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A N N A L E S  M U S E I  Z O O L O G I C I  P O L O N I C I
Tom XI. W arszaw a, 15 IX 1936. Nr. 15,

A d o l f  R Z Ą Ś N I C K I

Próba rasowego zróżniczkowania goryli. 
Versuch einer Rasseneinteilung der Gorillas.

(Aus dem  In stitu t d e r A nthropologischen W issenschaften der W arschauer 
W issenschaftlichen Gesellschaft und dem  Polnischen Zoologischen Staatsm useum

in W arszawa)

[Karten I - I I ,  T abellen  I - I I ,  D iagram me I - VII)

Die bisherigen, von verschiedenen Forschern unternomme- 
nen Versuche, im Bereiche der Gattung Gorilla U ntergruppen, 
Arten, Unterarten oder Formen aufzustellen, weisen eine sehr 
grosse Divergenz in den Losungen dieses Problems auf. M einer 
M einung nach ware der G rund dafiir im Mangel allgemeingiiltiger 
Kriterien zu suchen, mittels welcher man eine Klassifikation der 
in der Literatur angegebenen oder in Musealsammlungen befind- 
lichen Reprasentanten der G attung Gorilla durchfiihren kónnte. 
In Zusammenhang mit diesem Mangel an Kriterien lasst sich 
ebenfalls der Mangel einer einheitlichen M ethode feststellen. 
Beim Bearbeiten des Problems auf G rund somatologischer For- 
schungen (wie Messungen und Proportionen des Korpers sowie 
Beschreibungen des ausseren Habitus des Tieres), oder mittels 
morphologischer (merologischer), die einzelnen Korpersysteme 
(wie das Skelett, die M uskeln, das Nervensystem u. s. w.) behan- 
delnder Studien tritt dieser M angel sehr stark hervor. Die Arbeit 
von H. J. C o o l i d g e  Jr. „A  Revision of the Genus Gorilla” 1) 
bildet die ernsthafteste Probe in dieser Richtung. Der Verfasser 
hat seine Untersuchungen auf kraniologische Ausmasse einer

*) M em. o f the M useum  o f  C om par. Zoology at Harvard Coll., C am bridge, 
M ass., 1, N r. 4, 1929.
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2 9 6 A. Rząśnicki. 2

bedeutenden A nzahl von Schadeln gestiitzt, welche sich in M u- 
sealsam m lungen befinden. A us dem  Vergleiche der Kurven der 
einzelnen absoluten Schadelmasse kam C o o l i d g e  z u  dem  
Schlusse, dass in der G a ttung  Gorilla zwei G ru p p en  sich u n te r- 
scheiden lassen, welche zwei geographischen G ebieten en tspre- 
c h e n —nam lich eine westliche K ustenform  un d  eine ostliche G e- 
birgsform . Diese E inteilung in zwei G ruppen  scheint in H in - 
sicht au f einige A usm asse gerechtfertigt zu sein. Bei naherer 
B etrachtung der von C o o l i d g e  erhaltenen K urven, sowie der 
absoluten Ausm asse d rang t sich jedoch der Zweifel auf, ob d ie 
R esultate des Verfassers dem  w irklichen Sachverhalt entsprechen. 
Speziell der W e rt der absoluten Ausm asse, w elche als einzige 
Basis zur D urchftih rung  der Klassifikation dienen, kom m t m ir 
ziem lich problem atisch vor. Angesichts dessen habe ich den 
E ntschluss gefasst, bei der Bearbeitung der G a ttung  G orilla m ich 
einer im verw andten W issenschaftsgebiet, nam lich in der A nthro- 
pologie, gebrauchten M ethode zu bedienen. D ie theoretischen 
G rund lagen  dieser M ethode, sowie die A rt u n d  W eise ih rer 
A nw endung werden im w eiteren erklart.

D as T atsachenm aterial in Form  von absoluten A usm assen 
d er G orillaschadel, au f welches sich die vorliegende A rbe it 
stiitzt, habe ich aus der obengenannten A rbeit von H . J. C o o l i d g e  

Jr. entnom m en. A us dem  M aterial von C o o l i d g e  elim iniere 
ich d ie w eiblichen Schadd , da diese angesichts unzw eifelhafter 
G eschlechtsunterschiede zusam m en m it den m annlichen Schadeln 
n ich t betrach tet w erden konnten, dabei aber selbst zu w enig 
zahlreich  sind, um  als eine besondere G ruppe  un tersuch t zu w er
den. A uch  die Schadel, dereń G eschlechtsangehórigkeit n icht 
angegeben ist, liess ich unberticksichtigt. U n te r den tibrigen 
Schadeln von erw achsenen (adult) und  halberw achsenen (sem i
adu lt) m annlichen Individuen w urden nu r zwei Schadel — N r. 
77 u n d  183—ausser A cht gelassen. D ie ungem ein grosse A b- 
w eichung ihrer A usm asse gegeniiber den fiir das iibrige M aterial 
angegeben d rang t die V erm utung auf, dass hier ein M ess- oder 
K orrekturfehler vorliegt. Im  ganzen verftige ich also iiber ein 
M aterial von 188 Schadeln.

C o o l i d g e  hat nach M oglichkeit von jedem  Schadel 2 6  

absolute A usm asse genom m en, welche, seiner M einung nach, 
fiir anthropom orphe A ffen kennzeichnend sind. D as au f diese
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3 Rasseneinteilung der Gorillas. 297

W eise erhaltene Zahlenm aterial bildete die Basis zu den Schluss- 
folgerungen des Verfassers. E r unterliess es jedoch, beim  Be- 
arbeiten seines M aterials die aus den von ihm  durchgefiihrten  
M essungen auszurechnenden Indices zu beriicksichtigen. Indem  
ich zur B earbeitung des obengenannten M aterials tra t, habe ich 
nun  vorgenom m en, m ich n ich t au f die absoluten M asse zu 
stiitzen, sondern  eben au f d ie Indices, welche, nach der M einung 
von A nthropologen, w enigstens was das M enschenm aterial be- 
trifft, m ehr stabilisiert und  charakteristisch fiir einzelne M en- 
schengruppen  sind. U n ter den Indices habe ich diejenigen ge- 
w ahlt, w elche hinsichtlich der C harakteristik  von einzelnen 
anthropologischen Rassen und  T yp en  ais die w ertvollsten gelten. 
N ebenbei sei bem erkt, dass ich n u r die aus C o o l i d g e s  A u s - 

m assen auszurechnenden Indices in B etracht nehm en konnte, 
also beim  w ahlen der Indices leider beschrankt war.

U n te r  den  zu berechnenden Indices habe ich folgende ge- 
w a h lt :

Grósste Breite (N r. 4  C o o l .  =  5 a  O p p .)  X  j o o
I. Langenbreitenindex: 

II. L angenhohenindex:

III. K o l l m a n n ’s  O bergesichtsind.x :

IV . Craniofacialindex:

G rósste Lange (N r. 3 C o o l . =  1 O p p .)

T otale SchSdelhóhe (N r. 5 C o o l . =  12 O p p .)  X  too 
Grósste Schadellange

Prosth ion1) — N asion X  100 
Jochbogenbreite (Z y — Zy)

Jochbogenbreite X  too

V. M axillo-Alveolarindex: 

V I. Jugom andibularindex:

G rósste Schadelbreite

M axillo-A lveolarbre'te (Nr. 2 o C o o l .  =  5o O p p . ) X i o o  

M axillo-Alveolarlange (N r. 9  C o o l . = 4 9  O p p .)

G rósste M andibularbreite  (Go — Go) X  100 
Jochbogenbreite (Zy —  Zy)

D ie obigen Indices fussen au f C o o l i d g e s  M assen, welche 
a u f  eine etw as abw eichende A rt durchgefiih rt w orden sind, ais es 
St. O p p e n h e i m , A. R e m a n e  u n d  W .  G i e s e l e r 2) em pfehlen. 
D eshalb  gebe ich in  K lam m ern die N um m ern  der D efinitionen 
von C o o l i d g e  sowie von O p p e n h e i m , R e m a n e  u n d  G i e s e l e r .

1) C o o l i d g e  verw endet fiir Prosth ion  den  Nam en G nathion der fruheren 
A utoren , w odurch  eine Begriffsverwirrung entsteht.

a) M ethoden  zur U ntersuchung der M orphologie der Prim aten. H andbuch 
d e r  biologischen A rbeitsm ethoden, A bt. V II, H eft 3, Berlin, 1927.
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298 A . Rząśnicki. 4

Diese A usm asse verhalten  sich zueinander wie fo lgend:
M ass N r. 4  C o o l ,  entsprich t N r. 5a O p p .,  u n d  n ich t 

N r. 5, welches die A uto ren  zum  Berechnen des Ind . I verw enden. 
M ass N r. 3 C o o l . ,  G labella-Inion, en tsp rich t dem  M asse N r. 1 
O p p .,  da im  G orillam aterial das O pisthocranion m it dem  In ion  
zusam m enfallt. N r. 5 C o o l ,  entsprich t n ich t genau N r. 12 
O p p .,  da C o o l i d g e ,  wie es aus seiner Beschreibung folgt, den 
Schadel w ahrend dieser M essung n ich t in die F ran k fu rte r O h r- 
A ugen-E bene1) einstellte. O brigens en tsteh t bei solcher M es- 
sungm ethode ein sehr kleiner U nterschied, u n d  m anchm al ist 
uberhaup t keiner vorhanden. Mags N r. 9 C o o l ,  en tsp rich t eben- 
falls n ich t ganz genau N r. 4 9  O p p .,  obwohl der U ntersch ied , 
w elcher infolge der A nw endung dieser beiden M ethoden  en tsteh t, 
ein m inim aler zu sein pflegt.

