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Die Vererbung und ihre praktische Anwendung. 
((Jbersicht eigener Forschungen.) 

Von 

Prof. N. L. PoljakoIt, 
Vorstand der Abteilung. 

Bekanntlich hat sich die Gelehrtenwelt mit der Frage der Vererbung 
beim Mensehen nicht nur vom Standpunkte der reinen Wissenschaft, 
sondern auch vom rein praktisehen Standpunkte aus befai~t. 

Die Vererbung wurde sowohl in bezug auf morphologische Merkmale, 
als aueh der geistigen Eigenschaften des Menschen studiert. Ferner 
wurden ihre pathologisehen Abweichungen yon der Norm - -  die Ver- 
erbung von Krankheiten, MiBbildungen u. dgl. - -  einem Studium unter- 
worfen, endlieh hat die jfingere Zeit auch die Vererbung der physio- 
logischen (biologischen) Bluteigensehaften (Isohgmoagglutination) in 
den Vordergrund treten lassen. 

Trotz umfangreiehem Sehrifttum fiber die Vererbung fehlen uns 
bis heute noch genfigende wissenschaftliche Tatsachen I fir die praktische 
Anwendung dieser Erfahrungen. Es muB betont werden, dab die Ver- 
erbung nur ffir eine relativ spi~rliehe Anzahl yon Merkmalen erforscht 
wurde, dab sich Widerspriiche gegen die bereits v o n d e r  Wissenschaft 
als geltend angenommenen Lehren, Ungenauigkeiten usw. zeigen, was 
die MSglichkeit einer praktisehen Anwendung der gewonnenen Tat .  
sachen beeintri~chtigt. 

Doch sind die Tatsachen, welehe in der Lehre yon der Vererbung 
bereits sichergestellt wurden, von groBer Bedeutung fiir die Menschheit 
in b~zug auf eine ganze Reihe yon Fragen; es seien nur die Eugenik, die 
Feststellung der Mutterschaft usw. erw~hnt. 

Es muB zugegeben werden, dab das Gebiet der praktischen An- 
wendung der Vererbungslehre verh~ltnism~Big besehr~nkt ist, und dab 
ihre Anwendung bisher nur in seltenen F~llen stattfand. 

Das Bedfirfnis einer praktisehen Anwendung unserer Erfahrungen 
fiber die Vererbung stieg in USSR rasch an mit der Einffihrung des 
Gesetzes, laut welchem ein Vater sein Kind unterhalten muB. Dieses 
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Gesetz ist als Folge einer grol3en Freiheit der Eheverh~ltnisse entstanden, 
da viele V~ter bei der Scheidung ihre Kinder ohne jegliche materielle 
Unterstfitzung hinterlieI~en. Manche V~tter wollten ferner ihre nieht 
in der Ehe geborenen Kinder nicht ern~hren. Diese Erseheinung, welche 
sogar einen Massencharakter anzunehmen drohte, w~re ffir die Gesell- 
sehaft yon verschiedenen unangenehmen und sch~dlichen Folgen ge- 
wesen; das yon seinem Vater hinterlassene Kind drohte in die Armee 
der aufsichtslosen Kinder meist zukfinftiger Verbrecher - -  einzu- 
treten; die ohne jegliche Lebensmittel  gebliebene Mutter muI~te doch 
auf irgendeine Weise weiterleben und ihr Kind weitererziehen. Da sie 
gewShnlich arbeitslos war, so hat te  sie zwisehen einer zuf~lligen Arbeit 
und Prostitution zu w~hlen. I m  Besitze eines Kindes (manchmal auch 
mehrerer) konnte solch eine Mutter beim Fehlen einer materiellen Unter- 
stfitzung durch den Vater ihrer Kinder keine systematische Arbeit 
leisten. Glficklich fiihlte sieh noeh die Mutter, deren Kind in ein Staats- 
kinderasyl aufgenommen wurde. Aber der Staat  konnte natfirlich alle 
die yon ihren V~tern hinterlassenen Kinder nicht unterhalten. Die 
Selbstmordf~lle von Mfitteru, deren Kinder keine Unterkunft  fanden, 
bildeten durchaus keine Seltenheit. 

Es l~l~t sich leicht vorstellen, wie gro• all die traurigen Folgen einer 
derartigen Hartherzigkeit  der V~ter sein konnten. Zudem behauptete 
gew6hnlich ein solcher Vater, da~ das Kind ihm nicht geh6re, da er 
keinen Geschlechtsverkehr mit  der Mutter gehabt habe, oder aber, 
wenn er diesen zugab, da{~ er nicht der einzige Beteiligte war, und end- 
lieh wurde Impotenz eingewendet usw. 

Gegen jene Mil3st~nde war das ,,Alimentengesetz" eingefiihrt worden, 
laut  welchem der Vater sein Kind materiell zu untersttitzen verpfiiehtet 
wurde, gleichviel ob es in der Ehe oder aui~er der Ehe geboren war. 
Auf Grund dieses Gesetzes konnte ein bekannter Vater leicht zur Zah- 
lung yon Alimenten gezwungen werden. Falls aber ein ,,Vater" sein 
Kind nieht anerkennen wollte, mul~te durch gerichtliche Untersuehung 
die Vaterschaft des vonder  Mutter angeklagten Mannes bewiesen werden. 
Es l~i3t sich leicht begreifen, auf welch groi3e Sehwierigkeiten das Ge- 
richt stie~ bei der L6sung der Frage, in welehem Verh~ltnisse die be- 
treffende Frau zu dem angeklagten Manne stand. 

Selbstverst~ndlich k6nnen keine direlcten Beweise eines stat tgehabten 
Geschlechtsverkehrs geliefert werden, es ist auch ziemlich schwierig, 
auf Grund indirekter Beweise die M6glichkeit eines solchen Verkehrs 
sicherzustellen. Sollte aber ein Geschlechtsverkehr bewiesen werden, 
so steht dem ffaglichen Vater immer noch ein Ausweg zur Verffigung. 
So behauptet ,  wie gesagt, 5fters der Verklagte, dal3 er zwar ein Ver- 
h~ltnis mit  der Mutter nieht leugnen will. jedoch ein anderer in der- 
selben Hinsicht verd~chtig sei. 
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Es kommt  ferner vor, dab eine Mutter gleichzeitig gegen 2 und 
mehr M~nner kl~gt. In solchen F~llen, insbesondere beim Fehlen in- 
direkter Beweise, hat  das Gericht folgende Fragen zu 15sen: 1. ,,Ist der 
Beklagte wirklich der Vater des betreffenden Kindes oder nicht ?" und 
2. ,,Wer yon den 2- -3  beklagten M~nnern, die im Geschlechtsverkehr 
mit  der Mutter gestanden haben, ist wirklich der Vater des be- 
treffenden Kindes ?" 

Ein Richter, welcher diese Fragen selbst nicht entscheiden kann. 
greift zu einem Gutachten. Aber die herangezogenen ~rzte  waren oft- 
mals nicht genfigend erfahren und konnt en die gestellten Fragen nicht 
beantworten, da ihnen die notwendigen Kenntnisse fiber die Vererbung 
so gut wie vollst~ndig fehlten. Eine pr~zise Antwort  wurde vom Ge- 
richte t rotzdem verlangt. So mul]ten denn die ~rz te  selbst oder gemein- 
sam mit Kiinstlern ein Gutachten abgeben. Da sic die Lehre yon der 
Vererbung beim Menschen nicht beherrschten, konnte dabei nur die 
allgemelne J~hnlichkeit oder Un~hnlichkeit des betreffenden Kindes mit 
dem fraglichen Vater festgestellt werden. Man suchte nach einer ~hn-  
lichkeit zwischen dem genannten Manne und einem kaum ein paar  
Monate alten Kinde, d. h. zu der Zeit, wo gewShnlich yon einer ~hnlich- 
keit fiberhaupt noch nicht die Rede sein kann. Zu diesem Zwecke 
wurden die Augen- und Haarfarbe, Nasen-, Ohren- und Lippenform 
u. a. m. herangezogen. Selbstverst~ndlich waren die auf solche Weise 
gezogenen Rfickschlfisse mannigfaltig und widersprechend. Manchmal 
hiel~ es : ,,Das Kind ist Herrn X. ~hnlich - -  also ist Herr X. sein Vater ."  
Bei ausgesprochener Un~hnlichkeit verneinte die Expertise ein Abstam- 
men des begutachteten Kindes von dem beklagten Manne. Ein anderes 
Mal fanden die _~rzte eine 10--20 50proz. ~hnlichkeit  und fiberliefien 
die Entscheidung fiber die Frage der Vatersehaft dem Gerichte. 

