de vue, comparée à la révi
sion dea recrues. 

Sur la base des coefficients de mortalité des cheminots italiens appar
tenant aux services actifs (mécaniciens et chauffeurs, personnel des trains, 
petit personnel des voies et des gares) - coefficients se rapportant cependant 
à une époque assez éloignée (186J-1902 environ) - j'ai pu établir le nombre 
des survivants aux dift'érents aies, et rapporter à 100.000 leur nombre à 20 
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tables de survie aya,nt trait à l'ensemble des males de chaque 
pays. 

4. - On sait que dans la plupart des pays, dont l'armée 
est basée sur le principe du service obligatoire, les citoyens 
malessont soumis au recrutement.à un certain age, en général 
pendant leur ~1 ème année. Si tous les hommes aptes au service 
étaient enregistrés, les statistiques du recrutement nous indique
raient le pourcentage des hommes de 21 ans aptes au service 
militaire sur le total des hommes de 21 anso En réalité, nous ne 
possédons pas meme cet unique renseignement. 

Généralement, le nombre d'hommes déclarés aptes au ser
vice, en vue de leur recrutelnent, est de beaucoup inférieur au 
ndmbre réel des aptes, aUendu qu'il ne saurait dépasser le 
rapport entre le nombre d'hommes-jours prévu au budget 
annuel et la durée moyenne du temps de service. Ce rapport, 
meme pour des pays comme le Portugal, la Suisse et les Etats 
Scandinaves, où la durée effective du temps de servi ce est très 
courte, n'atteint jamais le nombre des hommes réellement aptes, 
entrant annuellement dans leur 21 ème année. Le résultat en 
est, qu'au lieu d'exercer une sélection rigoureuse des hommes 
aptes à l'époque de la révision, .en vue de ne recruter ensuite 

anso En comparant cette table avec celle obtenue en rapportant à 100.000 \ 
les survivants à ~o ans, tels qu'ils ressortent de la table de mortalité de la 
population italienne d'après les statistiques de 1901 environ, on trouve que 
l'ensemble des màles, en général, survivraient un peu plus que les cheminots 
d'une période un peu antérieure, ce qui peut etre vérifié par les quelques 
chiffres suivants: 

Cheminots Tous Les hommes 
~) ans 100.000 100.000 
30 ~ 9~.983 93.181 
40 • 86.063 86.~47 

50 » 77 740 78.173 

On doit en conclure que, si les deux tables étaient chronologiquement 
semblables, on n'aurait peut-etre pas trouvé de différences trop sensibles 
en faveur des cheminots. Si l'on étend, par analogie, le résultat de, cette com
paraison aux soldats, l'affirmation contenue dans le texte est autorisée. 

Pour les coefficients de mortalité des cheminots, voir": 
Atti della reale Commissione per le valutaeioni ed i riparti dei disavanei 

degli istituti di previdenea ferroviar';', VoI. II. Tavole demografiche e finan
eiarie, Roma, 19t8, p. 67. 
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parmi ceux-ci que le nombre nécessaire de sujets (1), on préfère, 
en général, arriver à couvrir les besoins, directement en un seuI 
choix, c'est-à-dire à l'occasion de la révision médicale. De là 
vient . que le pourcentage des hommes déclarés aptes au servi ce 
militaire, par rapport au total, est toujours inférieur au pour-. 
centage des hommes qui auraient pu etre déclarés aptes. 

Le seuI pays dont je connaisse des statistiques dignes de 
foi, permettant de déterminer la proportion des hommes aptes 
ali service militaire, par rapport aux hommes relevant de chacun 
des àges compris entre 18 et 50 ans, est l'Angleterre, c'est-à-dire 
le seuI des Etats européens qui soit entré en guerre sans avoir 
une armée basée sur le service obligatojre et qui a du soumettre 
sa population màle de tous les ages à l'effort d'un rendement 
maximum en soldats (2). J'ai fait les calculs nécessaires pour 
déterminer le pourcentage àes aptes au service militaire en 
Angleterre pendant l'année novembre 1917 octobre 1918 (coef
ticients d'aptitude). Il est difficile de juger jusqu'à quel point 
les données britanniques peuvent etre considérées comme pré
sentant une valeur quelconque pour les autres pays. Il est 
cependant nécessaire de tirer profit du résultat de l'expérience 
du seuI Etat qui soit en condition de nous l'offrir, à moins de vou
Ioir renoncer à toute recherehe dans le domai ne qui nous inté
resse actuellement. Il demeure entendu que l'emploi que nous 
allons faire pour d'autres Etats des statistiques britanniques 
ne saurait etre considéré que comme provisoire, c'est-à-dire va
lable jusqu'au moment OÙ l' on sera en mesure de demontrer 
la non vaIeur de ces statistiques. 

(1) Ce système était en vigueur autrefois en ltalie et, selon ce qhe j'ai 
entendu dire, on en réclamerait l'introduction en Suisse à l'heure actuelle. 

(2) Des coefficients d'aptitude au service militaire basés sur les statis
tiques anglaises, ont été employés pour calculer la population apte au service 
militaire de 18 Etats, dans une publication de la· Société des Nations inti
tulée: Enquete statistique sur les Armements. Première série de données. Ge
nève, 19:22. Pour la source, voir: 

MINISTHY OF NATIONAL SERVICE, 1917-1919. Report. Vol. 1 upon the Phy
sical Examination of Men of military age by National Service Medical Board 
from November 1st 1917, October 21st 1918. London, 1920. 

J'ai entendu dire que des statistiques analogues avaient été publiées par 
les Etats-Unis, pays qui se trouvait, lors de son eutrée en guerre, dans dea 
conditians analogues, au fond, à celles de la Grande Bretagne alors meme 
qu'il n'ait pas fourni un effort démographique aussi considérable que cette 
dernière. Je n'ai pu malheureusement me procurer ces données. 
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5. - Tout cela admis, passons à l'examell des coefficients 
d'aptitude au servi ce militaire, dont nous allons nous servir. 

N ous considérons pour chaque age, de 18 à 50 ans, les 
données suivantes: 

a) Pourcentage des hommes atteignant l'état: complète
ment normal de santé et de force et qui sont à mème de sup
porter tout effort physique compatible avec leur age. Ces hom
mes doivent ètre considérés comme aptes à tous les services de 
première ligne (Ier grade); 

b) Pourcentage des hommes complètement normaux et de 
ceux qui, tout en ne souffrant pas de maladies organiques pro-

Nous ne devons pas passer sous silence les inconvénients que présentent 
les données anglaises. Celles-ci, en effet, n'indiquent pas le nombre des 
hommes examinés, mais celui des visites fllites, de sorte qu'un certain 
nombre de secondes révisions s'y trouve incluso Cependant ce défaut est 
très faible, car le nombre des hommes examinés deux fois correspond à 0,6 
pour cent environ du total des examens médicaux. Mais la répartition 
des secondes révisions n'est naturellement pas uniforme entre les grades 
d'aptitude. En effet, les ressortissants du grade IV (totalement inaptes) ne 
pouvaient pas etre réexaminés, et comme les secondes révisions médicales 
avaient lieu sur la demande des intéressés, il est probable que ces demandes 
étaient plus nombreuaes de la part des individus pour lesquels le service 
militaire était le plus lourd à supporter (1er et 2ème grades, correspondant 
aux hommes aptes aux services de première ligne). 