Beim Bearbeiten des m ich interessierenden P roblem s stiitzte 
ich m ich auf die A usftihrungen, welche die A ussonderung der 
Rassenelem ente bei anthropologischen U ntersuchungen iiber 
R assenstruktur der einzelnen Populationen behandeln . D iese 
A usfiihrungen en tnam  ich aus dem  M anuskrip te der A rbeit von 
E  S t o l y h w o : ,,A nthropologische Analyse der Population der 
Halbinsel H e l” und  zitiere sie im folgenden in kurzer Z usam m en- 
fassung.

,,W enn w ir in der zu untersuchenden Population die R assen
elem ente aussondern wollen, so m iissen w ir uns iiber die N ot- 
w endigkeit der E rfiillung dreier kardinalen B edingungen klar 
w e rd en :

1) Als Basis der C harakterisierung der G ru p p en  diirfen 
n u r solche M erkm ale behandelt w erden, welche nach  unseren 
bisherigen K enntnisen m oglichst unabhangig von unm ittelbaren 
E infliissen der U m gebung sind;

2) Als Rassenelem ente diirfen n u r solche G ru p p en  betrach te t 
w erden, deren charakteristischer M erkm alkom plex das Vor- 
handensein eines inneren Bandes aufweist, welches das korre- 
lative A uftreten  der M erkm ale bedingt;

3) Es geniigt n icht, w enn w ir das V orhandensein diesere 
G ruppen  als mogliche oder w ahrscheinliche K onsequenz der fest- 
gestellten T endenz zum  korrelativen A uftreten  d er einzelnen

*) Ohr-Augen-Ebene=horizontale Ebene definiert durch die beiden Porio- 
nen (Po —  der hochste Mittelpunkt des Porus acusticus extemus) und den niedrigsten 
Punkt einer der Augenhóhlen.

http://rcin.org.pl



Rasseneinteilung der Gorillas. 2 9 9

Diagram m  I. 
Zahlreichkeitskurve von Index I.

In Zusammenhang mit dem obengesagten diirfen wir unter 
den" Vertretern der untersuchten G attung oder A rt nur diejenige

Diagram m  II. 
Zahlreichkeitskurve von Index II.

M erkmalpaare ausdeduzieren. Es ist unentbehrlich das Vor- 
handensein dieser G ruppen unm ittelbar im untersuchten M aterial 
festzustellen.

G ruppen als Einheiten von taxonomischem W ert, z. B. als Rassen 
oder A barten betrachten, deren Auftreten unm ittelbar in der

http://rcin.org.pl



30 0 A. Rząśnicki 6

untersuchten Population festgestellt wurde, und deren cha- 
rakteristischer, moglichst vom um nittelbaren Einfluss der Um - 
gebung unabhangiger M erkmalkomplex durch eine positive 
Korrelation, also durch jenes innere Band verbunden ist, welches 
das Vorhandensein dieses Merkmalkomplexes, und  dessen 
Ubertragung von Generation zu Generation bedingt” .

Ich habe schon vorher darauf aufmerksam gemacht, dass 
ich bei der W ahl der M erkmale in bedeutendem  M asse von 
C o o l i d g e s  M aterial abhangig war. Zu meiner Klassifikations- 
probe der G attung Gorilla habe ich dieses M aterial vor allem 
wegen seiner Zahlreichkeit gewahlt. Um die zwei weiteren Be- 
dingungen zu erfiillen, habe ich nach dem Beispiel von E. S t o - 

l y h w o 1) folgendermassen gehandelt.
Um  den inneren Zusammenhang zwischen einzelnen M erk- 

malpaaren auszusuchen—wofur das Vorhandensein zwischen 
ihnen einer positives Korrelation als Beweis dienen w ird—habe

L

u l

iLm .
6 0  TO SO

Diagramm III. 
Zahlreichkeitskurve von Index III.

ich die M ethode der Frequenziiberschusse von T a y l o r  ange- 
wandt. Um  festzustellen, ob im untersuchten M aterial einzelne 
Gruppen mit charakteristischem Komplex der in Betracht kom- 
m enden Merkmale tatsachlich existieren, bediente ich mich der 
M ethode der Korrelationsquerschnitte von K. S t o l y h w o .

*) Analiza antropologiczna ludności woj. Lubelskiego. Spraw, z posiedzeń 
T ow . Nauk. W arsz., W arszawa, 1931 .— L udność wojew. Lubelskiego z punktu  
widzenia jej zróżniczkowania rasowego. M onografja Statyst. Gospod. woj. L ubelskiego, 
L ublin , 1931.
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7 Rasseneinteilung der Gorillas. 301

Um die obengenannten M ethoden anzuwenden, ist es 
notwendig die die einzelnen Merkmale betreffenden Zahlenanga-

r > s

o

N

>

>

Q 3

N

ben in Gróssenkategorien einzuteilen. Fiir die Indices, welcher 
man sich bei Untersuchungen des menschlichen M aterials bedient,
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30 2 A. Rząśnicki. 3

gibt es im allgemeinem stabilisierte und von Anthropologen an- 
genommene Grenzen. Fiir das Gorillamaterial besass ich jedoch

= 3

>

Q '3

N

keine solche Grenzen'. Demnach war es meine erste Handlung 
solche Kategorien sowie ihre Grenzen fiir diejenigen Indices 
festzulegen, derer ich mich bei der Analyse des in Frage stehenden 
M aterials bediene. Zu diesem Zwecke habe ich Kurven der Zahl— 
reichkeit der einzelnęn Indices hergestellt [Diagramme I —VI].

A uf G rund der Gestalt der Kurven habe ich annahernd 
die Grenzen der einzelnen Gróssenkategorien fiir die Indices 
bestimmt. Fiir fiinf Indices liessen sich je drei Kategorien fest-
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y Rasseneinteilung des Gorillas. 3 0 3

stellen, fiir den sechsten—hinsichtlich des Charakters der Zahl- 
reichkeitskurve—vier. Es stellte sich jedoch im weiteren Lailfe 
der Arbeit heraus, daśs Index VI sich nur in zwei G ruppen mit 
den Symbolen A und □ teilen lasst, da sich das M aterial derart 
zerlegte.

Index 1 41— 50 51— 56 57— 74
Index II 49— 56 57—65 66— 79
Index III 56—67 68— 72 73—85
Index IV 146— 166 167— 178 179— 203
Index V 35— 6o 61—69 70— 82 -
Index VI 30— 64 65— 71 72— 76

OO001

Symbol A  A O a

Im obigen sind die Gróssengrenzen fiir die einzelnen M erk- 
malkategorien sowie ihre graphische Symbole angegeben. Die 
Grenzen zwischen den einzelnen Kategorien wurden nicht mittels 
einer naheren Analyse der Zahlreichkeitskurven festgestellt. 
Dies geschah namlich deswegen, weil die Messungen von Coo- 
l i d g e  nicht gemass den Massregeln durchgeftihrt worden sind, 
welche in der Arbeit von O p p e n h e i m , R e m a n e  und G i e s e l e r  

angegeben sind, und speziell fiir Forschungen iiber Primaten aus- 
gearbeitet wurden. Angesichts der deswegen sich aufdringenden 
Zweifel móchte ich die Resultate meiner Arbeit ais eine hypothe- 
tische Probe betrachten, welche auf das Problem der Rassendiffe- 
renzierung der Gorillas lediglich ein gewisses Licht werfen soli.

Nachdem die Kategorien der einzelnen Merkmale festgelegt 
wurden, ging ich zum Problem der Korrelation zwischen den 
festgelegten Kategorien fiir alle Paare der beriicksichtigten Ind i
ces iiber. Es galt jenen inneren Zusammenhang zu finden, welcher 
das korrelative Auftreten der einzelen Merkmalpaare, oder, ge- 
nauer, der einzelnen Kategorien eines jeden Merkmalpaares be 
dingt.

Zu diesem Zwecke wurden, wie schon gesagt, Korrelations- 
tabellen mittels der M ethode der Frequenziiberschiisse herge- 
stellt. U m  die Anwendung dieser M ethode leicht verstandlich zu 
machen, gebe ich nebenbei ais Beispiel eine fiir den Langenbrei- 
tenindex (Ind. I) und Langenhohenindex (Ind. II) berechnete 
Tabelle [Tab. I],

Aus der Tabelle der Frequenziiberschiisse ist deutlich zu 
sehen, dass der niedrige ( A )  Langenhohenindex eine hervorrageh-
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304 A. Rząśnicki. 10

de T endenz zum  auftreten  bei langen Schadeln m it niedrigem  
(A )  Langenbreiten index  aufweist, denn ansta tt 13 niedrigen  und 
langen Schadel, welche m an gemass der W ahrschein lichkeitsrech-

nung erw arten d iirfte =  1^)> befinden  sich in unserem

M aterial 28 solche Schadel. A nderseits besteh t bei kurzeń  Scha
deln m it hohem  (□ ) L angenbreiten index  eine T en d en z  zum  
grossen (□ ) Langenhohenindex, denn w iederum  tre ten  diese 
Schadel in unserem  M aterial in der A nzahl von 15 ansta tt von 6 
Stuck auf, welche letztere aus der W ahrschein lichkeitsrechnung re-

sultiert f 4^ 44 =  4

T A B E L L E  I.

\  I n d .  I .  

I n d .  I I .  \

A O □ Z a h l  der 
Individ.

* CU ( 2 6 )

3  —

( 1 3 )

52

0
1 6  —

( 2 5 )

58 - f

( 50 )

2 6

( 2 5 )

1 0 0

□
0  —  

( 6 ) ( 1 2 )
P 2 4

Zahl der 
Individ.