Einige Jahre sp~ter ~u~erten sich manche Leningrader Exper ten 
in dem Sinne: ,,falls das betreffende Kind 30--50% Ahnlichkeit mit  
Herrn X. aufweist, so kann Herr X. als sein Vater angen0mmen 
werden" usw. 

Solche Rfickschlfisse wurden analog dem Mendelschen Vererbungs- 
gesetz bei den Pflanzen oder auf Grund ,,eigener Erfahrung",  welche 
aus verst~ndlichen Griinden solchen Exper ten natfirlich fehlte, ge- 
zogen. 

Zu welch fabelhafter Inkongruenz solche Konsultation ffihrte, 
l~itt sich daraus ersehen, da[t mancher , ,bestimmte" Vater spi~ter 
als eine dem Kind ganz fremde Person festgestellt wurde und 
vice versa. 

Solchen Expertiscn fehlte nattirlich jede wissenschaftliche Basis und 
sic brachten der Rechtsprechung mehr Schaden als Nutzen. Diese 
Rfickschltisse sind einfach als Resultate eigener Phantasie der heran- 
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gczogenen Experten anzusehen, so dal~ eine Regierungsverffigung er- 
folgen muftte, nach welcher das Gericht bei seinem Urteil yon dcr/s 
lichen Expertise unabh/~ngig ist. Damit  wurde aber die Rechtsprechung 
in sehr schwachem Mafte verbessert. 

Dabei h/~tte bei vielen Alimentationsprozessen auf Grund der Ver- 
erbungsgesetze die Frage von der Vaterschaft im negativen Sinne ent- 
schieden werden k6nncn. Den Lesern dieser Zeitschrift sind die Ergeb- 
nisse dcr Blutgruppenforschung bekannt,  aber auch, daft auf Grund 
dieser ein sicher negatives Urteil nur in 10% der F/illc abgegeben 
werden kann. 

Dem entspricht auch unsere eigcne Erfahrung. Dieser kleine Prozent- 
satz der F/~lle, in welchen wir ganz sicher im negativen Sinne uns/~uftern 
konnten, regte uns zum Studium der Vercrbung morphologischer Merk- 
male an, durch welche die Expertise dcr Vaterschaft begrfindet werden 
k6nnte. Wir wurden dazu auch noch durch folgenden Umstand angeregt. 
Nach dem Weltkriege wurde die Sittlichkcit in Ruftland stark erschfittert: 
das Volk hat  sieh die Ehe und selbst den Geschlechtsverkehr weniger 
ernst vorzustellen geW6hnt. Daher konnten die M/s welche an der 
Treue ihrer Weiber zweifclten, den Gedanken nicht loswerden, ob das 
in der Ehe geborene Kind auch wirklieh ihnen geh6re. Solche M/~nncr 
wandten sich 6fters an uns mit  der Bitte, diese Frage z u  16sen. Leider 
waren wir meistenteils nicht imstande, die gestellten Fragen zu beant- 
worten, und die M~nner verlieften uns v611ig entt/~uscht. 

I m  Anfang unserer Untersuchungen und Beobachtungen hielten wir 
es ffir angebracht, die morphologischen Merkmale in ein Schema zu- 
sammenzubringen, welchem wir in unseren weiteren Forschungen und 
Expertiscn folgcn k6nnten. Als Ausgangspunkt dicntc uns das Reiss- 
sehe Potrai t  parld. 

])as erste Schema wurde von uns 1924 ausgcarbeitet und enthielt 
71 morphologisehe Mcrkmale. Wir bedienten uns diescr bei unseren 
Beobachtungen und gerichtlichen Konsultationen. Die Ergebnisse un- 
serer Arbeit wurden auf der Tagung des Kongresses f fir gerichtliche 
Medizin zu Saratow 1925 vorgetragen und in den Verhandlungen des 
I. Wolgakongresses ver6ffentlicht. In  dieser Arbeit handelte es sich 
um Beobachtungen fiber die Vererbung morphologiseher Mcrkmale in 
102 Familien (447 Personen), und zwar: 102 V/iter. 98 Mfitter, 87 S6hne, 
112 T6chter, 22 Groftv/~ter und Groftmiittcr v~terlicher Seite und 21 yon 
mfitterlicher Seite und 5 Urgro$v/~ter und Urgroftmfitter von beiden 
Linien. Alle geh6rten der reinen slawischen Rasse {Groftrussen) an, laut 
pers6nlichen Mitteilungen der Untersuchten. Die Lebensjahre der El- 
tern sehwankten zwischen 20 und 65, wobei das Durchschnittsaltcr des 
Vaters 34 Jahre  betrug, dasjenige der Mutter 31. Das Alter der Kinder 
verteilte sich folgendermaften: 
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,0---1 Jahre . . . . . . . .  65 Personen 
1- -3  ,, �9 . . . . . .  93 ,, und 
3--5 ,, . . . . . . .  41 ,, 

Wir zogen vor, unsere Untersuchungen an kleinen Kindern deswegen 
anzustellen, weil bei der Mehrzahl der Gerichtsf/~lle uns Kinder yon 
einigen Monaten oder hSehstens (und ziemlich selten) von 1- -5  Jahren 
vorgestellt wurden. 

Wir behielten bei diesen Untersuchungen immer die durchgemachten 
und vererbten Erkrankungen im Auge und deswegen beziehen sich unsere 
Beobachtungen ausschliel~lich auf gesunde Kinder. Jede Familie wurde 
immer gleichzeitig untersucht und die Resultate in unser Schema ein- 
getragen. Die fertigen schemata  wurden nach jedem einzelnen Merk- 
male einem statistischen Studium unterworfen. W/~hrend der Arbeit 
erwies es sich, daI3 man nur dann zu befriedigenden Resultaten kommt,  
wenn beim statistischen Prinzip der Vererbungsforschung auch eine 
ganze Reihe anderer Merkmale im Auge behalten wird. Deswegen wur- 
den y o n  uns eine Reihe erg/s Untersuehungen in bezug auf 
mehrere andere Merkmale angestellt, wodurch ein neues Schema yon 
126 einzelnen morphologischen Merkmalen entstanden ist. 

Was die MSglichkeit einer Vaterschaftsexpertise auf Grund der er- 
w/~hnten morphologischen Merkmale betrifft, so schien es uns, daf~ 
diesem Schema grol~e Vorzfige zukommen, gegenfiber anderen Urteilen, 
welche auf Grund/~uBerer Xhnlichkeit etlicher Merkmale gef/~llt wurden. 
Die Hauptsache,  welehe von uns betont wurde, besteht darin, dab man 
nur fiber mehr oder minder ausgepr/~gte Ahnlichkeit (resp. Un/~hnlich- 
keit) des Kindes mit  dem fraglichen Vater sprechen daft,  nicht aber 
fiber die MSglichkeit einer Herkunft  des Kindes von dem entsprechenden 
Manne. 

Nach unseren Untersuchungen konnten wir nur in seltenen F/~llen 
den betreffenden Mann als Vater des Kindes m i t  Sicherheit ausschliel~en. 
Aul~erdem wurden durch die obenerwi~hnten Untersuehungen gewisse 
Wege angegeben, welche die Erforschung der Vererbung auf statistischem 
Prinzip ermSglichteni darfiber haben wir Januar  1926 in der vereinigten 
Sitzung der Gesellschaften ffir Expertise, Anthropologie und Eugenik 
unter  dem Titel: ,,Morphologische Merkmale bei Blutverwandten und 
bei Personen, welche in keiner Blutverwandschaft  miteinander stehen", 
beriehtet; ferner wurde unsere 3. Arbeit:  ,,Die Bedeutung anthropo- 
logischer Merkmale bei der Bestimmung der Xhnlichkeit oder Un~hn- 
liehkeit bei blutverwandten Personen", auf dem II .  Allrussischen Ex- 
pertenkongrel~ vorgetragen und in den Verhandlungen dieses Kongresses 
verSffentlicht. 

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen wurden in Form folgenden 
Schemas zusammengefal~t, welches wir denjenigen Kollegen, welche 
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sich u m  das  weitere  S tud ium der  Vererbung morphologischer  Merkmale  
bemi ihen  wollen, bekann tgeben l  

Schema der Unte r suchung  zur Vererbungsforsehung.  

I. Allgemeine Untersuchung. 
1. Nation (oder Rasse) der zu untersuchenden Person. 2. Nation (oder Rasse) 

der Eltern der zu untersuchenden Person. 3. Alter. 4. KSrperbau. 5. Konstitution. 
6. Ern/~hrung. 7. Hautfarbe. 8. Allgemeiner Gesundheitszustand. 9. Vererbte 

Erkrankungen.  