Quant au résultat des secondes révisions, une très faible partie seu
lement des hommes examinés à nouveau ont été affectés à un autre grade, 
ce qui, de l'avis des rédacteurs du rapport, prouverait que la classification 
des hommes d'après leurs aptitudes pour les différents services de l'armée 
était correcte. 

On pourrait objecter que les statistiques se rapportent à la quatrième 
année de guerre et que le recrutement eut lieu après qu'une sélection im
portante avait été exercée d'abord par l'engagement volontaire et puis par 
le recrutement partiel obligatoire. Mais les rapporteurs font observer que: 

l° au cours de la quatrième année de guerre, la sélection a été extre
mement rigoureuse, de sorte que le pourcentage des hommes déclarés aptes 
représentait le maximum à obtenir du groupe d'hommes examinés; 

IlQ le groupe d'hommes examinés représentait d'une manière sati
faisante la population générale. Les individus qui s'étaient volontairemellt 
enrOlés durallt la première période de la guerre - affirment les rapporteurs -
n'étaient pas les meilleurs au point de vue physique, mais des personnes 
animées d'un esprit patriotique très intense, acceptées au service après un 
examen fort sommaire, et presque sans tenir compte de leurs inaptitudes 
et défauts organiques. 

On 1.oit ajouter qu'au fur et ii mesure que la guerre a exigé un effort 
démographique toujours croissant, les industries protégées étaient «ratis-
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gressives, présentent des causes d'inaptitude partielles. Ces 
hommes doi vent etre considérés comme aptes aux services de 
première ligne (Ier et II ème grades); 

c) Pourcentage des hommes indiqués sous la lettre pré
cédente, et des hommes présentant des inaptitudes physiques 
remarquables, reliquats d'anciennes maladies. L'ensemble de ces 
hommes constitue la totalité de l'armée, car il comprend les in
dividus aptes. aux services de première ligne et ceux qui ne 
peuvent etre employés que dans' Ies services de l'arrière et des 
bureaux (Ier, IIème et IIlème grades); 

d) Pourcentage des hommes totalement inaptes (IVèrne 

gl'ade). 
Nous avons soumis Ies séries des pourcentages d'aptitude 

ou d'inaptitude à unè péréquation analytique, en ajustant des 
paraboles par la méthode des moindres carrés. Pour obtenir 
une approximation satisfaisante, ]es quatre séries correspondant 
aux IeUres a, b, c, d, ci-dessus, ont été ajustées par des para
boles du 3ème degré. 

L'approximation est ressortie toujours satisfaisante, peut-etre 
à une exception près. Tandis que Ies courbes a, c, et d, ont une 
allure toujours descendante, la courbe b aUeint son minimum 
à la 43èrne année environ, pour remonter légèrement ensuite. Il 
y a là, probablement, l'influence d'une cause d'erreur qu'il nous 
a été impossible d'éliminer. Il s'agit en tous cas d'une différence 
assez petite, dont la portée peut etre négligée. 

sées» (c combed out H) et les individus employés dans l'agriculture, les mine s, 
les chantiers navals, les fabriques de munitions, étaient peu à peu privés 
de leur immunité militaire et recrutés, de sorte que des éléments très choisis 
ne cessèrent d'affiuer sous 1e8 drapeaux. 

«Il semble probable, conclut sur ce point le rapport, que le8 bommes exa
minés, pendant l'année considérée, doivent etre regardés comme formant un 
groupe qui représenterait bien la population male du pays, en age militaire, 
dans la première partie du vingtième siècle, au point de vue santé et état phy
sique, et que toute déduction fondée sur les observations faites au moment 
de la révision médicale de ces hommes peut etre légitimement regardée 
com me un critère aooeptable de la santé nationale durant cette période~. 

Il y a lieu de fai re une dernière remarque touchant les recrutés entre 41 
et 50 anso Leur nombre est très limité et le pourcentage des personnes aptes 
souffre d'une erreur dont la cause m'échappe et que fai vainement cherché 
à tirer au clair au moyen de renseignements demandés à Londres. En tout 
cas, la péréquation des chiffres bruts don t il est question dans le texte cor
rige les données d'une façon généralement satisfaisante. 
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Voilà les constantes obtenues pour les quatre courbes,lorsque 
x est exprimé en nombre d'années (18-50 ans) et y indique le pour
centage d'hommes déclarés aptes ou inaptes sur le total des 
revisés appartenant à chaque age. 

Hl H 2 H3 H" 

I firade + 175,1728 - 8,1336 + 0,130531 - 0,00065330 
I-II firades + 228,5280 -11,9708 + 0,256651 - 0,00182019 
I - Il - III firades + 168,3229 - 7,1188 + 0,214411 - 0,00218867 
IV firade -.. - 68,3229 + 7,1188 - 0,214411 + 0,00218867 

Les coefficients d'aptitude ou d'inaptitude réels et les coeffi
cients théoriques déterminés par les critères ci-dessus, figurent 
au tableau suivant: 



Ages 

18 ans 
19 
~o 
21 
22 
23 

--

:~~ 24 

I 25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
!:l6 
47 
48 
49 
50 

Nombre 
d'holllmes 
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Table des coefficients d' aptitude au service militaire 

d'après les statistiques du recrutement britannique, 1917-1918. 

, 
Grades d' aptitude 

Grade I Grades I et II Grades I, II et III Grade IV Ages 

Pourcentages Pourcentages Pourcentages Pourcp.ntages Pourcentages Pourcentages Pourcentages Pourcentages 
effectlfs tbéorlques effedifs tbéorlques effectifs tbéorlques effedlfs théoriques 