4 4 8 8 4 4 1 7 6

Erste Tabelle der Frequenzuberschiisse

Es lasst sich also konstatieren, dass Schadel, welche durch 
korrelatives Auftreten gewisser Merkmalkategorien gekennzei- 
chnet sind, im untersuchten Material in grósserer Anzahl sich 
befinden, ais nach der W ahrscheinlichkeitsrechnung zu erwarten 
ware. Diese Erscheinung darf man wohl ais Beweis fiir das Vor- 
handensein eines inneren Zusammenhanges, welcher das gleich- 
zeitige Auftreten der gegebenen Merkmalkategorien bedingt, also 
fiir das Vorhandensein einer positiven Korrelation betrachten.
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11 Rasseneinteilung der Gorillas. 305

In ganzlich entgegengesetzter W eise verhalten sich diejeni- 
gen Schadel, welche bei einem  hohen (□ ) Langenbreitenindex ei- 
nen niedrigen (A) L angenhohenindex  besitzen, es sind ihrer 
nam lich n u r 3 anstatt d e r zu erw artenden 13. Lange u n d  hohe 
Schadel sind iiberhaup t n ich t vorhanden, obwohl nach der W a h r- 
scheinlichkeitsrechnung ih rer 6 sein m iissten. W ir  sehen also, 
dass diese M erkm ale n ich t n u r keine T endenz zum  korrelativen 
A uftreten  bezitzen, sondern  im  G egenteil viel seltener zusam m en 
vorkom m en, als dies aus der W ahrschein lichkeitsrechnung zu er- 
w arten ware. Ein solches gegenseitiges V erhaltnis der M erkm ale 
bezeichnen w ir als negative K orrelation.

D ie Schadel m it m ittlerem  (O ) L angenbreitenindex geben 
einen n u r unbedeu tenden  U berschuss gegeniiber den Schadeln m it 
m ittlerem  (O )  L angenhohenindex: 58 Schadel anstatt 50. Sie 
weisen also eine schw ache positive K orrelation auf.

W as die K ategorien O des Ind. II und  □ des Ind. I betrifft, 
so d a rf  m an h insichtlich  des unbetrach tlichen  U berschusses von 
einem  Indiv iduum  wohl annehm en, dass zwischen diesen K ate
gorien iiberhaupt keine, w eder positive noch negative K orrela
tion besteht. A lle anderen, n ich t besprochenen M erkm alkatego- 
rien weisen, wie dies aus der beigefugten T abelle ersichtlich ist, 
eine ausgesprochen negative K orrelation auf.

In  derselben W eise  wie die erste T abelle der F requenziiber- 
schiisse fiir die einzelnen K ategorien der Indices I u n d  II, w urden 
T abellen  fiir alle iibrigen m óglichen K om binationen der M erk- 
m alpaare un tere inander hergestellt. F iir Ind. I habe ich also 
ausser der angegebenen T abelle  der F requenziiberschiisse gegen- 
iiber dem  Ind. II noch identische Tabellen  m it den Ind. III, IV, 
V un d  VI ausgearbeitet. A hnlich  handelte ich m it Ind. II, indem  
ich seine K orrelationen m it Ind. III, IV, V u n d  VI tabellarisch 
darstellte  (die K orrelation m it Ind . I w urde auf T abelle I angege- 
ben), sowie m it den iibrigen Ind ices—III, IV, V und  VI. D em - 
nach erhielt ich im  ganzen 15 T abellen , gem ass der Form el fiir

n M erkm ale je zw ei: .
2

A u f G ru n d  der R esultate, welche ich m ittels der F requenz
iiberschiisse erhielt, liess sich das V orhandensein einer positiven 
K orrelation, d. h. einer T endenz  zum  gleichzeitigen A uftreten 
gewisser K ategorien einzelner M erkm alpaare feststellen.
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30 6 A. Rząśnicki. 12

W ie sollen w ir nun  zum  Begriffe des M erkm alkom plexes 
iibergehen, d. h. eine T endenz zum  Koexistieren n ich t n u r  gewisser 
K ategorien von zwei M erkm alen, sondern eventuell auch  solcher 
von m ehreren, móglicherw eise alien in B etracht kom m enden 
M erkm alen feststellen?

W en n  au f den m ittels der F requenziiberschiisse hergestell- 
ten  T abellen  jede K ategorie eines M erkm ales im m er n u r  mit 
e iner Kategorie eines zweiten M erkm ales verbunden w are (so- 
w eit die K orrelation iiberhaupt auftreten  w iirde), so kónn te m an 
versuchen au f diesem  G ru n d e  gewisse K ategorienkom plexe der 
beriicksichtigten M erkm ale auszudeduzieren. Solche Kom plexe, 
sow eit sich ihre tatsachliche A nw esenheit im  un tersuch ten  M a
terial feststellen liesse, diirften  m it R echt ais R assen anerkannt 
w erden. L eider trag t es sich in W irk lichkeit m eistens ganz anders 
zu : sehr haufig weist eine gewisse Kategorie eines M erkm ales 
eine positive K orrelation m it zwei K ategorien eines zweiten 
M erkm ales au f!1)

W en n  jede der M erkm alkategorien in den  K orrelations- 
tabellen m it anderen M erkm alen eine gleiche K orrelation in 
zwei R ichtungen  aufweist, so erfolgt eine so grosse V erw irrung 
u n d  ein so chaotisches Bild der V erbindungen, dass eine B eherr- 
schung der S ituation iiberhaupt ausgeschlossen sein w ird. D ie 
Forscher, welche die Kom plexe m ittels D eduktion zu erhalten  
versuchen, sind gezwungen b e im W ah len  der festgestellten K orre- 
lationen u n d  V erbindungen die aus der bisherigen anthropolo- 
gischen L ite ra tu r bekannten Rassen heranzuziehen. Selbstver- 
standlich  stellt solches V erfahren jegliche O bjek tiv itat der Analyse 
sowie jegliche M óglichkeit des ev. A usfindens neuer Rassenele- 
m ente in A brede.

W as ist also zu tu n ,—wie soil m an vom  Begriffe der posi- 
tiven  K orrelation einzelner M erkm alpaare zum  Begriffe des po- 
sitiv korrelierten M erkm alkom plexes iibergehen? E ben zu d ie 
sem  Zwecke bedienen w ir uns d er K orrelationsquerschnitte von 
K. S t o l y h w o . Sie w urden m ittels jeder der 1 5  T abellen  der

1) In  der b;iliegenden Tabelle  der Frequenzuberschtisse fu r Indices I und  II 
besteht diese Tatsache in  gewissem G rade. Nam lich Kategorie □  des Ind. I besitzt 
eine positive Korrelation nicht n u r gegenuber der Kategorie □  des Ind . II, sondern 
ebenfalls gegenuber der Kategorie O  des Ind- diesem  Falle ist d e r Oberschuss
in d e r Zahl von einem Individuum  zwar so m inim al, dass er schwerlich ais wesentlich 
betrachtet w erden kann.
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13 Rasseneinteilung der Gorillas. 30 7

Frequenziiberschiisse hergestellt und  ergaben ais R esultat 15 
T abellen  der K orrelationsquerschnitte.

Beispielweise wollen w ir die Tabelle I der K orrelations
querschnitte besprechen [T ab . II].

x

r>-
CNJ

>1

►—( M

W
_!

W
CQ
<

C \J

O O
C\J

I—IQ_
CL

O O cd o o
C5

C

w

Jede der 9 m oglichen K om binationen der einzelnen K ate- 
gorien fu r Ind. I u n d  II w urde m it jedem  der tibrigen in B etracht 
kom m enden Ind ices—III, IV, V u n d  V I zusam m engestellt. D as 
Zahlenverhaltnis der einzelnen M erkm alkategorien w urde 
graphisch verzeichnet, indem  die Symbole der weniger zahl-
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reich auftretenden K ategorien innerhalb des Symbols d er zahl- 
reichsten Kategorie eingetragen w urden.

Ebenso w urden alle anderen der 14 iibrigen T abellen  der 
F requenziiberschiisse behandelt. Folglich erh ielt ich eine A n- 
zahl von G ruppen  m it spezifischen M erkm alkom plexen.

In  diesen Kom plexen bilden je zwei M erkm ale, oder viel- 
m ehr je zwei Kategorien dieser zwei M erkm ale, die G rund lage 
der gegebenen G ru p p e  un d  sind alien hierzu gehorenden Indi- 
viduen gem einsam. U nd  zwar sind es jedesm al Kategorien aus 
jener Tabelle der Frequenziiberschiisse, au f G ru n d  w elcher die 
gegebene Segregation durchgefiihrt w urde. D ie abw echselnde 
Zahlreichkeit der anderen M erkm alkategorien w urde dagegen au f 
den T abellen  der K orrelationsquerschnitte der Reihe nach deu tlich  
verm erkt. Es ist klar, dass die zahlreichsten M erkm alkategorien 
eben d u rch  diese ihre Zahlreichkeit die R ichtung andeuten , in 
welcher die C harakteristik  jeder G ruppe  sich anordnet. Nefcenbei 
soli beton t w erden, dass auf diesen 15 Tabellen  selbstverstandlich 
m anchm al identische G ruppen  auftreten. D ies ist Folge davon, 
dass die Q uerschnitte  im m er dasselbe, n u r jedesm al vom Stand- 
punk t eines anderen M erkm alpaares un tersuchte M aterial an- 
belangen.