II.  Spezielle Untersuchungen. 
1. Kop/; WSlbungsl/~nge; ein unkonstantes Merkmal: lang-, mittel-, kurz- 

kSpfige. 2. Besonderheiten der WOlbungslinien, unkonstant: rund, oval, aus- 
gedehnt, viereckig u. a.m. 3. Profilform des Kopfes, konstant: eifSrmig, hervor- 
ragender Nacken, Scheitel und Stirn; 4. KopfhShe, unkonstant: die Ohrmuschel- 
scheiteldistanz niedrig, mittel, hoch. 

5. KopfgrOBe, unkonstant: grol3, mittel, klein. 
6. Die Haare (ihre Farbe), unkonstant: hellblond, blond, dunkelblond, braun, 

schwarz. 
7. Haareigenschaften, konstant: gerade, wellenfSrmig, sehlingend (grob oder 

rein), welch, hart. 
8. Scheitelwirbel, konstant: nach links, nach rechts. 
9. Haarwuchsform fiber der Stirn, konstant: kappenfSrmig, halbkreisfSrmig, 

rechteckig (pyramidenfSrmig, unregelm/~13ig oder asymmetrisch). 
10. Mikroskopischer Bau, unkonstant: Bau der Korkenschicht, kernig, faserig, 

klumpenartig, gemischt. Pigmentverteilung regelm/~13ig, zentral, peripher, andere 
Eigenschaften. 

11. Gesicht (seine Form), unkonstant: rund, oval, quadratfSrmig, viereckig, 
rhombus-, pyramiden/~hnlich. 

12. Seine Besonderheiten. konstant: herausragende Backenknochen, Unter- 
kieferwinkel; eingesunkene Schl/~fe u. a. m. 

13. Stirn- und Nasenprofil, unkonstant: gerade, parallel, eckig, aus-, ein- 
gebogen, wellenfSrmig. 

14. Nasen- und Mundprofil, unkonstant: orthognatisch, prognatisch, Nasen- 
prognatie, Mandibularprognatie, abgeschnittenes Kinn u. a. m. 

15. Stirn (ihre H(ihe), unkonstant: hoch (grOl3er als Nasenl/~nge), mittel 
(--Nasenl/~nge), klein (kfirzer als Nasenl/~nge). 

16. Breite, unkonstant: groBe, mittlere, kleine. 
17. Neigung, unkonstant: gerade, gew01bt, nach hinten geneigt, stark naeh 

hinten geneigt. 
18. GrSBe der Knollenauspragung, unkonstant: nicht ausgepragt, sehwach 

ausgepr/~gt, stark ausgepragt. 
19. Brauenbogen, unkonstant: nicht ausgepragt, schwach ansgepr/~gt, stark 

ausgepragt. 
20. Besonderheiten, unkonstant: versehiedene EinwSlbungen und ErhShungen 

u. a. m. in der Stirngegend. 
21. Augenbrauen, ihre Form, konstant: gerade, oval, hogenfSrmig, wellen- 

fSrmig, eckig. Nach oben oder nach unten gerichtete Enden. 
22. Breite, unkonstant: breit, mittel, schmal. 
23. Dichte, unkonstant: dicht, mittel, dfinn. 
24. Entfernung zwischen denselben, konstant: zusammengewachsen, nah-, 

mittel-, weitentfernt. 
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25. ttoehstand, konstant: hoeh, mittel, niedrig fiber dem Augenspalt stehend. 
26. Richtung ihrer Enden, konstant: die Auflenenden ragen nach oben, 

nach unten, stehen horizontal. 
27. Augenlider, Horizontalsehnitt, konstant: groB, mittel~ klein. 
28. Sehnittrichtung, konstant: horizontal, Herab- oder Heraufragen der 

~ul3eren Winkel. 
29: Vertikalsehnitt, konstant: groI3 (die ganze Iris ist siehtbar), mittel (Iris 

teilweise bedeckt), klein (Iris teilweise siehtbar). 
30. Form der oberen Lider, konstant: bedeckend (das unbewegliche Lid 

wird vom beweglichen bedeckt), halbdeekend (unvollsti~ndige Bedeckung), frei (Aus- 
bleiben einer Bedeckung). 

31. Randbeugung, konstant: stark, schwach, gleichm~13ig (~nl~eres oder inneres 
Segment) ausgebeugt. 

32. Augen, Entfernung zwischen ihnen, konstant: grol3, mittel, klein. 
33. Hervorragen des Augapfels, konstant: stark hervorragend (ragt aus den 

Lidern heraus), mittel (im Liderniveau), flaeh (hinter den Lidern), tier (weir hinter 
den Lidern). 

34. Irisfarbe, unkonstant: blau bis dunkelbraun, Augenstrahlung der Strahlen- 
kranz- und Peripherief~rbung. Pigmenteinlagerung, seine Farbe und Verteilung. 

35. Besonderheiten: Strabismus (mono- und binokular). Pupillengleichheit, 
ausgepr~gte Augenbewegliehkeit, unbestimmtes Sehauen u. a. m. 

36. Visus. Angeborene Minderwertigkeit. Astigmatismus u. a. m. 
37. Wimpern: ihre L~nge, konstant: lang, mittel, kurz. 
38. Dichte, unkonstant: dicht, mittel, dfinn. 
39. Wuchsrichtung, konstant: nach oben, nach unten gebogene, gerade. 
40. Nase; Nasensatteltiefe, unkonstant: tier, mittel, fast flaeh, fehlt. 
41. H6he, unkonstant: groI3 (fibertrifft die Stirnli~nge), mittel ( ~  der Stirn- 

l~nge), klein (kleiner als die Stirn). 
42. Nasenrfickenform, unkonstant: gerade, konvex, wellenf6rmig. 
43. Breite des Nasenrfickens, unkonstant: breit, mittel, sehmal. 
44. Entfernung zwischen den Nasenfliigeln, unkonstant: groin, mittel, klein. 
45. Richtung der Basis, unkonstant: horizontal, empor-, herabgerichtet. 
46. Emporragen der Basis, unkonstant: stark, mittel, schwach. 
47. Ausgepri~gtheit der Flfigel, unkonstant: gut ausgepriigt, schwach aus- 

gepri~gt, gar nicht ausgepr~gt (rundlich, ohne Ausschnitte). 
48. Die Form der Nasenspitze, unkonstant: etwas stumpf (abgeflaeht), rund- 

lieh, seharf, verdoppelt. 
49. Form der Nasenl6cher, Unkonstant: rund, oval, mit scharfen oder rund- 

lichen Enden bohnenf6rmig u, a. m. 
50. Gr6fle der Nasenl6cher, unkonstant: grofle, mittelgroI3e, kleine. 
51. Herausragen des Septums, konstant: ragt fiber die Nasenflfigel empor, 

steht auf deren Niveau, steht hinter den Fliigeln. 
52. Die Dicke der Knorpel, unkonstant: dick, mittel, dfinn. 
53. Besonderheiten des Baues, konstant: Krfimmung des Nasenrtickens, 

Asymmetrie der Flfigel, Ungleiehheit der Nasenl6cher u. a. m. 
54. Lippen, deren Form en face, konstant: stark abgegrenzte Konturen, 

mittel, schlecht. 
55. Gr6fle des Schnittes, konstant: groI3, mittel, klein. 
56. Schnittrichtung, konstant: horizontal,Winkel nach oben,Winkel nach unten. 
57. Form der gesehlossenen Lippen, unkonstant: in gew6hnlicher Lage, lest 

zusammengepre[3t, schwach einander berfihrend, gar nicht berfihrend (halb oftener 
Mund). 

z. f. d. ges. Gerichth Medizin. 1.'3. Bd. 29 
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58. Dicke der obcren Lippe, unkonstant: dick, mittel, dfinn. 
59. Emporragen der oberon Lippe, unkonstant:  ragt fiber untere Lippe heraus; 

steht auf gleicher Ebene mit derselben, steht hinter ihr (die untere Lippe ragt hervor). 
60. H6he der oberen Lippe, konstant:  hoch, mittel, kurz. 
61. Form der oberen Lippe, konstant:  ovalf6rmig konturiert, fast gerade, 

mit einer Anh6he in der Mitre. 
62. Die Nasen-Lippenbiegung, unkonstant:  stark, schwach eingew61bt, fiach. 
63. Dicke der untercn Lippe, unkonstant:  dick, mittel, dfinn. 
64. Grad der Verkehrung, unkonstant:  stark, m/~Big, schwach. 
65. Form der un~eren, konstant: vergleiche obere Lippe. 
66. Kinn, Riehtung, unkonstant:  gerade nach vorn, schief, nach untcn. 
67. Emporragen, unkonstant:  Grad des Hcrausragens fiber die abstrakte 

Linic, Nasensattel-Nasenbasis: ragt nicht fiber die genannte Linie heraus, stcht 
unter dieser Linie. 