l 2 3 4 5 6 7 8 

64,6 67,8 84,0 85,6 95,8 96,9 4,~ 3,1 18 ans 
66,0 63,8 80,9 81,3 95,2 95,5 4,8 4,5 19 
61,6 60,0 78,4 77,~ 94,4 94,~ 5,6 5,8 20 
56,5 56,4 74,0 73,5 93,8 93,1 6,~ 6,9 21 
52,3 53,0 69,5 70,0 91,8 92,2 8,~ 7,8 22 
50,1 49,7 67,0 66.8 92,2 91,4 7,8 8,6 23 
49,0 46,7 65,6 63~9 92,2 90,7 7,8 9,3 24 
42,4 43,8 59,7 61,2 90,2 90,2 9,8 9,8 25 
38,7 41,0 57,1 58,8 90,0 89,7 10,0 10,3 26 
37.2 38,4 57,5 56,6 89,1 89,3 10,9 10,7 27 
34,8 36,0 53,8 54,6 88,7 89,1 11,3 11,0 28 
34,3 33,7 54,8 52,8 89,0 88,8 11,0 11,2 29 
31,2 31,5 51,9 51,3 87.4 88,6 12,6 11,4 30 
31,3 29,6 51,0 49,9 88~8 88,5 11,2 11,5 31 
29,8 27,7 51,1 48,6 88,6 88,4 11,4 11,6 32 
29,5 26,0 49,6 47,6 87,9 88,2 12,1 11,8 33 
28.2 24,4 47,1 46,7 87,0 88,1 13,0 11,9 34 
24:0 22,9 46,6 45.9 87,9 88,0 12,1 12,0 35 
21,8 21,6 47,7 45~3 88,7 87,8 11,3 12,2 36 
20,5 20,4 43,9 44,8 87,8 87,6 12,2 12,4 37 
17,6 19,3 41,3 44,4 86,3 87,3 13,7 12,7 38 
13,4 18,3 39,6 44,1 86,6 87,0 13,4 13,0 39 
9,7 17,4 36,2 43,9 86,8 86,6 13,2 13,4 ID 
8,9 16,6 38,1 43,7 86,9 86,0 13,1 14,0 41 
6,9 16,0 31,9 43,6 83,5 85,4 16,5 14,6 42 

19,6 15,4 45,5 43,6 82,6 84,7 17,4 15,4 43 
22,2 14,9 51,2 43,6 ~5.0 83,8 15,0 16,2 44 
21,9 14,5 55,2 43,7 85;4 82,7 14,6 17,3 45 
21,1 14,2 51,8 43,8 83,4 81,5 16,6 18,5 46 
18,2 14,0 48,2 43,9 80.7 80,1 19,3 19,9 47 
15,1 .13,8 46,9 44,0 78.2 78,6 21,8 21,3 48 
9,8 13,7 39.8 44,0 75:6 76,8 24,4 23,2 49 
7,7 13,7 35~6 44,1 74,0 74,8 26,0 25,2 50 

38.748 59.365 87,446 9.567 Nombre 
d'hommes 
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6. - On n'a plus maintenant qu'à multiplier, pour les 
divers pays, le nombre des màles survivants entre 18 et 50 ans, 
sur 100.000 nés, tel qu'il résulte de la table de survie, par les 
coefficients d'aptitude aux différents àges, et à réduire les séries 
ainsi établies en nombres indice s, en rapportant à 1000 le nombre 
obtenu pour les personnes ayant aUeint l'àge du recrutement 
(entre la vingtième et la vingt-et-unième année, dans la plupart 
des pays). 

C'est ce que nous avons fait pour les sept pays suivants: 

ltalie (20) Espagne (20) 
Allemagne (19) France (19) 
Belgique (19) Suède (20) 

Suisse (20) 

Le chiffre entre parenthèses indique, en nombre d'années 
révolues, l'àge auquel a lieu le recrutement, dans chacun d'eux. 
N ous a vons négligé de faire les calculs indiqués pour l'Angle
terre, bien que les coefficients d'aptitude adoptés se rapportent 
à ce pays, étant donné que l'Angleterre a abandonné, après la 
guerre, le système du service obligatoire, pour revenir au recru
tement volontaire, basé su r de longues périodes de service, et 
pour tous le Etats extra-européens auxquels on ne saurait vrai
ment pas aUribuer les coeffìcients d'aptitudes britanniques. 

Parmi les pays choisis, figurent donc les grandes puis
sances européennes et les plus importants des petits Etats 
dont des tables de survie nous étaient connues et dont les 
coefficients de lnortalité étaient assez différents. Lorsque il en 
était le ca s, on a toujours adopté la table de survie la plus 
récente, qui se rapporte généralement aux années 1901-1910. Il 
y a lieu de remarquer cependant, que la table de survie pour 
l'Espagne, est basée sur les statistiques démographiques de la 
période 1880-1884. On a estimé de ne pas pouvoir, quand meme, 
négliger un -Etat aussi important auquel revient, en outre, la 
prelnière pIace, en ce que concerne la hauteur de la mortalité. 

Les calculs ont été faits dans l'bypothèse que le recrutement 
effectué vers la 20ème année a porté sur les individus aptes 
à tout service de première ligne (Ier grade) ou sur les individus 
aptes aux services de première ligne (Ier et IIème grades) ou 
bien sur les individus ~.ptes au service militaire en gél1éral, soit 
de première ligne, soit à l'arrière et dans les bureaux (ler, IIèm 
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--et IlIème grades). Nous avons employé, à cet effet, les serles 
de coefficients figurant aux colonnes 2, 4, et 6 du tableau ci
desRus, et les tables de survie établies d'après les statistiques 
démographiques se référant aux années indiquées pour chaque 
pays. 

Il est évident que les contingents successifs ainsi obtenus 
pour les différents Etats indiquent le nombre de soldats sur 
1000 recrutés aux environs de leur 20ème année, survivant aux 
différents ages, avec le mé'me grade d'aptitude établi à l'époque 
de leur recrutement. Il en résulte que, les calculs effectués 
sur la base des coefficients d'aptitude au service de prem,ière 
ligne font figurer aux ditférents ages un nombre de soldats infé
rieur à celui qu'on pourrait réellement obtenir en cas de mobi
lisation. C'est que la différence, qui vient majorer la réalité sur 
les chiffres obtenus par le calcul, est représentée en tout ou en 
grande partie par les hOlnmes qui, tout en pouvant etre mobilisés, 
ne sauraient etre empJoyés qu'à l'arrière ou dans les bureaux. 

Nous pouvons appeler ax le nombre des survivants aptes 
à l'age x sur 1000 recrutés aux environs de 20 ans (ai9 ou a20 
suivant le cas). Si nous supposons que le nQmbre annuel des 
recrutés d'un pays donné demeure constant = A, il est évident 
que, si ce pays a une classe de soldats sous les drapeaux et 
doit en mobiliser 15, entre 21 et 35 ans, il pourra f(>rmer une 
.armée de 

nombre qui comprend la classe déjà en service et resulte consti
tué de soldats ayant tous la meme aptitude, compatiblement 
a vec leur age. 

Il est don c intéressant de connaitre la valeur de la somme 
~ax dans laquelle x peut avoir une valeur de 20 à 50 anso 

N ous appelons cette valeur «Somme des contingents suc
cessifs ». La somme des contingents successifs indiquera alors le 
nombre d'hommes ayant la meme aptìtude au service, d'un age 
compris entre certaines limites, et qui seraient mobilisables, si 
le nombre annuel des recrues eut été con!-jtamment égal à 1000. 

Nous pouvons appeler ces contingents «Contingents homo
gènes» et réserver le nom de «Contingents hétérogènes» à la 
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Table des sommes des contingents successifs dans quelques pays européens, le contingent à 20 ans ayant été fait égal à 1000. 