Alle diese G ruppen  bestehen tatsachlich im  M aterial, und 
m an kann sie m it grosster L eichtigkeit'aussondern, da w ir nam lich 
jeden A ugenblick die einzelnen Individuen aussuchen konnen, 
welche zu diesen G ruppen  gehbren.

D a rf m an jedoch  diese G ruppen  als R eprasentanten solcher 
E inheiten ansehen, welche den W e rt biologischer Sondergruppen 
(z. B. Rassen) besitzen? D urchaus nicht. N u r solche G ruppen  
durfen  als R eprasentanten von abgesonderten Rassen anerkannt 

• w erden, bei welchen die charakteristischen M erkm ale d u rch  
eine positive K orrelation verbunden sind. D iese weist nam lich 
au f das V orhandensein eines inneren Zusam m enhanges, w elcher 
das gleichzeitige A uftre ten  der M erkm ale bedingt u n d  die theore- 
tische G rundlage zur A ussonderung dieser G ruppen  bildet.

W elche von den  G ruppen  weisen nun  eine positive K orre
lation aller charakteristischen M erkm ale auf?

U m  dariiber klar zu w erden, w enden w ir uns w ieder zu den 
vorher berechneten Tabellen  der Frequenziiberschiisse und
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1 5 Rasseneinteilung der Gorillas. 3 0 9

un tersuchen  die M erkm alkom plexe jeder G ruppe , welche wir 
m ittels der K orrelationsquerschnitte erhalten  haben. W ir  un ter- 
sucben nam lich das gegenseitige V erhaltnis aller den gegebenen 
K om plex bildenden M erkm alkategorien un d  suchen nach solcher 
G ruppe , bei welcher die M erkm alkategorien d u rch  eine positive 
K orrelation verbunden sind oder w enigstens keine negative 
K orrelation aufweisen.

D ie A nalyse aller aus den  15 T abellen  der K orrelations
querschnitte  erhaltenen G ruppen  ergab, dass n u r 4 von ihnen 
d u rch  spezifische, positiv korrelierte M erkm alkom plexe gekenn- 
zeichnet un d  im untersuchten  M aterial tatsachlich vorhanden 
sind, also unsere A ufm erksam keit als eventuelle R eprasentanten 
von differenzierten  Elem enten im Bereiche der G a ttung  G orilla 
verdienen.

Ich  m ochte hier n icht entscheiden, ob die von m ir ausge- 
sonderten  G ru p p en  Sonderarten oder Rassen der G attung  G orilla 
entsprechen. D eshalb will ich sie als Komplexe bezeichnen. Im  
folgenden gebe ich die C harakteristik  der ausgesonderten
K om plexe an.

Kom plex A. M ;rkm al I. Schadel kurz □ ,  Ind. iiber 56
,, II. Schadel h o c h D , Ind. iiber 63
,, III. M aul kurz A> Ind . un ter 68
,, IV. C raniofacialindex m ittelm assig O ,  zwischen

167— 175
,, V. G aum en m ittelb reit O ,  Ind . zwischen 61 — 69
,, VI. V erhaltnis des U nterkiefers zum  Jochbogen

m ittelm assig Q  m anchm al unterhalb  m itte l
m assig Ind . un ter 77

K om plex B. M m km al I. Schadel kurz □ ,  Ind. iiber 56
,, II. Schadel m ittelhoch O ,  Ind. zwischen 57 — 69
,, III. M aul m ittellang O ,  Ind. zwischen 68 —  72

IV. C raniofacialindex A (O)1). Ind . un ter 167 
,, V. G aum en m ittelm assig, m anchm al schmal

O (A)1)> Ind . zwischen 6 1 — 69 
,, VI. V erhaltnis des U nterkiefers zum  Jochbogen

u nterha lb  m ittelm assig A ,  Ind. un ter 72

K om plex C. M erkm al I. Schadel m ittellang 0 , Ind. zwischen 51 — 56
,, II. Schadel m ittelhoch Q ,  Ind. zwischen 5 1 — 56

III. M aul kurz A. Ind. un ter 68
IV. Craniofacialindex m ittelm assig Q ,  zwischen 

167 — 175

0  D ie M :rkm ale  sind schwach stabilisiert und deshalb weniger charakte- 
ristisch fu r  den  gegebenen Komplex.
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Kom plex G. M erkm al V. G aum en m itte lb reit Q ,  Ind . zw ischen 6 1 — 69 
,, VI. Verhaltnis des U nterkiefers zum  Jochbogen 

unterhalb  m ittelm assig A> Ind . u n te r  72
Komplex D . M erkm al I. Schadel lang A. Ind. u n ter 51

,, II. Schadel niedrig  A* Ind . un ter 57
,, III. M aul lang Q , Ind . tiber 72
,, IV. Craniofacialindex gross □ ,  Ind . tiber 175
,, V. G aum en schm al A. Ind . un ter 61
,, VI. V erhaltnis des U nterkiefers zum Jochbogen gross 

□  , Ind . u n te r  76
Ausser den vier Komplexen: A, B, C und D, bei welchen 

kein M erkmalpaar eine negative Korrelation aufweist, und die dem- 
nach als reinen Rassen entsprechende G ruppen betrachtet werden 
diirfen, befindet sich im Material von C o o l id g e  eine Anzahl 
kleiner Gruppen, welche sich einem oder gleichzeitig einigen der 
obengenannten typischen Komplexe A, B, C und D (iibrigens 
am haufigsten dem Komplex C) nahern, dabei aber in diesem 
oder jenem Merkmale von ihnen abweichen. In Zusammenhang 
damit lasst sich in diesen G ruppen eine negative Korrelation 
von mehreren oder wenigeren M erkmalen feststellen. Selbstver- 
standlich treten sie haufiger auf, als die Reprasentanten der oben
genannten Komplexe A, B, C und D. O b wir hier m it Rassen zu 
tun haben, welche infolge der Einwirkung von speziellen Lebens- 
bedingungen entstanden sind, oder aber einfach mit M ischlingen 
der oben ausgesonderten Komplexe, ist schwer zu beurteilen. 
Jedenfalls wiirde ich die letztere Hypothese fur m ehr wahrschein- 
lich halten.

U nter alien von den typischen Komplexen A, B, C und D 
abweichenden G ruppen werde ich nur zwei besonders zahl- 
reiche besprechen. Eine von ihnen nahert sich dem Komplex B, 
deswegen bezeichne ich sie als Komplex Bx. Die zweite nimmt 
hinsichtlich des Charakters ihrer M erkmale eine M ittelstellung 
zwischen den Komplexen C und D ein und wird deshalb als 
Komplex CD bezeichnet.

Kom plex Bi. M erkm al I. Schadel kurz oder m ittelm assig □  (0 )> Ind. 
tiber 50

,, II. Schadel m ittelhoch Q ,  Ind . zwischen 57 —  63
,, III. M aul lang □ ,  Ind . tiber 72
,, IV. Craniofacialindex m ittelm assig oder klein Q  ( A ) ,

Ind. un ter 176 
,, V. Gaum en m ittelb reit o .  Ind . zwischen 6 1 — 69
,, VI. Verhaltnis des U nterkiefers zum  Jochbogen u n te r

halb m ittelm assig A .  Ind . u n ter 72

http://rcin.org.pl



17 Rasseneinteilung der Gorillas. 3 1 1

K om plexC D . M crkm al I. Schadel m ittellang 0 , Ind . zwischen 51 — 56
,, II. Schadel m ittelhoch 0 , Ind . zwischen 5 7 —’63
,, III. M aul m ittellang O - Ind. zwischen 68 —  72
,, IV. Craniofacialindex m ittelm assig Q ,  Ind. zwischen

167— 175
,, V. G aum en schmal A ,  Ind . un ter 61
,, VI. Verhaltnis des U nterkiefers zum Jochbogen gross

□  , Ind . iiber 76

F iir die m eisten Schadel, welche das M aterial zu C oolidges 
un d  den m einigen U ntersuchungen  bilden, ist der H erkunftsort, 
also das geographische G ebiet, aus welchem  sie stam m en, bekannt. 
E in T eil von ihnen  ist ausserdem  noch  m it zoologischer Id en ti
fikation versehen, u n te r w elcher sie in den M usealsam m lungen 
figurieren. A u f G ru n d  dieser A ngaben habe ich fiin f T abellen  
nach den fu n f G ebieten  hergestellt, in welchen die von C oolidge 
beriicksichtigten G orillas auftreten. In  diesen T abellen  w urden 
die Ind iv iduen : 1) nach ih rer Identifikation, 2) nach ihrer A nge- 
hbrigkeit zu einem  der von m ir ausgesonderten K om plexe au f 
G ru n d  der C harakteristik  des Ind. I und  III  angeordnet. Von 
den sechs Indices, welche ich h insichtlich der m ir zur Verfiigung 
stehenden A usm asse beriicksichtigen konnte, habe ich diese 
zwei gewahlt. D er C harakter des Schadels un d  des M aules fallt 
nam lich bei U ntersuchungen  u n d  Beschreibungen lebendiger 
sowie ausgestopfter Ind iv iduen  am  m eisten in die Augen und 
w ird auch gew ohnlich zusam m en m it anderen M erkm alen, wie 
F arbung , Lange der H aare, G rosse u n d  dergleichen bei der D e
term ination  beriicksichtigt.