68. H6he, unkonstant:  groB, mittel, klein. 
69. Breitc, unkonstant:  breit, mittel, schmal. 
70. Form der Basis, unkonstant-" flach, rundf6rmig, oval, scharf, verdoppelt. 
71. Ohrmuschel, Gr6Be, konstant: groB, mittel, klein. 
72. Form, konstant: oval, dreieckig, rund, viereckig, rechteckig, unregelm/~l]ig. 
73. Anwuchs, konstant:  gerade, schief nach hinten, schief nach vornc. 
74. Das Abstehen, unkonstant:  stark, m/~Big, schwach, dabei st/~rker der 

oberen oder unteren Halfte, regelm/~Big u. a. m. 
75. Gr6Bc des Anfangstei[les des hinteren Ohrleistens, konstant: groBe, fiber 

die ganzc Ohrmuschel ziehend; mittelgroB (bis zur Mitre der Muschel), klein 
(nicht bis zur H/~lfte der Ohrmuschel). 

76. G r6Be des oberen Teiles, konstant:  starkes, m/~Biges, schwaches Ein- 
rollen, Fehlen des Wulstes. 

77. Richtung, konstant:  schr/~g, ovalnach hinten gerichtet, fast horizontal, eckig. 
78. Gr6Be des hinteren Teilcs, konstant:  vergleiche obercr Tell. 
79. Form der Varicularis, konstant:  tier, mittel, flach. 
80. Der vordere Wulst, Form des hinteren Teilcs, konstant:  stark, m/~Big-, 

schwachoval, mit flacher, rundlicher, scharfer Kante. 
81. Sein Hcrvorstehen, konstant:  ragt hervor aus dem hinteren Wulst, steht 

auf gleichcr Ebene, steht hinter ihm (nicht zu sehen). 
82. Form des oberen Teiles, konstant:  flache, rundf6rmige, schaffe Kante. 
83. Ihr Hervorragen, konstant: vergleiche vorderen Teil. 
84. Ihre Richtung, konstant:  Verzweigung schicf nach vorn, nach oben, 

gcrade nach vorn. 
85. Fossa digit., konstant:  grol], mitteI, klein, tief, m/~Big vertieft, fiach. 
86. Ohrmuschel, konstant:  vergleiche Fossa navicularis. 
87. Ohrbock, Form, unkonstant:  dreieckig, sargf6rnfig, oval, konvexoval, 

verdoppelt (in Form von 2 Dreiecken). 
88. Seine Gr6Bc, konstant:  groB, mittel, klein. 
89. Seine Richtung, konstant:  sehr/~g nach hintcn, direkt nach hinten, direkt 

zur Mitte (hochsteekcnd). 
90. Form des Ausschnittes zwischen dem Ohrbock und dem Anfangsteile 

des hintercn Wulstes, konstant:  oval, sehmalgefurcht, breit eingeflacht, fehlt. 
91. Der Gcgenbock, Gr6Be: groB, mittel, klein. 
92. Seine Form, konstant:  mit starkem Vorsprung, mit  schwachem, ohne 

Vorsprung. 
93. Seine Richtung, konstant:  schwach nach vorn, horizontal, schwach nach 

hinten. 
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94. Sein Hervorstehen, konstant: stark (fiber dem Ohrl~ppchen), schwach, 
fehlt (glatte Seitenfl~tche). 

95. Form des Einschnittes zwischen dem Ohrbock und Antitragus, konstant: 
oval, dreieckig, etwa viereckig, schlitzfSrmig. 

96. Ihre Gr613e, konstant: groB, mittel, klein. 
97. Ihre Richtung, konstant: naeh vorn nnd nach hinten, nach hinten, 

nach vorn. 
98. Ohrl~ppchen, seine Form, konstant: oval, rund, dreikantig, rechteekig. 
99. Aussehen, konstant: glatte, konkave, konvexe Fli~che. 
100. GrSBe, konstant: grol3, mittel, klein. 
101. Anwuehs, konstant: getrennt, halbgetrennt, angewachsen. 
102. Dieke der Ohrmuschel, unkonstant: dick, mittel, diinn (Gleichmal~igkeit). 
103. Eigentiimlichkeit des Baues, konstant (bei Bedingung einer Angeboren- 

heit): Einbuchtungen, EmporwSlbungen, Darwinsches KnStchen. Fehlen dieses 
oder jenes Teiles. Seltene Formen u. a. m einzelner Teile. 

104. Z~'hne, Knochenfarbe, unkonstant: weii3, grau, gelblich. 
105. Position, konstant: bilden eine egale Reihe, stehen unregelm~13ig zu- 

einander, stehen dicht, entfernt voneinander u. a. m. 
106. Aussehen des freien Randes, konstant: flaeh, oval, feine Z~hnelung u.a.m. 
107. Das ZusammenbeiI3en, konstant: stol~en die Flachen der oberen und 

unteren Z~hne aneinander oder ragt irgend eine Reihe hervor ? 
108. GrSl~e der Zahne, konstant: lange, mittlere, kurze, breite, mittelbreite, 

schmale (Gleichm~fligkeit). 
109. Hand, ihre Form, konstant: breit und lang, s.chmal und lang, kurz und 

breit usw. 
ll0. LhngeverhMtnis zwischen den Fingern und der Handfli~che, konstant: 

lange Finger und kurze Handfl~che und umgekehrt usw. 
111. Form der Finger, konstant: rundlich, abgeflacht, vierkantig usw. 
112. Form der lfingerspitzen, konstant: oval, abgerundet oder stumpf. 
113. Nagelform, konstant: rundfSrmig, oval (quer oder langs den Fingern), 

pyramiden~hnlich. 
114. Oberfl~che, konstant: flach, konvex (inwiefern seharf). 
115. Ausgepri~gtheit der Zwischenfingermembranen, konstant: scharf, mittel, 

schwaeh. 
116. L~ngeverh~ltnis des 2., 3. und 4. Fingers, konstant: durch Zahlen an- 

gegeben, von dam li~ngsten anfangend (z. B. 3, 2, 4 d. h. der Mittelfinger hat die 
gr(iBte L~nge, der Zeigefinger ist kfirzer, der 4. Finger ist am kfirzesten). 

117. L~nge des kleinen Fingers, konstant: ragt bis zum Gelenk des Nachbar- 
fingers oder nicht, 

118. Form der Handfl~chenlinien, konstant: Richtung und L~nge der die 
Zeichen der Handfl~ehe bildenden Linien. 

119. Die Zeichen der Fingerspitzen. Rechte Hand: Daumen. 
120. Zeigefinger. 121. Mittelfinger. 122. 4. Finger. 123. Kleiner Finger. 

124. Linke Hand: Daumen. 125. Zeigefinger. 126. Mittelfinger. 127. 4. Finger. 
128. Kleiner Finger. 119--128. Konstant: Unter der Bezeichnung des Zeiehens 
versteht sich der Typus, die Form und die Menge der vom Delta bis zum 
Zentrum des Zeichens ziehenden Linien, und verschiedene Besonderheiten, wie 
das H~ufige oder das Seltene der Poren, Unterbreehung der Linien, die Form 
und das Aussehen der interphalangealen Falten usw. 1. 

1 Die Zeichen werden von einem mit Druckersehw~rze bedeckten Finger auf 
eine Pappe einfach abgedruckt. Beim Kinde bedienen wir uns eines 2 • 4 cm groflen 
Kartons. Ausfiihrliche Beschreibung der Zeichen vgl. in speziellen Handbiichern. 

29* 
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129. Die Form des Furies, konstant: es werden nicht nur die Richtung der 
dickeren Linien, wie auf der I-Iandfl~che, sondern auch einige feinere Zeichen 
beschrieben. 

130. Besonderheiten des K6rperbaues, konstant: Kongruenz der Entwicklung 
yon Gliedern, Rumpf und Kopf, Besonderheiten des Baues 11. a. m. 

131. t~lutcruppen, konstant: es wird die Blutgruppe (O, A, B, AB) migtels 
der Isoh~moagglutinationsreaktion bestimmt. 

132. Blutuntersuehung naeh Manoilo]] konstant: das Blur wird in F~llen yon 
gemischten Ehen untersueht (vgl. Poljako]], Amer. J. physic. Anghrop. 10, Nr 1). 