I Totaux des contingents successifs des hommes Totaux ~es contingents successifs des hommes Totaux des contingents successifs des hommes 
Age de re· 

Années auxquelles se relevant du Ier grade relevant des grades Ier et Ilème relevant des grades Ier, Ilème et IlIème 
crutement 

Pays rapportent les tablrs 
(en années 

de survie employees. Nombl'e des contingents Nombl'es des contingents . Nombre des contingents 
révolues) 

_6_1~ ~1 I ~6 I 31 
I 

1 16 1 ' 6 11 I 16 I 21 26 31 ' 1 6 11 16 ~1 26 31 
------ ------

ltalie 20 1901-1910 1.000 5.079 7.932 9.926 111'.354 12.446 13.374 1,00°1 5.262 8.626 11.458 14.004 16.398 18.685 1.000 5.763 10.244 14.534 18.628 2~.439 25.783 

Allemagne in 1901-1910 1.000 5.107 8.012 10.052 11.505 12.595 13.492 1.000 5.261 8.617 11.422 13.918 16.24~ 18.442 1.000 5.762 10.256 14.579 18.721 22.583 25.996 

Belgique 19 1891-1900 li.OOO 5.096 7.978 9,989 11.411 12.470 13.339 1.000 1 5.249 8.577 11.343 13.785 16.045 18.175 1.000 5.749 10.208 14.468 18.522 22.279 25.584 
" 

Espagn'e 20 1880~1884 1.000 5.065 7.888 9.840 11.21.5 12.247 13.108 1.000 5.245 8.573 11.342 13.793 16.052 18.869 1.000 5.743 10.174 14.368 18.306 21.892 24.986 

France 19 1901 1.000 5.083 7.935 9.915 11.308112.3!i-~ 113.188 1.000 5.235 8.529 11.259 13.644 15.849 17.921 1.000 5.733 10.146 14.340 18.310 21.975 25.192 

I :~::: 
20 1901-1910 1.000 5083 7.946 9.953 11.398 12.508 13.459 1.000 5.264 8.639 11.489 14.063 16.494 18.833 1.000 5.765 10.259 14.576 18.712 22.571 ~5.990 

20 1901-1910 1.000 5.097 7.980 \10.000 11.444 12.541 13.461 1.000 :- 5.278 8.677 11.545 14.118 16.519 18.783 1.000 5.781 10.307 14.653 18.7~7122.599 25.908 

I '~' 

~ ,l, 

N 

"~l 

,1 
;. 
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somme des contingents successifs que l'on obtiendrait réellement 
en cas de mobilisation, mais dont l'aptitude au serVICe serait 
différente de l'aptitude constatée à l'époque du recrutement. 
Nous ne saurions déterminer d'une façon satisfaisante, à l'aide 
des éléments statistiques que nous possédons, Ies contingents 
hétérogènes. 

Mais on doit reconnaitre que ce qui intéresse en cas de 
mobilisation est la possibilité d'employer les mobilisés dans les 
services en vue desquels ils ont été instruits aux environs de 
leur 20ème année. Or, com me la plupart des Etats ne recrutent 
que des contingents de tout premier ordI'e (1) (c'est-à-dire re
levant du grade Ier ou tout au plus des grades Ier et IIème)" 

ce qui importe, en cas de mobilisation, est de savoir quel sera 
le nombre probable d'hommes appartenant aux différents ages,. 
qui pourront etre employés dans les services de première ligne. 

7. - N'ayant pas obtenu des resultats trop divers d'un 
pays à l'autre nous estimons peu utile de reproduire ici in 
extenso tous Ies tableaux préparés. Il nous parait pIut6t préfé
rable de Ies résumer dans le tableau a pages 124-125 et de ne don
ner complet que celui se rapportant à l'Italie, étant donné que,. 
pour ce pays, il nous est permis de comparer Ies chiffres ob-

-tenus par nous avec la table publiée par CORTICELLI. 

(1) Nous avons calculé, d'une façon très grossière, d'ailleurs, faute de 
statistiques satjsfaisantes, le pourcentage des hommes déclarés aptes au ser
vice militaire sur le total des hommes soumis à la revision médicale, pen
dant la dernière période d'avant-guerre, dans les pays pour lesquels ont été 
préparées des tables de réduction des contingents successifs. 

Voilà les pourcentages des aptes recrutés et les années auxquelles ils 
se rapportent: 

Belgique (1910-12) i$0 % Espagne (1910-13) 60 % 

'Allemagne (191C-ll) 39 °/0 Suisse (1912) 67 0/0 
ltalie (1910-13) 50 °/0 Suède (1910) 70 0/0 

France (1910-13) 79 °/0 
Le choix porterait donc dans ]es quatre premiers pays sur des hommes: 

appartenallt au Ier grade seulement et dans les trois autres sur des hommes 
appartenant aux Ier et Ilème grades. 

Les chiffres bruts employés pour déterminer les pourcentages ci-dessuB 
se trouvellt dans les annuaires statistiques des différents pays et dans les 
pu.blications suivantes. 

VELTZÈS, Internationaler Armee-Almanach, 1913/14, Wien, 1914: 
Etat miUtaire de toutes le Nations du monde, 1914. Paria, Berger-Le

vrault, 1914. 
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Comme on le voit très facilement, les totaux des contingents 
ne diffèrent pas d'une façon trop l'emarquable d'un pays à l'autre 
de sorte qu' il serait peut etre oisif de se li vrer à une analyse 
détaillée des ehiffres ci -dessus. 

Nous estimons préférable de nous borner à quelques ob
servatÌons touehant l'Italie, observations qui, mutatis mutandis, 
peuvent etre appliquées aux autres pays. 

Les contingents relatifs à l'Italie, publiés par CORTICELLI, 

diffèrent sensiblement de eeux que nous avons établis nous
rnemes. Nous venons d'observer que le recrutement italien porte 
seulement SUl' les hommes ayant une aptitude au service qui 
correspond au premier grade. Malgré cela, la somme des 31 
contingents successifs, telle qu'elle ressort de la table donnée 
par CORTICELLI, est de beaucoup supérieure à la somme que l'on 
obtient d'après nos caleuls, soit pour le Ier, soit pour l'ensemble 
des grades Ier et IIème. On peut en juger par les chiffres ci
dessous: 

Somme dea contingenta 
w=50 

d'après Corticelli 

21.982 

ler grade ler et II~m. grades 

13.374 18.685 

La première somme est de 64010 supérieure à la deuxième, 
et de 18 % supérieure à la troisième. 

N ous pourrons mieux apprécier la portée pratique de ces 
différents résultats, si nous passons d'une expression purement 
numérique à une expressio1;1 qui tienne compte de l'emploi des 
forces (tactique). Le deuxième calcul conduit à un ensemble de 
soldats qui correspond à la force moyenne d'une division formée 
par deux brigades d'infanterie (4 régiments), le troisième à un 
nomLre de soldats correspondant à la me me division, avec une 
brigade en plus, et le premier à un ensemble d'hommes qui 
correspond à la force moyenne de dellX divisions de trois ré
giments d'infanterie chacune, c'est-à-dire du type auquel ten
dent généralement Ies armées actuelles. 