I. W est-K am erun.

Z ah ld er v  , • , D urch- D urch- K
Indivi- T , 00 - r^ !T  6 Ind. I. schnitt- Ind. III. schnitt- ,
duen Iden tifikation  ^  Hch plex

4 G. g. diehli M t s c h . . . . 54,95-58,96 56,64 64,29-67,88 65,96 A
2 G. g. hansmeyeri M tsc h . . 61,58-62,96 62,27 68,36-69,88 69,12 B

II. K am erun, den  w estlichen T eil ausgenommen.

Z ah ld er 7  . . , D urch- D urch- v
Indivi- T 0 e Ind . I. schnitt- Ind. III. schn itt- ,

duen Indentifikation  ^  Hch plex

3 G. g. matschiei R o th . . . 50,75-56,74 54,61 69,73-80,68 73,55 Bj
3 Gr, g. gorilla ( S a.v . &  W y m .)  54,64-59,24 58,03 66,49-70,33 68,20 B
1 G. g. graueri M t s c h . . . 58,19 — 69,10 — B
5 nicht identifiziert . . . 47,64-63,80 55,68 55>9 I -75»96 63,19 C
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III. G abun und  Franzósisch A quatorial-A frika.

Z ah ld er ~  , • , D urch - D u rch - v
Indivi- r j ° ? r t C(-0 Ind- 1- schnitt- Ind. III. schn itt- ?m ~duen Idzntifikation  ^  ^  p lex

!3 G. g. gorilla (Sxv. & W y m .) 50,75-73,94 58,09 61,67-71,95 69,28 B
1 G. g. matschiei R o t h . . . 55,85 —  67,22 —  C

13 nicht iden tifiz iert . . . 45,66-59,55 54,12 50,14-74,86 67,42’ G

IV. Vulkangebiet Kivu.

Z ah ld e r ~  , . , D urch - D urch - v
Ind iv i- T , e Ind. I. schnitt- Ind. III. schnitt-
duen Identifikation  llch lich P lex

6 G. g. beringei M t s c h . . . 48,17-57,69 55,48 70,00-70,62 69,46 C D
3 Kivu G orilla ......................... 51.24 — 64,29 — C
1 n ich t iden tifiz iert . . . 53,50-55,43 54,33 59,44-64,80 62,42 C

D ie D urchschnittszahlen  fur alle aus dem  G ebiet IV stam m enden G orillas 
sind die fo lgenden: Ind. I — 54,71, Ind. III —  66,35. Diese G rossen entsprechen 
dem  von m ir ausgesonderten Kom plex C.

V. G ebirgskette (ohne Vulkane) im Ó stlichen Belgisch-Kongo.

Z ah ld er ~  , ' .  , D u rch - D urch - v  „
Indiv i- T , 0 Ind. I. schnitt- Ind. III. schn itt- (?m
duen  Identifikation  ^  Uch plex

4  G. g. graueri M t s c h . . . 50,00-58,47 54,58 69,06-76,54 72,14 C D

W ie aus obigen Zusammenstellungen resultiert, entsprechen 
die einzelnen Komplexe folgenden nomenklatorisch abgesonderten 
Form en:

[A  G. g. diehli M t s c h . (W . Kamer.).
B G. g. hansmeyeri M t s c h . (W . Kam er.), G. g. gorilla ( S a v . & W ym .) aus K a

m erun und  G abun un d  ein ais G. g. graueri M t s c h . identifiziertes Exem 
plar aus K am erun 

Bi G. g. matschiei R o t h . (Kamer.).
C  G. g. matschiei R o t h . (Gab.), n icht identifizierte  aus K am erun, nicht iden- 

tifizierte  aus G abun, Kivu Gorilla, nichtlidentifizierte vom V ulk. Kivu. 
C D  G. g. beringei M t s c h . und  G. g. graueri M t s c h . (O st.-A fr.).
D  nicht identifizierte, oder von unbekannter H erkunft.

Die beigefiigte Karte I illustriert die obigen Resultate in 
bezug auf tdie im Laufe dieser Arbeit ausgesonderten Komplexe. 
Komplex A nimm t, wie wir sehen, W est-K am erun ein und dringt 
teilweise nach Ost-Kamerun fiber. Komplex B und die ihm 
nahe stehenden Individuen sind zahlreich in Gabun und in Franzó
sisch Aquatorial Afrika vertreten, seltener in Ost-Kamerun. 
Komplex C und ihm  nahe stehende Individuen, am wahrschein- 
lichsten Mischlinge, treten zahlreich in Gabun, weniger haufig
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in K am erun (ohne dessen w estlichen T eil) un d  vereinzelt im  ge- 
birgigen G ebiet von O st-A frika auf. A usserdem  sind au f dem  
G ebiet von G abun, F ranz. A quatorial A frika und  ganz K am erun 
(mit A usnahm e des w estlichen T eiles) Ind iv iduen  anzutreffen , 
welche den K om plexen BA und  D  angehoren. E ndlich  leben im 
m ittleren un d  ostlichen Teile von K am erun R eprasentanten des 
Komplexes C D .

Im  gebirgigen G ebiet von Belgisch Kongo, sowie in den 
vulkanischen, nordlich  vom Kivu See gelegenen G egenden ist 
der Komplex C D  zahlreich, der K om plex B —w eniger zahlreich,. 
und  der K om pex D  selten reprasentiert. Im  letztgenannten G e- 
biete fand sich sogar ein dem  Kom plex A  nahe stehendes Indivi- 
duum , obwohl dieser Komplex, wie oben gesagt, ausschliesslich in 
W est-K am erun  anzutreffen ist.

W ir  sehen dass die V erbreitung  der Indiv iduen  je nach 
ihrer A ngehorigkeit zu den von m ir ausgesonderten Kom plexen 
ziem lich charakteristisch ist. W est-K am eru n  bildet jedoch das 
einheitlichste G ebiet hinsichtlich der C harakteristik  der aus ihm  
stam m enden Individuen. Es ist nam lich vom  G orilla m it kurzem  
Kopfe u n d  kurzem , breitem  M aule bew ohnt, w elcher genau un- 
serem  Kom plex A  entspricht. D iese F orm  ist als Gorilla diehli 
M t s c h . ,  1904, beschrieben w orden. D em nach finde ich es fiir 
m oglich den Kom plex A  m it dieser F orm  zu identifizieren.

Ein verhaltnism assig einheitliches G ebiet b ildet ebenfalls 
O st-A frika. Es iiberw iegt dort der Kom plex C D , w elcher d u rch  
m ittellangen K opf u n d  m ittellanges, m ittelbreites M aul gekenn- 
zeichnet ist. D em  Kom plex C D  entsprechen  die als Gorilla beringei 
M t s c h . ,  1 9 0 3 ,  un d  Gorilla graueri M t s c h . ,  1 9 1 4 ,  beschriebenen 
Form en.

G abun, Franzósich A quatorial A frika un d  K am erun, ausge- 
nom m en dessen w estlichen Teil, zeichnen sich du rch  die M annigfal- 
tigkeit der d o rt anzutreffenden F orm en  aus. D ie iiberw iegende 
G ruppe bildet dort jedoch der K om plex B, w elcher d u rch  kurzen 
K opf u n d  m ittellanges, m ittelbreites M aul charakterisiert ist und  der 
als Gorilla gorilla ( S a v a g e  & W y m a n ) ,  1 8 4 7 ,  beschriebenen Form  
entsprich t. D er K om plex C ist der zw eitzahlreichste in diesem  G e
biet. D ie ihm  angehorenden Indiv iduen  besitzen einen m ittellan
gen K opf u n d  ein breites, kurzes M aul. In  K am erun u n d  G abun 
endlich ist der Kom plex B* reprasen tiert, m it kurzem  oder m itte l-
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langem  K opf u n d  langem  M aul. D ieser Kom plex en tsp rich t der 
ais Gorilla matschiei R o t h s c h i l d , 1904, beschriebenen Form . Es 
ist h ier zu betonen, dass kein dem  K om plex C angehórendes In - 
d iv i4yum  im M aterial von C o o l ig d e  eine A rtsidentifikation 
besass. D ie V erm utung  liegt nahe, dass sich die F orscher h ier 
beim  definieren d er A rt oder U n te ra rt zur V orsicht veranlasst 
sahen, da diese F orm  oder G ru p p e  von Individuen von den  au f 
dem selben G ebiet auftretenden und  ais G. gorilla ( S a v . & W y m .) 

und G. matschiei R o t h s c h . erkannten  Form en abweicht. W as 
d ie langkópfigen, fu r den  Kom plex D  charakteristischen E lem ente 
betrifft, so konnten sie in m einer A rbeit n icht zu G entige ausge- 
n u tz t w erden, w enigstens n icht in dem  Sinne, dass m an sie ir- 
gendeiner in d er L ite ra tu r zitierten  F orm  zuschreiben diirfte, 
d en n  im  M aterial von C o o l ig d e  fehlt ihnen leider die zoolo- 
gische Identifikation. Jedenfalls ist das langkópfige E lem ent tiberall, 
m it A usnahm e von W est-K am eru n  anzutreffen.

D ie K artę II illustriert d ie V erbreitung aller bis je tz t b e 
schriebenen G orillaform en gemass den von den  Verfassern an- 
gegebenen W ohngeb ieten , un ter gleichzeitiger Beriicksichtigung 
des A uftretens d er von m ir un terschiedenen  Kom plexe in diesen 
G egenden. D ie R ichtungen der eventuellen W irkung , welche die 
typ ischen  K om plexe ausiiben konnen, ist au f d er K artę d u rch  
Pfeile verm erkt.