Aus der knappen Beschreibung dieses oder jenes Merkmales ist 
ersiehtlieh, da6 sie in konstante und unkonstante zerfallen. Zu den 
ersten geh6ren diejenigen, welehe mit dem Wachstum des Kindes und 
seinem sp~teren Leben keine Ver~nderungen ihrer Form, Gr6Be, Aus- 
sehen u. a. m. erfahren. Die unkonstanten Merkmale k6nnen sich mit 
dem Reifen des Kindes ver~ndern. Aber unter den letzten Merkmalen 
k6nnen solche vorkommen, welehe dutch das ganze Leben unver~ndert 
bleiben. Zu diesen geh6ren z. B. der gebogene Nasenriicken beim Kinde, 
sehwarze Haarfarbe u . v . a . ,  welche yon uns zwar als unkonstante 
Merkmale gedeutet wurden, doeh aber mit dem Waehstum gewisse 
Ver~nderungen erfahren k6nnen. Sehliel~lich unterseheiden wir unter 
den konstanten Merkmalen solehe, die selten vorkommen, aber seharf  
ausgepr~gt sind (manchmal das Fehlen eines Merkmals) und solehe, die 
bei dem gr6Bten Teile der Mensehen oft vorkommen. 

Diese Einteilung der Merkmale wurde yon uns absiehtlieh eingeffihrt, 
da wir Gelegenheit hatten, uns davon zu fiberzeugen, dab bei wei~em 
nieht alle Merkmale in Hinsieht ihrer Erbliehkeit yon gleiehem Werte 
sind. Es l~Bt sieh leieht verstehen, dab die  unkonstanten Merkmale 
nieht von groBem Interesse f/Jr uns waren. Augenseheinlich ist es ziem- 
lich sehwer, yon der-~hnlichkeit solcher Merkmale des Kindes, wie H6he 
und Neigung der Stirn, eingebogener Nasenrficken, orthognatisches 
Profil u. v. a. zu spreehen, da diese Merkmale im sp~teren Leben sehr 
groBe Ver~nderungen erleiden k6nnen. Diese Merkmale bleiben somit 
nicht nur ffir die Vererbungsforschung, sondern aueh fiir unsere prak- 
tischen Ziele - -  Vaterschaftsexpertise - -  wertlos. Dagegen erscheinen 
uns von besonderem Werte diejenigen Merkmale, welehe bei ihrer An- 
wesenheit das ganze Leben hindurch unver~ndert bleiben. Hier haben 
wir wiederum fast aussehlieBlieh mit denjenigen Merkmalen, welehe 
bei den Mensehen selten vorkommen und stark ausgepr~gt sind, ferner 
aueh mit den MiBbildungen, d .h .  mit solehen Erscheinungen, welehe 
selten vorkommen, zu reehnen. Als Beispiel diene die Ohrmusehel, 
deren feinste Details zu den konstanten Merkmalen geh6ren, wovon 
wir uns w~hrend l~ngerer Beobaehtung eines und desse]ben Kindes im 
Laufe mehrerer Jahre sieher fiberzeugen konnten. Bei der Besehreibung 
der Merkmale sehen wit z. B. die Gr6Be berfieksiehtigt und deuteten: 
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groB, mit tel ,  klein. Wir  konn t en  bemerken,  daft alle diese Mit telwerte,  
z. B. der Ohrmuschel,  (71) des un te ren  Wulstes  (75, 76, 78) u. a. m. so 
oft vorkommen,  daB man  ihnen  bei dem gr6ftten Tell der Menschen, 
welche in  keiner Verwandschaft  zu e inander  stehen, begegnet.  Ferner  
k o m m t  aufter der GrSfte noch die F o r m  gewisser Merkmale (65- -86%)  
bei allen Menschen i iberhaupt  in  Betraeht .  So z. B. die ovale F o r m  der 
Ohrmuschel  (85%), die dreieckige F o r m  des Ohrbocks u n d  a . m .  Wil l  
man  also auf Grund  der Xhnlichkei t  dieser so oft vo rkommenden  Merk- 
male irgendwelche Schliisse in  bezug auf ihre Vererbung oder auf Vater- 
schaft ziehen, so k a n n  m a n  zu einem groften Fehler  geraten. U m  diesen 
S t a n d p u n k t  zu begriinden, haben  wir Un te r suchungen  an  Menschen, 
welche in keiner Verwandschaft  stehen, ausgefiihrt.  Dabei wurde fest- 
gestellt, daft das Durchschni t t sprozent  der Nhnlichkei t  60 betr/igt.  
Dasselbe Prozent  (60) der _~hnlichkeit haben  wir aueh bei den Blut-  
ve rwand ten  (Eltern,  Kindern)  l inden  k6nnen .  W e n n  aber diese Prozent-  
zahl nu r  auf Grund  der selten vo rkommenden  und  scharf ausgepr/igten 
Merkmale berechnet  wird, wobei m a n  alle oft vo rkommenden  (auch un-  
konstante)  oder sogenannte  Schablonenmerkmale  wegl/ist,  so wird die 
Prozentzahl  bei den U n v e r w a n d t e n  bis 25 fallen, bei den B lu tve rwand ten  
dagegen bis 50 betragen 1. 

Dies wird aus folgender Tabelle ersichtl ich:  

Ahnl[ihkeit des Vaters mit 
Bis zu ,, ,, ,, 
1 Jahre der Mutter ,, 

,, ,, Vaters ,, 
1--3 . . . . . . . .  

Jahre ,, der Mutter ,, 
7 ,  " ~ '  7 '  

,, ,, Vaters ,, 
3--5 . . . . . . . .  

Jahre ,, der Mutter ,, 

Mittlerer J~hnlichkeitswer t 

dem Sohne . . . . . .  43,2 oYol " AA *~,oJ 
der Tochter . . . . . .  4 6 , 3 % / ~ , . o  Jo  

dem Sohne . . . . . .  41,2%1 o 
der Tochter . . . . . .  44,7 %~ 42,95 Yo 

dem sohne . . . . . .  46,6%/ o 
der Tochter . . . . . .  53,4%~ 50,00 go 
dem Sohne . . . . . .  48,1%1 o 
der Tochter . . . . . .  46,3%~ 47,20 Yo 

dem Sohne . . . . . .  45,9%/ o 
der Toeher . . . . . .  52,8%~49,35 Yo 
dem Sohne . . . . . .  49,1%[ 
der Tochter . . . . . .  48,4 %J 48,75 % 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  47,17% 

Aus der Tabelle ist aufterdem zu ersehen, daft eine etwas grSftere 
~hn l i ehke i t  beim Vater  mi t  der Tochter,  bei der Mutter  aber mi t  dem 
Sohne besteht .  Ferner  steigt das Ahnl ichkei tsprozent  morphologischer 
Merkmale mi t  dem Alter  des Kindes.  Aufter dem Prozent  der Gesamt- 
i ihnlichkeit  haben  wir fiir jedes einzelne morphologische Merkmal  das 
Prozent  auch berechnet ,  wobei es sich herausstell te,  daft das gr6ftte.Pro- 
zent  den einzelnen Merkmalen der Ohrmuschel  zukommt.  Endl ich  wurde 

1 Die seltenen Ausnuhmen einer umgekehrten ~hnliehkeit (d. h. einer gr6Beren 
bei Unverwandten und einer kleineren bei Verwandten ) werden wir nicht bertick. 
sichtigen. 
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festgestellt, dal~ einige Merkmale augenseheinlieh einen Dominant- 
eharakter besitzen, d. h. da[3 sie immer vererbt  werden und eine andere 
Form, Gr61~e und Aussehen geben. 

Die dureh Untersuehung der Erbliehkeit morphologisoher Merkmale 
gewonnenen Angaben geben uns die M6gliehkeit, dieselben bei der Vater- 
sehaftsexpertise anzuwenden. Es ist unm6glieh, eine Vatersehaft zu ver- 
neinen, falls 50% )~hnliehkeit selten vorkommender und sehaff ausge- 
prggter Merkmale bei dem Kinde und dem fragliehen Vater besteht. 
Eine so grol~e Prozentzahl der ~hnliehkeit  konnten wir mit  einzelnen 
Ausnahmen bei den Mensehen, welehe in keiner Blutsverwandsehaft  zu- 
einander stehen, niemals beobaehten. Doeh geben diese auf statistisehem 
Wege erhaltenen Resultate nieht die Genauigkeit, weleher wir bei der 
Vatersehaftsexpertise bedfiffen, da in einzelnen F~llen aueh hier Fehler 
m6glieh sind. 

Da wir mit  den Resultaten unserer Untersuehungen der Vererbliehkeit 
auf statistisehem Wege nieht zufrieden waren, so wandten wir uns zur 
Erforschung der genannten Frage hauptsiichlich auf dem genealogischen 
Wege, wobei auch die statistische Methode daneben angewandt wurde. 
Die Vererblichkeit wurde nieht nur an reinen, sondern auch an ge- 
misehten Ehen erforscht, wobei die letzteren den gr61~eren Anteil bilden. 