Il faut done savoir etre très prudent dans l'emploi des tables 
de réduction des contingents, car elles peuvent conduire à des 
erreurs dans l'appréciation des forces disponibles, erreur dont 
on ne pourra, dans la plupart des cas, déterminer l'intensité 
qu'au moment de faire usage de ces forces SUI' le champ de 
bataille. A notre avis, le calcul basé sur l'effectif des hommes 
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relevant du premier grade peut etre considéré comme satisfaisan 
pour tous Ies pays ayant une armée basée sur le recrutement 
d'un pourcentage d'aptes qui n'est pas très élevé (comme l'Es
pagne et l'ltalie) de meme que ceIui basé sur l'effectif des hom
mes relevant du premier et deuxième grades ensemble, dans 
les pays qui en recrutent une proportion plus considérable 
comme la Franèe). 

Il demeure entendu, et nous estimons utile de le répéter, 
que, d'après 110S calculs, Ies contingents successifs comprennent 
toujours des hommes ayant le meme grade d'aptitude au ser
vice, et par conséquent un nombre inférieur au nombre réel 
d'hommes qu'on pourrait lever dans Ies différentes classes de 
recrues en cas de mobilisation, alors que les moins aptes peu
vent etre employés dans les services de l'arrière et des 

Genève, septembre 1922. 
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1921, Abteilung 1-2, 3, 4. 

Zeitschrift fiir schweizerische Statistik und Volkswirtsehaft, 58 
Jahrgang, 1922, Heft 2 bis 59 Jahrgang, 1923, Heft 1. 

Zeitschrift fiir Volkwirtschaft und Sozialpolitik, Neue Folge, Il 
Band, Heft 1.-3., 4.-6., 7.-9., 10.-12.; III Band, Heft 1.-3. 

Weltwidschaftliches A.rchiv, 18 Band, Heft 1, Juli 1922, bis 19 Band, 
Beft 1, Januar 1923, Heft 2, April 1923. 

Wiener Staatswissenschaftliche Studien, Neue Folge, Band II, 1923. 

Wirtschaftsdienst "Weltwirtsehaftliche Nachrichten" 1923, Fe
bruar, Haft 7. 



139 

Wirtschaft und Statistik (STATISTISCHEN REICHSAMT), 2. Jahrgang, n. 
1, Januar 1922 bis 3. Jahrgang, n. 7, April 1923. 

Norges offisielle Statistikk, m~nedsopgaver over vareomsetuingen 
med utlandet, 1922, Mai - Desember; 1923, Januar, Februar. 

Norges offisielle Statistikk, meddelelser utgift av det statistiske 
Centralbirs, 1922, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO, 11, 12; 1923, 
nn. 1,2. 

Scandinavisk aktuarietidskrift, 1922, nn. 3, 4; 1923, n. 1. 

lIaandbericht van het bureau van statistiek der gemeende Amster
dam, 28e Jaargang, 1922, nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Maandschrift van het Centrai Bureau voor de statistiek, 18 Jaar
gang, AfI. 3, 31 Maart 1923. 

Bollettin de estadistica (DIRECClON GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRA
FICO y ESTADÌSTICO), 1921, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo; 
Resumen del Ano 1921. 

El Comercio exterior argentino (DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 
DE LA NACION), Boletin n. 188. 

Ethnos, 2 a. Epoca - Tomo I. - n. 1, Nov. 1922 a Enero 1923. 

Revista de ciencias economicas, Ano x, Serie II, n. 10-11, 12, 13, 
14, 15-16, 17, 18-19. 

Revista de economia argentina, Ano 4, n. 47, Mayo de 1922, n. 48 
n. 50, Anno 5, n. 55-56, Enero y Febrero de 1923. 

Archivio de Anatomia e Antropologia. (INSTITUTO DE ANATOMIA, FA
CULTADE DE MEDICINA DA UNIVERSITADE DE LTSBOA), VoI. VII -
1921-1922 (n. 3). 
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Eesti statistika kuukiri, 1922, nn. 5, 6-8. 

Cenové Zpravy, (STATliIHO URADU STATISTÌCKÉHO REPUBLIKY CESKOSLO
VENSKÉ), Année 1922, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 7: Année 1923, un. 1, 2~ 

Ceskoslovensky Statisticky Vestnik (STATNI URAD STATISTICKY), 
Rocnik III, Sesit 8-10; Rocnik IV, Se~it 1-3 (Rijen 1922). 

Statisticky prehled zahranicniho obchodu republiki ceskoslovenske •. 

Zpravy statniho u~adu statistického republiky Ceskoslovenské~ 
Année 1922, n.n. 3 li 34. 

Zahranicni obchod Republiky Ceskoslovenské (~TATNi URAD STA
TISTICKY), Rok 1923, .Cis10 1, Cislo 2. 

LIBRI, ANNUARI, OPUSCOLI, L I V RE S, ANNUAIRES, BROCHURES!> 

ESTRA TTI, ECC. EXTRAITS, ETC. 

BOOKS, YEARBOOKS, PAM- BUCHER,JAHRBUCHER, BROSCHUREN, 

PHLETS, REPRINTS, ETC. SEPARATABDRUCKE, usw. 

G. ALBERTOTTI 
Lettera intorno all' invenzione degli occhiali all' On.mo Senatore' 

Isidoro Del Lt~ngo, In occasione del VII Centenario del
l'Università di Padova, Roma, 1922. 

Visioni endottiche nel » Notturno» di Gabriele D'A.nnunzio, Pa
dova, 1923. 

G. ALESSIO, Discorso pronunciato dal Ministro della Giustizia e degli 
A.ffari di Culto in occasione della prima adunanza del Consiglio 
Superiore della Magistratura, Roma, 16 Ottobre 1922. 
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G. AMANTEA, Ricerche sulla secrezione spermatica, XIV. La raccolta 
dello sperma e l'eliminazione degli spermatozoi nel gallo, Estratto 
dal VoI. XXXI, serie 5, 2 sem., fase. 7° - 8° dei ~ Rendiconti della 
R. Accademia dei Lincei », Roma, 1922. 

-G. AMBROSINI, Ea questione idroelettrica della Venezia Giulia, Trieste 
1922. 

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO, Relazione per l'anno 
finanziatOio 1921-1922, Roma, 1922. 

ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI, Società associate, 
. al 31 Luglio 1922, Roma, 1922. 

R. BACHI, L'Italia economica nel 1921, Annuario della vita commer
ciale, industriale, agraria, bancaria, finanziaria e della politica 
economica, Anno XIII, Città di Castello 1922 .. 

H. BALDESI, ~ Di tante briciole fare un ostia sola », ~"irenze, 1923. 

A. BERNARDINO. Saggio di una bibliografia della letteratura econo
mico-finanziaria della g'uerra e del dopo gue'rra (1915-1921), To
rino, 1922. 