D ie im  L aufe der vorliegenden A rbeit ausgesonderten K om 
plexe lassen sich folgenderm assen schem atisch darstellen [D ia- 
gram m  VII]. A u f den  F iguren , welche das gegenseitige Ver- 
haltnis der Schadel beziigligh ihrer Ausm asse schem atisch d a r
stellen, w u rd ee in e  C harakteristik  der Schadel gemass ihrer A nge- 
horigkeit zu den  vorher besprochenen vier typischen, reinen und  
zwei verm ischten K om plexen angegeben. D ie obere horizontale 
R eihe von Q uadraten  bezeichnet die relative L ange des Schadels 
(3 Q uadrate  — kurz, 4 — m ittellang, 5 lang). D er Q uadratenan- 
bau au f der rechten  Seite sym bolisiert das M aul. D er C harakter 
d esse lten  w ird m ittels 1, 2 oder 3 R eihen von vertikal angeordne- 
ten  Q uadraten  dargestellt, welche dem  kurzen, m ittellangen und 
langen T y p u sd es  M aules entsprechen. D ie Frage des gegenseiti- 
gen Verhaltnisses von Schadel und  M aul Hess ich selbstverstandlich 
ausser A ch t. D ie punk tierten  L in ien  sowie d ie  Pfeile illustrieren 
d ie T endenzen  zur V ariabilitat in gewissen R ichtungen. Es sind
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z. B. im Komplex CD mittellange und mittelhohe Schadel m it 
Tendenz zu niedrigem Schadel anzutreffen. W ogegen die m it 
langem M aule oftmals eine Tendenz zur Verlangerung aufweisen.

Die Gorillas bewohnen, wie bekannt, zwei getrennte Gebiete 
in Aquatorial A frika—ein westliches, Kamerun, G abun und 
Franzósisch Aquatorial Afrika i mfassendes Gebiet, — und ein óstli- 
ches, zwischen Uganda und dem Tanganyika See gelegenes. Das 
Gebiet von Belgisch Kongo ist zum grossten Teil von Gorillas 
nicht bewohnt.

Ich gestatte mir an dieser Stelle auf die Verbreitung von G o
rillas in Aquatorial Afrika naher einzugehen.
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D iagram m  VII.

Nach dem Charakter der von mir ausgesonderten Komplexe 
urteilend, tritt in beiden genannten Gebieten eine Vermischung 
der Gorillarassen ein. Diese Tatsache fiihrt zur Vermutung, 
dass die heutigen W ohngebiete der Gorillas in Vergangenheit ein 
zusammenhangendes Gebiet bildeten. Bekanntlich waren im 
friihen T ertiar grosse Teile Afrikas von zusammenhangenden
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3 1 8 A. Rząśnicki. 2 4

W ald ern  bedeckt; im  Pliocan tra t eine V eranderung des K lim a 
ein, wobei S teppengebiete en tstanden; im  Q u arta r gab es wei- 
tere  K lim aschw ankungen m it abw echselnd feuchteren u n d  trocke- 
neren  Perioden. D ies alles verursachte die heutige d iskontinuir- 
liche V erbreitung vieler W aldbew ohner, sowie deren  zuw eilen 
betrachtliche, d u rch  Isolation begiinstigte m orphologische Spal- 
tu n g 1). A uch  die G orillas konnten sich som it in zwei isolierten 
G ebieten  erhalten  u n d  w eiter entwickeln, die einst m it einander 
in  b re iter V erb indung standen. W are  dem  so, so liesse sich da- 
d u rch  die gegenw artig feststellbare R assenverm ischung leicht 
erklaren. Ein D urchdringen  einzelner Ind ividuen von einem  G e- 
biete zum  anderen scheint jedenfalls heutzutage, angesichts der 
verhaltnism assig grossen E ntfernung dieser G ebie te  w enig w ahr- 
scheinlich zu sein. Es sei h ier gleich gesagt, dass w ir keine Bev/eise 
zu r Feststellung der R ichtung haben, in welcher die typischen 
Kom plexe ihre W irk u n g  ausiiben konnten. W ir  d iirfen  n u r anneh- 
m en, dass gewisse T ypen , als sie sich in veranderten  biologischen 
B edingungen (Klima, F lora) befanden, im  L aufe der Zeit neue 
spezialisierte T yp en  ausbildeten. Zu G unsten  der V erm utung , 
dass die W o h n sta tten  der G orillas in u ra lte r V ergangenheit ein 
einheitliches G ebiet bildeten, sprechen die neulichst von E. 
S c h w a r z 2) und  G abrielle G r u b e r - T h a l m a n n 3) veroffentlichten 
T atsachen . S c h w a r z  zitiert, dass S c h o u t e d e n  den  G orilla in 
den  W ald ern  von Semliki, Itu ri u n d  L undi en tdeck t hat. D ie 
genannten  O rtschaften  w iirden dem nach die w estliche G renze 
des ostlichen W ohngebietes vom G orilla bilden. A us der A rbeit 
von G r u b e r  - T h a l m a n n  erfahren wir, dass W e i d h o l z  in 1928 
Schadel von G orillas m itbrachte, welche er am  oberen L au f von 
L ikouala (N ebenfluss des Kongo) erschossen hatte. D em nach 
w are die ostliche G renze des westlichen W ohngebietes vom  G o 
rilla bis nach L ikouala verschoben.

1) V erg l.: E. L o n n b b r g  „T h e  Developm ent and d istrib u tio n  o f the African 
Fauna in  connection w ith  and depending upon Clim atic Changes” ; A rkiv for Zoologi, 
Stockholm, 21 A, N r. 4, pp. 1 —  33; und A. B r a u e r  „U eber die zu r U nterscheidung 
der A rten  der Procaviiden wichtigen M erkm ale” ; Zeitschrift fu r Saugetierkunde, Berlin, 
9, 1934-

2) U n gorille nouveau de la foret de 1’Ituri; Revue Zool. A fric., Bruxelles, 14,
I 927-

3) Gorillaschadel vom Likouala; Ann. N aturh ist. M us., W ien, 46 , 
1932 —  33-
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2 5 Rasseneinteilung der Gorillas. 3 1 9

Bis je tz t w urden  15 A rten , bezw. U nterarten  oder Lokal- 
rassen der G orillas beschrieben1), und  zwar:

1 8 4 7  Gorilla gorilla ( S a v a g e  e t  W y m a n ) ,  Gabun.
1862 Gorilla gorilla castaneiceps S l a c k , Kamma, Fernando Vas, F r. Kongo.
1 8 7 7  Gorilla gorilla mayema A l i x  e t  B o u v i e r  (Pseudogorilla mayema nach 

E l l i o t ) ,  O ber-K ongo.
1903 Gorilla gorilla beringei M a t s c h i e , Kirunga, Ostafrika.
1 9 0 4  Gorilla gorilla diehli M a t s c h i e , w e s t l .  und n ó r d l .  Kam erun.
1 9 0 4  Gorilla gorlila matschiei R o t h s c h i l d , Yaundi, siidl. Kam erun.
1 9 0 8  Gorilla gorilla jacobii M a t s c h i e , L obo-M iindung, siidl. Kam erun.
1 9 1 2  Gorilla gorilla schwarzi A u e r b a c h , s i i d l .  K am erun.
1 9 1 4  Gorilla gorilla hansmeyeri M a t s c h i e , siidl. Kam erun in der Nahe v o n  

M okbe, zwischen den FI. Dum e und Bumba.
1 9 1 4  Gorilla gorilla zenkeri M a t s c h i e , siidl. Kam erun in W hite  M ountains, 

Lokundje Fluss.
1 9 1 4  Gorilla gorilla graueri M a t s c h i e , Tanganyika.
1 9 1 7  Gorilla gorilla beringei mikenensis L o n n b e r g , M ikeno Vulkan, O st-A frika
1927 Gorilla gorilla uellensis S c h o u t e d e n , Kongo, Bondo, Uelle FI.
1927 Gorilla gorilla rex-pygmaeorum S c h w a r z , Lubero, o s t l .  Kongo.
1 9 2 9  Gorilla gorilla halli R o t h s c h i l d .

D. G . E l l i o t 2) te ilt die G attung  G orilla in zwei A rten : 
Gorilla gorilla ( S a v . & W y m .)  (G abun) un d  Gorilla beringei M t s c h . 

(O st-A rika). A usserdem  unterscheidet er folgende subspezifische 
F orm en: G. g. castaneiceps S l a c k  (Franz. Kongo), G. g. matschiei 
R o t h s c i i . (K am erun, G ebiet Y aundi), G. g. jacobii M t s c h . 

(K am ., L obo-M iindung) und  G. g. diehli M t s c h . (nord-westl. 
K am erun). E l l io t  beschreib t gleichfalls zwei neue Form en, 
ohne aber ihre N am en anzugeben. Sie w urden spater von M a 

t s c h ie  beschrieben, eine ais G. g. hansmeyeri M t s c h ., die zweite 
ais G. g. zenkeri M t s c h . Pseudogorilla mayema ( A l . & Bouv.) 
n im m t nach E l l io t  eine M ittelstellung zwischen G orilla und  
Schim panse ein. A usser B eschreibungen des ausseren H abitus 
der R eprasentan ten  der genannten Form en gibt E l l io t  die A us- 
masse der Schadel an. D a diese jedoch au f eine andere W eise 
erhalten  w urden als diejenigen von C o o l id g e , konnen sie m it 
dem  von m ir bearbeiteten  M aterial n ich t verglichen werden.

W . R o t h s c h il d 3) unterscheidet drei U nterarten  in der A rt

l ) K  irze B xschreibungen aller dieser Form en findet der Leser in der A rbeit 
von C o o l i d g e .