Die Resultate dieser Untersuehungen umfassen das Material der 
vorhergehenden Arbeit, welche durch 1394 neue Untersuchungen ergi~nzt 
Wurde 1 und unter dem Namen ,,Die Resultate unserer Untersuchungen 
fiber die Erbliehkeit beim Menschen" auf der Bezirkstagung der Gerichts- 
experten I)ezember 1927 zu Iwanowo-Wosnessj ensk vorgetragen, wurde 2. 

Aus den geschilderten Untersuchungen erwies sich, dal~ bei weitem 
nicht alle morphologischen Merkmale von gleichem Werte sind; des- 
wegen haben wir in unseren spgteren Untersuchungen nur diejenigen 
Merkmale, welehe im Vergleich mit  den iibrigen besser vererbt wurden, 
d .h .  einen Dominantcharakter  hatten,  im Auge behalten. 

Ferner haben wir in diesen Untersuchungen Kinder nicht nur bis 
5 Jahre,  sondern in jedem Alter untersueht (als Grenzalter fiir ein Kind 
wird 44 Jahre angegeben), da wir die Vererbung des betreffenden Merk- 
mals in verschiedenem Alter prfifen wollten. 

Aus der ganzen Masse der Merkmale haben wir 21 solcher Merkmale 
herausheben k6nnen, welche bei ihrer Anwesenheit bei beiden oder 
einem der Eltern immer bei allen Kindern jeden Alters, wie auch bei 
den Ureltern sieh linden. 

N~heres erhellt aus folgender Tabelle. 

D. h. der Eltern und deren Kinder, teilweise der Ureltern, im ganzen 266 Fa- 
milien mit 798 Kindern und 64 Eltern. 

2 Die Gesamtzahl betr~gt also 368 Famitien mit 997 Kindern und 112 Eltern; 
Gesamtzahl aller untersuchten Personen betr~tgt 1841. 



T
ab

el
le

 2
. 

N
o.

 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

D
er

 e
in

e 
vo

n
 

de
n 

E
ite

rn
 

I 
In

 2
 (~

en
er

. 
~{ 

In
 S

 G
en

er
. 

} 
Su

m
m

e 

A
nz

ah
l 

R
ho

m
be

nf
S

rm
ig

es
 

G
es

ie
ht

 
S

ta
rk

 
vo

rr
ag

en
de

 
B

ac
ke

n-
 

kn
oe

he
n 

H
er

vo
rr

ag
en

de
 M

an
di

bu
la

 
Z

ur
ii

ek
li

eg
en

de
 M

an
di

bu
la

 
R

ot
e 

H
aa

rf
ar

be
 

K
ra

us
es

 
H

aa
r 

Z
us

am
m

en
ge

w
ae

hs
en

e 
A

ug
en

- 
br

au
en

 
A

uB
en

en
de

n 
de

r 
B

ra
ue

n 
na

ch
 

ob
en

 
A

uB
en

w
in

ke
l 

d.
 A

ug
, 

na
ch

 o
b.

 
G

ed
ec

kt
es

 
L

id
 

V
er

do
pp

el
te

 
N

as
en

sp
it

ze
 

V
er

do
pp

el
te

s 
K

in
n 

V
er

ti
ef

te
r 

N
as

en
sa

tt
el

 
S

ch
ar

f 
em

po
rr

ag
en

d.
 

N
as

en
- 

sa
tt

el
 

M
un

dw
in

ke
l 

na
ch

 
ob

en
 

S
ta

rk
 v

or
ra

ge
nd

e 
M

an
di

bu
la

 
V

ie
re

ck
ig

e 
O

hr
m

us
ch

el
 

U
ng

le
ic

hm
~B

. 
an

ge
w

ac
hs

. 
O

hr
 

O
hr

bo
ck

 
ge

ra
de

 
na

ch
 

vo
rn

 
S

ta
rk

es
 

V
or

ra
ge

n 
de

s 
A

nt
i-

 
tr

ag
us

 
T

ub
er

cu
l.

 
D

ar
w

in
i 

u.
 a

. 

D
e
r
 
an

de
re

 y
on

 d
e
n
 
l~

lte
rn

 

O
va

l,
 r

un
df

6r
m

ig
 

G
ew

6h
nl

ie
he

 

G
ew

6h
nl

ic
he

 
G

ew
6h

nl
ic

he
 

R
ot

e,
 b

lo
nd

e 
K

ra
us

es
, 

se
hl

in
g.

 
H

aa
r 

D
es

gl
. 

A
uf

 
ei

ne
r 

H
or

iz
on

ta
le

 
m

it
l 

de
n 

in
ne

re
n 

H
or

iz
on

ta
le

r 
S

ch
ni

tt
 

H
al

bg
ed

ec
kt

es
 

L
id

 
O

va
l,

 r
un

d,
 

ve
rd

op
pe

lt
 

D
es

gl
. 

A
uf

 
d.

 
N

iv
ea

u 
d.

 
N

as
en

fl
ii

ge
l 

D
es

gl
. 

N
ac

h 
un

te
n 

od
er

 g
er

ad
li

ni
g 

E
tw

as
 n

ae
h 

vo
rn

 
(g

ew
6h

nl
ie

h)
 

O
va

l,
 r

un
df

6r
m

ig
 

G
le

ic
hm

i~
B

ig
, 

un
gl

ei
ch

m
~t

fl
ig

 
Q

ue
r 

na
ch

 
hi

nt
en

 
S

ta
rk

, 
sc

hw
ae

h 

K
in

de
r 

R
ho

m
be

nf
6r

m
ig

 o
de

r 
/i

hn
li

eh
 

V
or

ra
ge

nd
e 

i 
H

er
vo

rr
ag

en
de

 
Z

ur
ii

ck
li

eg
en

de
 

R
ot

e 
(o

de
r 

N
ua

nc
e)

 
K

ra
us

es
 

sc
hl

in
g.

 
H

aa
r 

Z
us

am
m

en
ge

w
ac

hs
en

e 
B

ra
ue

n 

A
uB

en
en

de
n 

na
ch

 
ob

en
 

A
u$

en
w

in
ke

l 
na

eh
 

ob
en

 
G

ed
ec

kt
es

, 
ha

lb
ge

de
ck

te
s 

V
er

do
pp

el
t 

D
es

gl
. 

V
er

ti
ef

t 
E

m
po

rr
ag

en
d 

M
un

dw
in

ke
l 

na
ch

 
un

te
n 

S
ta

rk
 

vo
rr

ag
en

d 
V

ie
re

ck
ig

 
U

ng
le

ic
hm

~1
3i

g 
G

er
ad

e 
na

eh
 

vo
rn

 
S

ta
rk

 

I 

4 11
 6 2 5 26
 8 11
 6 12
 

16
 

13
 

8 11
 7 4 3 23
 8 17
 

20
 

62
 

27
 

10
 

30
 

13
6 43

 

59
 

35
 

68
 

51
 

67
 

44
 

57
 

36
 

17
 

20
 

13
8 40

 
86

 

19
2 

12
38

 

V
or

ha
nd

en
 

od
er

 f
eh

lt
 

V
or

ha
nd

en
 

S
um

m
e 

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

 
32

 

23
3 

2 
13

 
6 

33
 

4 
29

 
15

 
91

 

1 
5 

7 
32

 
1 

4 
3 

14
 

1 
5 

6 
35

 
8 

i8
 

34
 

19
4 

--
 

- 
8 

43
 

1 
6 

12
 

65
 

1 
7 

7 
42

 
3 

,~2
 

15
 

90
 

2 
[3

 
18

 
64

 
1 

6 
14

 
73

 
--

 
8 

44
 

2 
[3

 
13

 
70

 

1 
5 

8 
41

 
--

 
4 

17
 

1 
7 

4 
27

 
3 

19
 

/ 
26

 
15

7 

1 
7 

I 
9 

47
 

2 
13

 
19

 
99

 

4 
28

 
36

 
22

0 

39
 

26
0 

J2
72

 
14

98
 

=
 

0q
 

=
 > = 



420 N.L. Poljakoff: 

Aus der Tabelle ist ersichtlich: wenn z .B.  bei einem der Eltern 
das Gesicht rhombenf6rmig ist, beim anderen abet  oval oder rund- 
f6rmig, so haben alle Kinder ein rhombenf6rmiges Gesicht. H a t  aber 
einer der Eltern ein rhombenf6rmiges, der andere dagegen ein viereckiges 
Gesicht, so k6nnen die Kinder  rhombenf6rmiges Gesicht haben, es kann 
aber auch nicht der Fall sein. Der letztgenannte Umstand betrifft  
alle in der Tabelle enthaltenen F/tile. So kann man z. B. bei dem deeken- 
den Lid des einen und offenem Lid beim anderen der Eltern keine Gesetz- 
m~l~igkeit in der Vererbung dieses Merkmals feststellen. Wit weisen 
hier jedenfalls nur auf diejenigen Merkmale, welehe nach unseren Blut- 
untersuehungen immer vererbt  werden, hin. Auf Grund dieser Merkmale 
sind wit imstande zu behaupten, dal~, wenn ein i n  der ersten Spalte 
angegebenes Merkmal bei dem Sohne oder bei der Tochter v o r h a n d e n  
ist, dasselbe auch bei einem der Eltern gefunden werden kann. 