M. BOLAFFIO, Contributo al problema della determinazione del sesso, 
Estratto dalla ~ Rivista di Biologia» VoI. IV. fase. II. 

A. CABlATI, Sul concetto di immobilizzazione bancaria, Estratto dalla 
~ Rivista Bancaria », Anno III-n. 7 - Luglio 1922. 

CAMERA DI COMMERCIO UNGARO-ITALIANA, L'economia nazionale della 
Ungheria mutilata, Budapest, 1921. 

F. CARLI 
La borghesia fra due rivoluzioni, Bologna, 1922, Zanichelli. 

Dopo il nazionalismo (Problemi nazionali e sociali), Cappelli, 
Bologna, 1922. 

CASSA NAZIONALE D'AsSICURAZIONE PER GL' INFORTUNI SUL LAVORO, 
Annuario 1922, Roma, 1922. 

L. CASTALDI, Sopra un modo di determinare il peso degli organ~ ~n 
funzione di altre grandezze e particolaf'mente del peso tiroideo 
in funzione della statura, Firenze, 1922. 
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COLLEGIO-SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI, Il 
disavanzo delle Ferrovie dello Stato, Le otto ore nel lavoro fer
roviario, Roma, 19~~. 

COMUNE DI FIRENZE, Il Comune di Firenze e la sua popolazione al 
1. Dicembre 1921, Firenze, 1923. 

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL' INDUSTRIA ITALIANA, Attività svolta 
dalla Confederazione nell' Anno 1922, Roma, 19~. 

lo CONGRESSO ITALO-ORIENTALE-COLONIALE, TRIESTE, 1~-15 SETTEMBRE 
lW~ 

1 problemi sanitari d'oriente in rapporto ai traffici internazionali, 
Relazione del PROF. COMM. ARTURO CASTIGLIONI, Trieste, 19~~. 

Il problema ungherese e la sua importanza nei riguardi dell' e
conomia italiana, Relazione di LEO NEGRELLI, Trieste, 19~~. 

Rapporti politici ed economici tra l'Italia e l'Ungheria, Con
ferenza tenuta da EMIL LUKACS, Trieste 19~~. 

Il regime tecnico ed economico del Danubio nei riguardi de' 
traffico marittimo nell' Adriatico, Relazione del COMM. DOTT. 
GIUSEPPE FUSINATO, Trieste, 19~~. 

CONGRESSO N AZIONALE INDUSTRIALE PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI E 
L'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE, L'assicurazione contro le ma
lattie, Relazione presentata dalla Segreteria della Confederazione, 
Generale dell' Industria Italia~a, Roma, 1923. 

A. DE PIETRI-ToNELLI 
1 problemi economici nazionali ed internazionali dell' industria. 

della seta, Estratto dagli ~ Atti del Congresso Seri co Nazio
nale, Padova ~-3-4 Giugno 192~ », Padova, 192~. 

La Borsa, Milano, Hoepli, 1~. 

Il Commerçio Internazionale sotto l'aspetto statistico (continua
zione), Rovigo, 19~1. 

G. DEL VECCHIO, Gli studenti stranieri nelle Università italiane, Re
lazione al Congresso Nazionale Universitario, Roma, 19~~. 

F. EREDIA, Le piene del fiume Bimeto in relazione alle precipitazioni 
atmosferiche, Estratto dagli ~ Annali del Consiglio Superiore delle 
acque », Anno 1923, Fase. I. 
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• FEDERAZIONE N AZIONALE DEI CONSORZI AGRARI, COMMISSIONE DI STUDI' 
TECNICI ED ECONOMICI: 

Il problema tributario in relazione alla agricoltura (PROF. AR
RIGO SERPIERI), 1923. 

Per l'incremento della produzione del tabacco indigeno, (PROF. 
VITTORIO PEGLlON), 1923. 

Per la propaganda agraria mediante campi dimostrativi (ING. EMI
LIO MORANDI), 1923. 

Sul r'tordinamento deZ Ministero di agricoltura (DR. SANTINO VER
RATTI), 1923. 

G. FERRARI, L'esecuzione forzata gotica e longobarda, Torino, 1923. 

FERROVIE DELLO STATO, Statistica dell' esercizio, Anno 1918, Parte, 
I, II, III, Firenze, 1922. 

F'. FRASSETTO 
Il numero e la varietà dei tipi costituzionali e delle combina

zioni morfologiche individuali in antropologia e in medicina,. 
Estratto dalla ~ Rivista di Biologia~, Roma, 1922, VoI. IV,. 
fase. III. 

Delle leggi che vincolano i pesi alle stature nell' Uomo dalla na
scita fino a sei anni, Modena, 1922. 

A. GARINO CANINA 
Intorno alle premesse della legislazione del lavoro ed alle sue 

recenti tendenze, Estratto dal ~ Giornale degli Economisti e 
Rivista di Statistica~, Dicembre 1922. 

Le peripezie monetarie nel periodo bellico e postbellico e il pro
... blema di una misura stabile del valore, Estratto da ~ La 

Riforma Sociale~, Settembre-Ottobre 1922. 

A. GEISSER, L'individualismo americano ed Herbert Hoover, Estratto. 
da ~ La Riforma Sociale », Luglio-Agosto 1922. 

F. INSOLERA, Corso di Matematica Finanz'iaria, Torino, 1923. 

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI 
Nola del Direttore Generale sull' influenza delle variazioni del 

saggio di interesse negli utili delle assicurazioni-vita, Roma,. 
1923. 
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• Relazione del Direttore Generale sul Bilancio al 31 Dicembre 1921, 

Roma, 1923. 

Annuario per il 1923. 

P. LANINO, Il disavanzo ferroviario italiano, Roma, 19~2. 

L. LI VI 

Lo spirito di previden~a e il monopolio delle Assicurazioni sulla 
vita, Trieste, 1922. 

La produzione delle assicurazioni sulla vita in regime di mo
nopolio, Trieste, 1922. 

P. Lo GIUDICE, Le acciughe dei mari italiani, Napoli, 1923. 

L. LUZZA TTI, La conversione della rendita italiana, Estratto dalla 
«Nuova Antologia~, 1° Gennaio 1923, Roma, 1923. 

I metod,t n,ello studio del diritto costituzionale, dalla «N uova 
Antologia ~ 10 Febbraio 1923. 

La prima Università della cooperazione in Italia, dalla «Nuova 
Antologia ~ 10 Settembre 1923. 

Rinascono i salutari misticismi di San Francesco e i fantasmi 
dello spirito, Roma, 1922. 

G. MARCHESINI 

Il realismo della finzione morale, Venezia, 1922. 

Il 'relativismo nella morale, Padova, 1923. 

c. MARSILI, Piccola enc'iclopedia bancaria, Milano, Hoepli, 1923. 

's. MINETOLA 

Saggio di una teoria statistica sulla frequenza delle malattie, 
Estratto dal «Giornale degli Economisti e Rivista di Stati
stica~, Aprile 1920. 