I 2) A  rewiew o f the  Prim ates; M onogr. Amer. M as. N at. H ist., New York,
II, 1913-

3) Exhibition  o f a M ountain  Gorilla w ith remarks thereon; Proc. Zool. Soc. 
London, 1 9 2 3 .

http://rcin.org.pl



3 2 0 A. Rząśnicki. 2 6

Gorilla gorilla ( S a y . & W y m . ) ,  nam lich: Gorilla gorilla gorilla 
( S a v . ^ W y m . )  aus G abun, Gorilla gorilla diehli M t s c h . aus 
K am erun un d  Gorilla gorilla beringei M t s c h . aus dem gebirgigen 
G ebiet im  O sten. A usserdem  aussert der Verfasser die M einung. 
dass die ersten zwei Form en dim orphisch sind, wobei der ersten
G. g. castaneiceps S l a c k , der zweiten —G. g. matschiei R o t h s c h . 

entsprich t.
D ie K lassifikation von S c h w a r z 1)  unterscheidet sich n u r 

w enig von der vorigen und  lautet, wie folgend: Gorilla g. gorilla 
( S a v . & W y m . ) ,  syn. castaneiceps S l a c k , mayema A l . & Bouv. 
halli R o t h s c h .; Gorilla g. matschiei R o t h s c h ., syn. jacobii 
M t s c h ., hansmeyeri M t s c h ., zenkeri M t s c h .; Gorilla g. diehli 
M t s c h .; Gorilla g. uellensis S c h o u t . :  Gorilla g. rex-pygmaeorum  
S c h w .; Gorilla g. graueri M t s c h .; Gorilla g. beringei M t s c h ., 

syn. mikenensis L o n n b .

H. J. C o o l i d g e  Jr. (1. c.) endlich, gestiitzt au f die R esultate 
seiner U ntersuchungen, zahlt alle G orillas zu einer A rt m it zwei 
U n terarten : Gorilla gorilla gorilla ( S a v a g e  et W y m a n ) ,  1 8 4 7 , —  

K iistenform , und  Gorilla gorilla beringei M t s c h . ,  1 9 0 3 , — G ebirgs- 
form .

In  Zusam m enhang m it den  R esultaten  von C o o l i d g e  fa llt 
es m ir auf, dass der Verfasser m ittels der von ihm  angew andten 
M ethode aus seinem  M aterial den Kom plex A , w elcher d er im 
W est-K am erun  auftretenden  F orm  G. gorilla diehli M t s c h . en t
spricht, iiberhaupt n ich t ausgesondert hat, obw ohl bei m einer 
B earbeitung desselben M aterials dieser K om plex sich eben am  
scharfstens abhebt. D em nach habe ich die D urchschn ittsw erte  der 
Indices aus den du rchschn ittlichen  absoluten, fiir das gegebene 
G ebiet charakteristischen A usm assen berechnet un d  vom  Stand- 
p u nk t dieser D urchschn ittsw erte  d ie fiin f von C o o l i d g e  beriick- 
sichtigeten G ebiete charakterisiert.^ D ies geschah zwecks U n ter- 
suchung, ob die U rsache des U nterschiedes zw ischen C o o l i d g e s  

u n d  den m einigen Ergebnissen darin  lag, dass C o o l i d g e  [seine 
U ntersuchungen a u f  absolute A usm asse un d  ich d ie  m einigen au f 
die Indices stiitzte. A us d er un ten  angefiihrten Z usam m enstellung 
resu ltiert deu tlich , dass der K om plex A  eben darum  nich t her-

1) D ie S im m lung afrikanischer Affen im  Congo-M useum ; Revue Zool. et 
Bot. Africaine, B ruxilles, 15, 1928.

http://rcin.org.pl



2 / Rasseneinteilung d e r  G orillas. 3 2 1

vortrat, weil C o o l id g e  sein M aterial ausschliesslich vom Stand- 
punkte der absoluten Ausmasse behandelte. W enn wir die Ind i
ces (in diesem Falle ihre Durchschnittswerte fiir die einzelnen Ge- 
biete berucksichtigen, so miissen wir W est-Kam erun als W ohn- 
gebiet des Gorilla mit hohem, kurzem  Schadel und breitem, ku r
zem M aule anerkennen. U nd dieser Gorilla entspricht unserem 
Kompex A und ist als G. g. diehli M t s c h . z u  identifizieren. In 
der Zusammenstellung -zitiere ich nur diejenige Ausmasse von 
C o o l i d g e , welche zur Berechnung der mich interessierenden In 
dices dienten; dabei sei bemerkt, dass C o o l id g e  diesmal die ab
soluten Ausmasse im Prozentverhaltnis zur Bassallange angibt.

Schadelange Gab. 103 
Kam. 98,5 
W . Kam. 94 
Kivu 93,5 
O. G ebirge 90,5

Schadelhohe Gab. 58 
Kam. 58 
W . Kam. 58 
K ivu 55,5 
O. Geb. 55-5

Schadelbreite Gab. 54 
Kam. 52,5 
W . Kam. 52 
Kivu 49,5 
O. Geb. 47

Jochbogenbreite’. Gab. 91,5
. W . Kam . 91,5 

Kam- 91 
O . Geb. 85,5 
Kivu 85

Prosthion zu N a- Gab. 64,5
sion (Lange des Kam. 64,5
R ostrum ) O . Geb. 64,5

W . Kam. 61,5 
K ivu 59

G aum enlange O . Geb. 62
K ivu 61 
Kam. 58,5 
Gab. 57,5 
W . Kam. 56,5

D ieses M erkmal nahert Gorillas aus 
W . Kam. der óstl. G orillagruppe, wo- 
bei die Teilung in  zwei G ruppen  
(westl. un d  óstl.) deutlich hervortritt.

D eutliche T eilung in zwei G ruppen  
G orillas aus W . Kam. fallen in  die 
westliche G ruppe.

W ie  oben.

W ie  cben.

Gorillas aus Kivu und  W . Kam  
haben kurzere M aule.

D ie G ruppe der óstlichen Gorillas 
besitzt einen langeren Gaum en.
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M axillo-Alveoar-
breite

Grosste M andi- 
bularbeite

Gab. 37,5 
Kam. 37 
W . Kam. 37 
O. Geb. 37 
K ivu 35,5 

O. G ib . 70 und  66 
Kivu 66
W . Kam. 68 und  64 
Gab. 63,5 
Kam. 62

D ie T eilung in  zwei 
nicht sichtbar.

G ruppen ist

Gorillas aus W . Kam. nahern sich der 
ostlichen G ruppe.

N achdem  die Indices fiir alle geographischen G ruppen  der 
G orillas aus den  absoluten A usm assen von C o o l id g e  defin iert 
w urden, erhielt ich folgende R esultate fiir die sechs M erkm ale, 
welche ich bei m einer B earbeitung des M aterials beriicksichtige.
M erkm al I.

M erkm al II.

M erkm al III.

M erkm al IV.

M erkm al V.

M erkm al VI.

Gab. 52.4 
Kam. 53,3 
W . Kam. 55,3 
Kivu 52,9 
O. Geb. 51,9 

Gab. 56,3 
Kam. 58,8 
W . Kam. 61,7 
Kivu 59 
O . Geb. 61,3 

Gab. 70,4 
Kam. 70,8 
O . G.eb. 75,4 
W . Kam, 67,5 
K ivu 69,4 

Gab. 168,5 

W . Kam. 175,9 
Kam. 173,3 
O . Geb. 181,9 
Kivu 171,7 

Gab. 65 
Kam. 63,2 
W . Kam. 65,3 
O . Geb. 59,6 
Kiżu 58,2

O . Geb. 81,8 und 78,3 
Kivu 76,6
W . Kam. 74,3 und  69,9 
Gab. 69,3 
Kam. 66,4

G orillas aus 
zeste Schadel.

Gorillas aus 
ste Schadel.

W . Kam. haben kur-

W . Kam. haben hoch-

Gorillas aus 
zeste M aule.

W . Kam haben ktir-

Craniofacialindex mittelm assig.

G orillas aus W . 
breitesten Gaum en.

Kam. haben den

Bei den  G orillas aus W . Kam. Ver- 
haltnis m ittelm assig.
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Selbstverstandlich d a rf  m an die Zahlenw erte der obigen Z u- 
sam m enstellung m it den W erten  der vorher fur das ganze M aterial 
berechneten Indices n ich t vergleichen. Es ist aber zulassig diese 
W e rte  m it denselben graphischen Symbolen zu versehen u n d  
en tsprechend abzulesen. D ann  fallt es scfort in die A ugen, dass 
d ie aus W . K am erun stam m enden Schadel genau d er C harakte- 
ristik des von m ir ausgesonderten K om plex A  entsprechen, und  
in der L ite ra tu r ais G. gorilla diehli M t s c h . defin iert w erden. D ies 
aber kam  bei der U ntersuchung  der absoluten A usm asse garn ich t 
zum  Vorschein.

D ie iibrigen zoologischen Form en, un d  nam lich G. gorilla 
gorilla ( S a v . et W y m . )  u n d  G. gorilla beringei M t s c h . en tsp re
chen ebenfalls ziem lich genau den von m ir ausgesonderten Kom - 
plexen. Zwei G ruppen  tre ten  dabei deutlich  hervor: die westliche 
(K am erun und  G abun) m it O bergew icht des Kom plex B, w elcher 
sich am  m eisten dem  T y p u s G. gorilla gorilla ( S a v . et W y m . )  

nahert, und  die óstliche, in w elcher der, m einer M einung nach, 
dem  G. gorilla beringei M t s c h . entschprechende K om plex C D  
am  haufigsten  vorkom m t. D er Kom plex Bx, welcher, wie gesagt 
eine zahlreiche G ruppe dem  K om plex B nahe stehender Indivi- 
duen  bildet, ist in beiden  G eb ie ten —dem  ostlichen un d  dem  
w estlichen anzutreffen. A usserdem  finden  w ir im w estlichen G e- 
biete R eprasentan ten  des K om plex C.