Wie aus der Tabelle ersichtlich, kommt  jedes der genannten Merk- 
male ziemlich selten vor. Es kommt  aber vor, da6 man in einer Familie 
2, 3, sogar 4 (Maximum) solcher Merkmale finden kann. Diese also 
scharf ausgepr/~gten Merkmale sind fiir uns haupts/~ehlich insofern yon 
Interesse, als man ihnen bei den Kindern niemals begegnet, falls sie 
bei den Eltern nicht vorhanden sind. Was aber den groften Teil anderer 
Merkmale anbetrifft,  so ist trotz umfangreichem Materiale keine Gesetz- 
m~tl~igkeit in derer Vererbung zu beobachten, und wit m6chten zur Zeit 
yon irgend welehen Urteilen dartiber Abstand nehmen. Jedenfalls sind 
unter diesen Merkmalen solche vorhanden, die ziemlich oft (bei weitem 
abet  nicht immer) yon den Eltern auf die Kinder iibergehen, und zwar 
haupts/ichlich bei den Kindern, welche geschlechtsreif geworden sind, ge- 
funden werden. Es sind auch solche Merkmale vorhanden, welehe auf 
die Kinder augenscheinlich in gespaltener Form iibertragen werden usw. 
Ferner konnten wir bei Kindern solche Merkmale sehen, welche gleieh- 
sam unerwartet  aufgetreten waren und ihrer Form, Gr6[3e u. a. m. nach 
denen ihrer Eltern durchaus nicht /ihnelten, Endlich konnten wit bei 
Kindern solchen Merkmalen begegnen, welche bei den Eltern nicht vor- 
handen waren, und nur bei Untersuchung der Ureltern zum Vorschein 
gebracht werden konnten. Unserer Meinung nach bedarf es in dieser 
Richtung zahlreicherer Untersuchungen und Beobachtungen, bevor 
irgendein Schlul3 gezogen werden diirfte. Aber auch hier muB auf die 
gr6Bere Xhnliehkeit der beobachteten Merkmale bei Toehter und Vater 
und Sohn und Mutter hingewiesen werden. 

Aus der Tab. 2 ist zu ersehen, dai3 diese Merkmale entweder selten 
vorkommen, oder stark ausgepr/~gt sind. Solche Merkmale werden, wie 
aus dem Obenerw/~hnten hervorgeht, gut vererbt.  

Alles Gesagte bezieht sich auf reine Ehen und solche, wo einer der 
Eltern (resp. Ureltern) ein Finne, Este, Lette, Pole, Deutscher, Litauer 
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ist. Unter  der gemischten Ehe verstehen wir ausschlie[tlich eine Ehe 
des Grol]russen ~ mit  einem Chinesen, Kirgisen, Ka]mficken, Aissoren, 
Juden,  Ttirkenl, Armenier. In  solchen Ehen wurde noch mehr Charakte- 
ristisches in der Vererbung morphologischer Merkmale beobachtet.  Be- 
sonders pregnant  kommt  es da zum Vorsehein, wo in der Ehe ein Mon- 
gole mitbeteiligt i s t ;  bier werden nicht nur das Aussehen, sondern weiter 
auch kleine Merkmale grSl~tenteils den Kindern vom Mongolen (Sfters 
Vater) mitgegeben; dies wird dureh die Tab. 3 illustriert. 

Aus der Tabelle ist wiederum zu ersehen, da~ die ererbten Merkmale 
auf die Kinder (unabh~ngig von ihrem Alter) vom Vater oder yon der 
Mutter in diesen F~llen 5fter fibergegangen sind, als in den reinen Ehen 
(vgl. Tab. 2). Diese Merkmale kSnnen bei den Kindern aueh dann ver- 
folgt werden, wenn sogar die Ahnen ihrer Eltern Mongolen gewesen 
waren. Diese Tatsachen haben, wie des weiteren gezeigt werden soll, 
eine sehr groi3e Bedeutung bei der Bestimmung der Vaterschaft  in F~llen, 
in denen das Kind einen Mongolentypus hat, oder wenn 2 in dieser Rich- 
tung verd~chtige M~nner in Frage kommen, deren einer zu der  Mongolen- 
rasse gehSrt. Aul]erdem spricht das Aussehen des von Mongolen und 
Russen s tammenden Kindes in genfigendem Ma[te zugunsten eines Mon- 
golenursprungs des Kindes. 

Um die Vaterschaftsexpertise richtiger ausftihren zu k5nnen, haben 
wir noeh weiter unsere Untersuchungen erg~nzt und vertieft. Zu 
diesem Zwecke habe ich als Erster die Vererbung der Naevi und fcrner 
die Vererbung des mikroskopischen Baues der Haare studiert. Die 
Resultate wurden auf dem Kongresse der Gerichts~rzte April 1920 
zu Tambow (,,Die Vererbung der Naevi")  und ferner: ,,Uber die Be- 
deutung des mikroskopischen Baues des Menschenhaares ffir die Ver- 
erbungslehre" auf dem ~rztlichen Wolgakongrel~ 1927 zu Ssaratow vor- 
getragen. 

In  der Richtung der ersten Frage kSnnen unsere Beobachtungen 
folgendermaBen zusammengefaBt werden. Bei den Kindern, welche von 
Eltern mit  reiner Haut ,  ohne Naevi, s tammten,  konnten wir niemals 
ausgeprEgte Naevi finden. Besonders betrifft  es diejenigen Kinder,  
welche von den Eltern orientalischer Rasse s tammen - -  hier konnten 
wir niemals kleine Flecke von seharf begrenzter und sehwach aus 
gepr~gter Pigmentation sehen. Wenn wir solehe Naevi beim Kinde be- 
obaehteten, so waren diese immer bei einem der Eltern sicher vorhanden 2. 
Die Naevi werden iiberhaupt am besten dann vererbt,  wenn sie bei 
den Eltern nicht nur stark ausgepr~gt, sondern auch in groBer Anzahl 

1 Hiermit wird nicht der Bewohner der Tiirkei, sondern ein in Ascrbeidjan 
(Kaukasus) lebendes Volk gemeint. 

2 Nicht selten konnten wir die Naevi bci den Kindern in denselben Gegenden 
beobachten, wo sie bei den Eltern vorhanden waren. 
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TabeUe 3. 

Morphologische 5Ierkmale, welehe ,~ .~ 
immer (+) von einem der Eltern aui :~ 

das Kind  i iber t ragen werden ~ ~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
6a 
7 

10 

11 
12 
13 

13a 

14 
15 
15a 
16 
17 
19 

24 
24~ 

26 
28 
27, 29 

27, 29 

33 
35 
37 
42 
48 
55 
56 
64 
88 
94 

101 
105 
106 

Mit te l -  oder  k u r z k 6 p f i g  . . . . .  
R u n d f 6 r m i g e r  Kopf  . . . . . .  
E i f6 rmiges  Kopfpro f i l  . . . . .  
N ied r ige r  Kopf  . . . . . . . .  
Grol3er K o p f  . . . . . . . . .  
Schwarze  I-Iaarfarbe . . . . . .  
B londe  (ins Ro te )  H a a r f a r b e  . . 
Gerade  (g la t te )  H a a r e  . . . . .  
Zen t ra l e  Ver t e i lung  des Kork-  

s e h i c h t p i g m e n t s  . . . . . . .  
R u n d f 6 r m i g e  Ges ich t s fo rm . . . 
E m p o r r a g e n d e  . . . . . . . .  
Wel lenf6rmiges  S t i rn-  u n d  Nasen-  

prof i l  . . . . . . . . . . . .  
Winke l f 6 r m ige s  St i rn-  u n d  Nascn-  

prof i l  . . . . . . . . . . . .  
P r o g n a t h i e  der  M a n d i b u l a  . . . 
N iedr ige  S t i rn  . . . . . . . .  
Hohe  S t i rn  . . . . . . . . . .  
Bre i t e  S t i rn  . . . . . . . . .  
E ingewSlb t e  S t i rn  . . . . . . .  
Scharf  ausgep r~g te  Augenbrauen -  