A proposito di un mio recente studio sul concetto di probabi
lità, Estratto dal « Giornale di Matematica Finanziaria ~, Giu
gno 1921. 

La misura delle grandezze ed il problema delle prove ripetute 
nel calcolo delle probabilità, Estratto dal «Giornale di Ma
tematica Finanziaria~, Marzo-Giugno 1922. 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI PER IL CULTO, Statistica 
della criminalità per gli anni 1916 e 1917, Roma, 19':21. 

MINISTERO DELL' INTERNO, La tutela dell' igiene e della sanità pubblica 
durante la guerra e dopo la vittoria (1915-1920), Relazione del 
Direttore Generale dotto ALBEHTO LUTHARIO al Consiglio Superiore 
di Sanità; Parte I, Roma, 19':21, Parte II, Roma, 19':2':2. 

MINISTEHO DELLE POSTE E DEI TELEGHAFI, Relazione sul servizio delle 
Casse di Risparmio Postali durante gli anni 1915, 1916, 1917 

_ e 1918, Roma, 19':2':2. 

MINISTERO PEH IL LA VOHO E LA PHEVIDENZA SOCIALE - UFFICIO GE

NERALE DI STATISTICA, Statistica delle cause di morte per l'anno 
1917, Roma, 19':2':2. 

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA, UFFICIO DI STATISTICA AGRARIA, No
tizie periodiche di Statistica agraria, Febbraio 19~2, Marzo 19':22, 
Aprile 19':22, Maggio 19':2':2, Giugno 19':2':2, Luglio 1922. 

MINISTEHO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, Relazione della Com
missione per l'ispezione ordinaria all' Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni, Roma, 192':2. 

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, DIREZIONE GENEHALE 

DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, Le assicurazioni pr'ivate in Italia 
nell' anno 1918, Roma, 192':2. 

A. PINO-BRANCA 

Le utopie della storia economica, Cagliari, 19':2':2. 

Influssi delle teorie mercantiliste in Sardegna, Roma, 1920. 

Per la Storia delle Corporazioni artigiane in Sardegna, Ca
gliari, 192':2. 

Fatti di ieri e problemi d'oggi, Milano, 1921. 

Cinquant' anni cU economia sociale in Italia, Bari, 1922. 

Lo statuto del Gremio degli Ortolani eli Cagliari (1426-1721), 
Estratto dagli «Atti della Reale Accademia delle Scienze 
di Torino », Vol. LVII, 1912, Adunanza 1 Gennaio 1922. 

G. POSSENTI, Piccoli passi verso 'un' alta meta (Corne migli(jrare il 
gettito dei tt'Un~ti) - Uno sguardo sintetico all' entrata 1921-1922, 
Roma, Stabilimento poligrafico Amministrazione Guerra, 19':22. 



146 

R. ISTITUTO SUPERIORE DI SCIE~ZE ECONOMICHE E COMMERCIALI IN GE
NOVA, Annuario peio l'anno accademico 1921-1922, Genova, 1923. 

R. ISTITUTO SUPElUOHE DI SCIENZE ECONo~nCHE E COMMERCIALI DI 
TRIESTE, Relazione per l'anno accademico 1921-1922 del Direttore 
PROF. ALBERTO ASQUINI, Padova, 1923. 

R. MAGISTRATO ALLE ACQUE - UFFICIO IDROGRAFICO 
Idrografia del bacino del Bacchiglione, Parte I, Venezia, 19922. 

Le piene dei corsi d'acqna nella regione veneta dut'ante il 1917~ 
Venezia, 1922. 

Carte annu,ali delle pioggie nella regione veneta per gli anni 1918 
e 1919, Venezia, 1922. 

Le piene dei corsi d' acq'~la nella regione veneta durante il 1918, 
Venezia, 1922. 

I bacini del Bt,f,t. del Chiarso e della, Vinddia in Carnia, Venezia, 
1920. 

I terrazzi della pianura pademorenica fr'i'ulana, Venezia, 1920. 

Le piene dei corsi d'acqua nella regione veneta durante il 1919, 
Venezia, 1922. 

Studio geologico della valle del torrente Cellina, Venezia, 1920. 

Le piene dei corsi d'acqua nella regione veneta du,rante il 1920, 
Venezia, 1922. 

I bacini del Te·r·ragnolo, della Vallarsa, di S. Valentino e di 
Ronchi (Trentino), Venezi~, 1922~ 

M. ROBERTI, Per la rivendicazione del patrimonio dell' TJnivet'sità di 
Modena, Modena, 1923. 

G. L. SERA, Riassnnti delle pubblicazioni scientifiche (1909-1922), 
Pavia, 1922. 

A. SERPIElU, I nuo'vi pt'ovvedimenU tributa1'i e l' agricoltura~ Piacenza, 
1920. 

L. SIMONAZZI, Il cambio e le su,e leggi, Milano, Hoepli, 1923. 



147 

E. SOSPISIO, Le risorse minerarie dell' Istria, Trieste, 1922. 

SPECTATOR, La Società delle Nazioni e gli interessi italiani, Estratto 
dalla Ri viata «Problemi Italiani~, Anno l°, fase. 8, Roma, 1922. 

G. TAGLIACARNE, L'influenza della guerra sull' età media e sulla fe
condità . dei nuovi coniugi nel Comune di Milano e nel Regno, 
Milano, 1922. 

G. rr ASSIN AHI 
Alcune osservazioni sulla formazione della piccola proprietà col

tivatrice nell' Italia centrale, Estratto dagli « Atti della R. Ac
cademia dei Georgofili », V serie, VoI. XVIII, Anno 1921. 

Il prezzo di macchiatico e le sue variazioni in rapporto al prezzo 
di mercato e al costo delle lavorazioni e dei trasporti, Estratto 
dagli «Annali del R. Istituto Superiore .Forestale Nazionale », 

Volume V, Firenze, 1920. 

Il prezzo del macchiatico e le sue variazioni in rapporto al prezzo 
di mercato e al costo delle lavorazioni e dei trasporti, 2. 
contr'ibuto, Estratto dagli «Annali del R. Istituto Superiore 
Forestale Nazionale, Volume VI, Firenze, 1921. 

Frammentazione e ricomposizione dei fondi rurali, Firenze, 1922. 

F. TERHACINA, Il compito degli enti assicurativi di fronte alla salute 
pubblica, Roma, «Istituto Italiano d'Igiene, Previdenza ed Assi
stenza Sociale~, 1922. 

A. TRAVERS-BERGSTROEM, Mutualismo, l'orino, 1922. 

R. TREMELLONI, Sciope'ri e scioperanti in Italia, Estratto dai «Pro
blemi Italiani », Anno II, fase. 8°, 1923. 

S. TRENTIN, Gli enti pubblici nel Veneto di fronte al problema delle 
ut'ilizzazioni idro tecniche, Venezia, Officine grafiche C. Ferrari, 1922. 