D ie zwei letzt angefiihrten T atsachen  d iirften  vielleicht da- 
d u rc h  erklart w erden, dass die gegenw artigen W ohngebie te  von 
G orillas sich friiher beriih rten . V ielleicht w erden weitere F or- 
schungen  an O rt und  Stelle den G orilla im dazw ischenliegenden 
G ebiet entdecken, wo sein A uftreten  bis je tz t noch n ich t fest- 
gestellt w urde.

A ls E rgebnis der obigen Erw agungen b in  ich geneig tanzu - 
nehm en, dass die G a ttu n g  G orilla eine A rt m it folgenden drei 
U n te ra rten  um fasst:

I. Gorilla gorilla gorilla ( S a v a g e  et W y m a n ) ,  1847.
II. Gorilla gorilla beringei M a t s c h i e , 1 9 0 3 .

III. Gorilla gorilla diehli M a t s c h i e , 1 9 0 4 .

A usser dem  zur obigen analytischen B ehandlung verw er- 
te ten  M aterial von C o o l i d g e , konnte ich noch  drei G orilla- 
schadel unm itte lbar un tersuchen : 1) einen vollstandigen Schadel
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m it U nterkiefer, welcher sich in der Sam m iung des Polnischen Zoolo- 
gischen Staatsm useum  in W arszaw a befand und  von einem  m annli- 
chen, 1931 von Prinz L. S a p i e h a  in d e rN a h e d e s  Kivu Sees erlcgten 
Ind iv iduum  stam m te1); 2) ein C alvarium  (ohne U nterkiefer) aus 
der Sam m iung des In stitu ts  der A nthropologischen W issenschaf- 
ten  der W arschauer W issenschaftl. G esellschaft; un d  3) einen 
vollstandigen Schadel m it U nterk iefer aus der Sam m iung des 
E htnographischen M useum s in W arszaw a. D ie zwei letzten  Scha
del stam m en gleichfalls von m annlichen Ind iv iduen  u n d  w urden 
1883 von L . J a n i k o w s k i  aus den  G egenden der M onts de C ristal 
in K am erun m itgebracht.

D iese drei Schadel habe ich m ittels den von C o o l i d g e  ange- 
w andten M ethoden  verm essen und  aus den  erhaltenen A usm as- 
sen die Indices berechnet.

Ich  erhielt folgende R esultate:
Schadel I Schadel II Schadel

- aus Kivu aus K am erun aus K am erun
Schadellanee ............................... . . 188 178 182
Schadelbreite ............................... 1 xo 104
Schadelhóhe ............................... . . 132 —■ 104
Prosthion bis N asion . . . . . . 113 120 132
J o c h b o g e n b re i te ........................... . . 172 175 171
M axillo-Alveolarbreite . . . . . . 71 63 69
G a u m e n la n g e ................................ 117 108 105
Grosste M indibularbreite  . . . . 129 — 148

Index I . . . . . . 58,s i n ó i . ig D 57-I4 D
II . . .  . . . 70,21 □ — 5 7 .1 4 0

., I l l  . . .  . • • 65.Ó9A 6 8 ,5 7 0 77.I9 D
„ IV . . .  . • • 156,3 0 A 159.00A 164,42 A

V . . . . . . 6o ,68A 58.33A 65.71O
„ VI . . .  . • • 75,ooO — 86,55 □

D ie G rossen der Indices III u n d  VI fiir den  Schadel aus K i
vu dtirften  einen gewissen Fehler enthalten . Infolge des Schusses 
w ar nam lich der Proc. zyg. dext. zerstórt, u n d  deshalb w urde n u r 
d ie H alfte des Schadels verm essen u n d  das R esultat X 2 m ulti- 
p liziert, un ter der A nnahm e, dass d er Schadel ganz sym m etrisch 
sei (obwohl bekannt ist, dass die Gorillaschadel oft asym m etrisch 
sind.) D ie Indices II  u n d  VI konnten fiir das C alvarium  vom  G o 
rilla aus K am erun n ich t berechnet w erden, da infolge der Bescha-

1) D is  vollstandige S'telett und  der ausgestopfte Balg dieses Gorillas 
w urde leider beim  Brand des M useum s am 1 X 193s vernichtet.
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digung der Schadelbasis die notwendigen M essungen nicht durch- 
gefiihrt werden konnten. Der Mangel des Unterkiefers trug eben- 
falls dazu bei. D er vollstandige Schadel mit Unterkiefer aus Ka
m erun weist pathologische Veranderungen im Hinterteile des 
Proc. alveolaris Maxillae der linken Seite auf. Es lasst sich dort 
eine Verdickung feststellen, welche eine Asymmetrie des Gaumens 
verursacht.

Bei einem Vergleich der Resultate, welche ich aus den M es
sungen der drei obengenannten Schadel erhielt mit den von mir 
ausgesonderten Komplexen A, B, B1( C, CD und D, liesse sich 
folgender Sachverhalt feststellen. Der vollstandige Schadel II 
aus Kamerun nahert sich sehr dem Komplex B (es treten nur un- 
bedeutende Abweichungen in den Ind. III und VI auf) und B, 
(Unterschied im Ind. VI). D er zweite Schadel (Calvarium) ent- 
spricht, soweit aus den erhaltenen Indices zu urteilen ist, dem 
Komplex B. Die Analyse des Schadels aus Kivu bietet grossere 
Schwierigkeiten. Seine ersten drei Indices entsprechen dem Kom
plex A, der vierte nahert ihn zu B und B1( der funfte verbindet 
ihn deutlich mit dem Komplex CD und D und der sechste nahert 
sich diesen beiden letzten Komplexen. Da sich also dieser Gorilla 
m it keinem unserer Komplexe deckt, so muss er wohl ais Misch- 
ling betrachtet werden. Solche vermutliche Mischlinge sind 
sowohl im óstlichen W ohngebiete der Gorillas, wie im westlichen 
(mit Ausnahme von W . Kamerun) anzutreffen.

N icht alle morphologischen Komplexe lassen sich hinsicht- 
tlich ihrer Verbreitung mit gleicher Leichtigkeit mit einem ge- 
wissen Gebiete verknupfen. W enn auch der Komplex A (G. g. 
diehli M t s c h .) , ais der einzige im Gebiet von W est-Kam erun auf- 
tretende ein Beispiel enger Verbindung eines gewissen m orpholo
gischen Komplexes mit einem gewissen Gebiet darstellt, so ist 
dies ein durchaus vereinzeltes Beispiel. Die anderen Komplexe 
weisen keine so strenge Verbindungen auf. Zwar begrenzt sich 
der Komplex B auf das westliche Gebiet (mit Ausnahme von W . 
Kamerun), aber er bildet dort nicht den einzig anzutreffenden 
Komplex. Andere Komplexe treten dort ebenfalls ziemlich haufig 
auf [s. Kartę I]. Noch viel schlimmer steht es um die Verbindun
gen der Komplexe B: und CD. Der leztere ist sowohl aus dem 
dstlichen, wie aus dem westlichen Gebiete (W . Kamerun ausge- 
nommen) bekannt.
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Aus obigem resultiert, dass wir angesichts eines dem Kom- 
plex A angehórenden Schadels mit Recht behaupten diirfen, dass 
er fast ganz gewiss von einem Individuum  aus W . Kamerun 
stammt. Ebenso diirfte behauptet werden, dass ein fiir den Kom- 
plex B chrakteristischer Schadel aus dem westlichen Gebiete (mit 
Ausnahme von W . Kamerun) stammt. W as dagegen die Schadel 
der Komplexe Bi oder CD  anbelangt, so konnen wir in diesen 
Fallen nur von zwei Moglichkeiten sprechen: sie konnen ebenso- 
gut vom Osten wie vom W esten stammen (wiederum mit A us
nahme von W . Kamerun).

Es ist m ir eine angenehme Pflicht H errn Prof. Dr. Kazi
mierz S t o ł y h w o  und Frau Dr. Eugenja S t o ł y h w o  meinen 
herzlichsten Dank auszusagen fiir manche freundliche Ratschlage 
und Hilfe bei der methodischen Bearbeitung des Materials. Ganz 
besonders danke ich Frau Dr. S t o ł y h w o  fiir die mir liebenswiir- 
digerweise erteilte Erlaubnis einen Abschnitt aus Ihrer in Vor- 
bereitung sich befindender Arbeit zu zitieren.

STR ESZC ZEN IE .

Praca niniejsza jest próbą zróżniczkowania rasowego goryli. 
A utor, opierając się na pom iarach czaszek goryli dokonanych przez 
H. J. C o o L i D G E ’a ,  po obliczeniu szeregu możliwych wskaźników, 
opracował m ateriał m etodą przekrojów korelacyjnych K. S t o -  

l y h w y  uzupełnioną m etodą nadwyżek liczebności T a y l o r a . 

O parcie się na wskaźnikach i zastosowanie m etod powyższych 
pozwoliło autorow i w yodrębnić typ odpowiadający Gorilla gorilla 
diehli M t s c h , 1904, zamieszkujący zachodnią część K am erunu, 
k tóry przy sposobie opracowania C o o L i D G E ’a  nie zarysował się 
zupełnie. W  rezultacie swych rozważań au tor przychodzi do 
wniosku, że w rodzaju Gorilla mieści się jeden  gatunek Gorilla go
rilla ( S a v . et W y m . )  z  trzem a podgatunkam i, a m ianow icie— 
Gorilla gorilla gorilla ( S a v a g e  et W y m a n ) ,  1847, Gorilla gorilla 
beringei M a t s c h i e , 1903, i Gorilla gorilla diehli M a t s c h i e , 1904.
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