R. VACCA, Il d'irifto sperimentale, Torino 1923. 

G. VIVANTI, Complementi di matematica, Milano, Hoepli, 1923. 

F. ZUGARO, Statistica militare, Estratto dalla« Rassegna dell' esercito 
italiano~, fase. I-II (1° Sem.), 1923. 

10 
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Vox Populorum (The VoiCe8_ or the Peoples), N. 4 Septembre 19~2. 
N. ò Novembre 1922. 

ACADEMIA PRO INTERLINGUA, Circulare ad socios, Anno 1922, 10 Se
ptembre, n. 3. 

M. ALBERTI, L'aspect act'uel du problème des réparations allemandes> 
Estratto dalla «Rivista Bancaria», Anno III, n. 10, Ottobre, 1922. 

A. BAYET; Les consultations de nourrissons et l' hérédosyphilis, Ex
trait du« Bulletin international de la Protection de l' Enfance » 
du 28 février 1923. 

J. BIROT, Statistique annuelle de géographie ht",maine comparée, 1922,. 
Paris, 1922. 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRA V AIL 

L' organisation de l'industrie et les conditions du travail dans la 
Russie des Soviets, Genève, 1922. 

Le service obligatoire de travail en Bulgarie (par M. MAX LA
ZARO), Genève, 1922. 

Les méthodes d' établissement des statistiques du chomage, Répon
ses des Gouvernements, Genève, 1922. 

Statistiques du chomagedans les différents pays de 1910 à 1922, 
Genève, 1922. 

Fluctuations des salait'es dans différents pays de 1914 à 1921, 
Genève, 1922. 

L'application dt~ système,des trois équipes à l'industrie métallur
gique, Genève, 1922. 

La durée du travail dans l'industrie: Allemagne, Genève, 192~~ 

La durée d't'" travail dans l' industr'ie: Belgique, Genève, 1922. 

La duréedu travail dans l' indust'rie: France, Genève, 1922. 

La durée du travail dans l'industrie: Grande-Bretagne, Genève,. 
1922. 

La durée du t'ra'vail da,ns l' indltstrie: ltalie, Genève, 1922. 

La durée du travail dans l'industrie: Suisse, Gèneve, 1922~ 
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L' orientation professionnelle - Ses problèmes et ses méthodes 
(par le DR. ED. CLAPARÈDE), Gèneve, 19~2. 

Lesméthodes des statistiques de l'Emigration et de l' Imm'igra
tion, Genève, 19~~. 

Emigl'ation et Immigration - Législation et Traités, Genève, 
1922. 

Biblioyraphie des questions ouvrières et sociales dans la Russia 
des Soviets, Genève, 19~~. 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRA V AIL 
Conférence internationale du travail, IV session, Genève - Oetobre 

1922, Rapport sur la deuxième question inserite à l' ordre du 
jour: Communieation atf, Bureau international du travail 
des informations statistiques ou autres eoneernant l'émigra
Hon, l'immigration, le rapatriement, ou le transit des émi
grants, Genève, 192~. 

Ftf,ndamenta Mathematieae, rrom IV, "'''''arszawa, 1923. 

GOUVERNEMENT POLONAIS, L'émigration polonaise, son importanee et 
son orgwnisation, Varsovie, 1922. 

C. J ACQUART, Le eommeree extérieur de la Belgique avant et après 
la gue'rre, Bruxelles, 19~2. 

J. KARÀCSONYI, Les droits historiques de la nation hongroise à l'in
tégrité terl·itoriale de son pays, Budapest, 1920. 

P. LASTONE, Assoeiationisme, La croix verte des associationistes,. 
Saint-Paul (Minnesota) U. S. A., 192~. 

E. LUDWIG, Le sort des minorités nationales en Hongrie et en Tehé
eoslovaquie, Budapest, 19~2. 

L. MARCH, La méthode statistiq'ue en Éeonomie politique, Extrait de 
la «Rèvue de ~Iétaphysique et de Morale ~ Paris, Colino 

B. MEIDELL 
Calcul des probabilités, Sur tf,n prob1ème du ca1cu1 des pro ba

bilités et 1es statistiques mathématiques, Extrait des «Comptes 
Rendus des séances de l'Académie des Sciences~, T. 175, 
p. 806, Séance du 6 novembre 19~~. 
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Calcul des probabilités, 8ur la probabilité des erreurs, id, T. 
176, p. ~80, Séance du ~9 janvier 19~3. 

A. PECH~NY, La question tchéco-slovaque, Paris, 19~~. 

PRÉFECTURE DE LA SEINE, Annuaire 8tatistique de la Ville de Paris, 
Année 1919, Paris, 1922. 

ROYAUME DE BELGIQUE (MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE E DU TRAVAIL) 

Recensement de l'industrie et du commerce (31 décembre 1910), 
Vol. VII, Exposé général des résultats, Bruxelles, 19~1. 

Rapport relatif à l' exécution de la Ioi du 24 Décembre 1903 et 
du 27 Aout 1919 sur la réparation des dommages résul
tant des accidents du travail pendant les annés 1912-1913-1920, 
Bruxelles, 1922. 

ROYAUME DE BELGIQUE (MINISTÈRE DE L' INTÉRIEUR), 8tatistique du 
mouvement de la population et de l'état dvil de 1901 à 1910, 
lkuxelles, 1921. 

ROYAUME DE BELGIQUE (l\hNISTÈRE DE L' INTÉRIEUR ET DE L' HYGIÈNE), 

Annuaire statistique de la Belgique et du Congo Belge, 1915-1919, 
Bruxelles, 19~~. 

ROYAUME DE BULGARIE (DIRECTION GÉNÉRALE DE LA STATISTIQUE), An
nuaire Statistiql,f;e, 1911, Sophia, 1914; 1912, Sophia, 1915. 

J. RUEFF, Des sciences physiques aux sciences mora1es, Paris, 1922. 

SOCIÉTÉ DES BANQUES SUISSE - GENÈVE, Reinseignements divers sur les 
va1eurs cotées a la Bourse de Genève, Cours extrémes, dernier 
prix, dividendes, etc. 1913-1922, Genève, 1923. 

SOCIÉTÉ DES N A TIONS, 

Rapport sur la question des matières premières et des denrées 
alimentaires par le PROFESSEUH. GINI avec 1es annexes pré
parés sous sa direction, Genève, 1922. 

Autriche, Deuxième rapport du Commissaire généra1 de la 80-
ciété de Nations lÌ Vienne, Période du 15 Janvier au 15 
Fé'vrier 1923, Genève, 1923. 

Rapport au ConseU de la 8ection économique de la Commission 
économique et fìnancière provisoire sur la session du 20 au 
25 mars 1922, tenue à Genève, Genève, 1922. 
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La Contérence de Génes et la Société des Nations, jl.fémo'rand'um 
du Secrétaire général, Genève, 192~. 

La situation économique et financiétOe de l'Albanie par le PRO
FESSEUR ALBERT CALMÈS (Luxembuorg), Genève, 1922. 

Reconstruction de l' Autriche, Accords préparés par la Société des 
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