bogen  . . . . . . . . . . .  
W e l t  vone inand ,  s t ehende  B r a u e n  
Z u s a m m e n g e w a c h s e n e  (oder ha lb  

z u s a m m e n g c w a c h s e n e  )Brauen  . 
~uf le re  B r a u e n e n d e n  n a c h  obcn 
~ul3ere L i d e r w i n k e l  n a c h  oben . . 
K le ine r  S c h n i t t  der  L idc r  (ver- 

t ika l ,  hor izon ta l )  . . . . . .  
Grol3er S e h n i t t  der  L ide r  (ver- 

t i ka l ,  ho r i zon ta l )  . . . . . . .  
E x o p h t h a l m u s ,  s t a r k  ausgepr~g t  
S t r a b i s m u s  . . . . . .  . . . .  
Lange  W i m p e r n  . . . . . . . .  
Gcrader  N a s e n r i i c ke n  . . . . . .  
Rundf6 rmiges ,  d ickes  Nasenende  . 
Grol3er L i p p e n s c h n i t t  . . . . .  
L i p p e n w i n k e l  n a e h  oben . . . .  
S t a r k  ausgep r~g te  L i p p c n  (dick) . 
Grol~er Ohrbock  . . . . . . . .  
Ausgepr~g tes  E m p o r r a g e n  des An- 

t i t r a g u s  . . . . . . . .  . . 
Angewaehscne  Ohrli~ppchen . . . 
D i c h t  n e b e n e i n a n d e r  sitz.  Z~hne . 
D u n k l e  H a u t f a r b e  . . . . . . . .  
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vorhanden sind. Die Vererbung der Naevi haben wir an 26 Familien 
beobachtet,  wobei in 6 Familien 4 Generationen in 13--3 Generationen 
und in 6 Familien - -  2 Generationen mit  grol~er Anzahl Kinder (40) 
gepriift wurden 1. 

Diese Untersuehungen gipfeln in dem Sehlusse, dab wenn beim Kinde 
gut ausgepr~gte Naevi vorkommen, diese sicher bei einem der Eltern 
zu finden sind. In  3 Familien konnten wir zwar bei den Kindern keine 
Naevi auffinden, sp~ter aber hat sieh erwiesen, dab in einer Familie der 
Vater seine Beteiligung an der Zeugung der K inde r  bezweifelte. In  
anderen Familien bezweifelten auch die Miitter die Abstammung der 
Kinder von ihren Ehem~nnern. 

Aul3erdem wurde in 2 Familien und 5 Generationen die Vererbung 
de1 Naevi von 1883 ab (vom Histologen Pol]ako//angefangen und von 
uns beendet) durehgeprtift, wobei in einer Familie yon 102 Mitgliedern, 
einer anderen yon 92 Familiengliedern die Naevi bei 98 bzw. 88 ge- 
funden wurden. Alles das erlaubt uns eine Vermutung aufzustellen, 
da[3 die genealogiseh studierten Naevi augenseheinlieh ein Dominant-  
merkmal  darstellen. 

Die mikroskopisehe Untersuchung der I-Iaare wurde in 1350 Familien 
mit  5402 Kindern und 314 Ureltern, im ganzen bei 8416 Personen vor- 
genommen. Das Alter der Eltern schwankte zwisehen 24 und 56 Jahren,  
dasjenige der Kinder von 3 Monaten bis 18 Jahren. Bei den Unter-  
suchungen wurde bertieksiehtigt : Nation (oder Rasse), Alter, Gesehleeht, 
Allgemeinzustand, speziell der Zustand der Haare.  Die Untersuchung 
der Haare  bestand im Priifen des Baues des St ra tum eortieale und 
haupts~chlich in der Bestimmung der Eigentiimlichkeit des S t ra tum 
medullare (seine Unterbrechung, Dicke, Gleichm~[~igkeit). Es sei hier 
noch bemerkt,  dab in unseren ~lteren Arbeiten festgestellt wurde, dab 
das St ra tum cortieale des Haares einen kernartigen, nadelfaserigen, 
klumpigen und kombinierten Bau darstellt. ])as Pigment kann ent- 
weder diffus, oder mehr zentral, oder einmal peripher im Haare  verteilt  
sein. Ferner wurde festgestellt, dal~ der Bau der Rindenschicht im Laufe 
der Jahre  eine Ver~nderung erleiden kann. Ungef~hr bis zur Geschleehts- 
reife hat  diese Schicht einen unstabilen Bau in Form von vereinzelten 
feinen, pigmentlosen oder pigmenthaltigen Ringen. Von der Puber t~t  
an bis zu 35--38 Jahren  besitzt der Bau der Rindenschieht einen statio- 
n~ren Charakter;  mit  dem Beginn des Grauwerdens (35--38 Jahre) 
tauehen in dieser Sehicht wieder vereinzelte feine Ringe als Zeichen eines 
Pigmentsehwundes auf. Endlich haben wir festgestellt, dab das Frauen- 
haar  in einem gewissen Abschnitt  (n~her zum ffeien Ende) einen fase- 
rigen Bau der Rindensehieht hat. Alles das wurde bei der Untersuehung 
und beim Vergleich der Haare beriieksiehtigt. 

1 Im ganzen wurden 206 Personen untersucht. 



424 N. L. Poljakoff: 

T a b e l l e  4 .  

Nach oft  vor-  Nach 
Naeh allen Merkmalen k o m m e n d e n M e r k m a l e n  sel tenem Merkmal  

Kinder  der eine yon d. El tern  der eine yon d. El tern  der eine yon d. E l te rn  

his  85 J. fiber 85 J. b i s  85 J. fiber 35 J. bis 35 J. f iber 85 J. 

b i s l  J a h r . . .  44 
1--  5 Jahren . 50 
6--10 , ,  . 66 

11--15 ,, . 71 
fiber 15 ,, . 90 
Gesamtprozente 

d. ~hnlichkeit 64 

~hnlichkeit .bi s 

15 Jahren . 58 

59 
70 
72 
87 
94 

76 

72 

37 
46 
64 
70 
80 

59 

54 

45 
63 
67 
71 
s3 

66 

61 

79 
87 
90 
98 
98 

90 

88 

86 
89 
96 

100 
100 

94 

90 

Aus dieser Tabel le  kSnnen folgende Riickschli isse gezogen werden :  
1. Die setten v o r k o m m e n d e n  Merkmale  des mikroskopischen  Baues 

der  H a a r e  werden immer  ve re rb t ;  dieses k o m m t  zum Vorsehein,  wenn 
m a n  l l - - 1 2 j ~ h r i g e  oder  noeh ~ltere K i n d e r  m i t  ihren E l t e rn  ver- 
gleicht .  

2. Die 5fter v o r k o m m e n d e n  Merkmale  werden in k le inerem Prozent -  
satz  der  F~lle  vererb t ,  wobei  zu bemerken  ist,  dab  je j i inger  das K i n d  
ist ,  um so weniger seine H a a r e  in Hins ich t  der  P igmen tve r t e i l ung  den- 
jenigen seiner E l t e rn  ~hneln. 

3. ~ b e r h a u p t  is t  die ~hn l i chke i t  der  K i n d e r h a a r e  m i t  denen ihrer  
E l t e rn  u m  so kleiner,  je j i inger  das  K i n d  ist. 

4. Die ~ h n l i c h k e i t  der  Haare  nach  35j~hr igem Al te r  der  E l t e rn  ist 
grS~er als vor  d iesem Termin ;  dieses l~Bt sich da du rc h  erkl~ren,  da~ der  
P i g m e n t b a u  und  die un te re  P igmen tve r t e i l ung  der  H a a r e  vor  der  Puber-  
t a t  n i ch t  k o n s t a n t  sind. Andererse i t s  werden diese F a k t o r e n  (hauptsi ich- 
lich die Vertei lung) nach 35 J a h r e n  e twas  ver~nder t ,  so dal] es dazu  
kommt ,  da~ die H a a r e  ~lterer  Personen ihrem mikroskopischen  Baue 
nach denjen igen  Kinde rn  ~hneln, welehe die P u b e r t ~ t  n ieh t  erreicht  
haben.  

5. Bei der  Vaterschaf t sexper t i se  mtissen diese Ums t~nde  im Auge 
beha l t en  werden,  da  n ieh t  alle Merkmale  hier  yon gleiehem Wer t e  sind. 
Wi r  legen besonders  Gewicht  auf den faser ig-nadel igen P i g m e n t b a u  am 
Wurze lende  des Haares ,  desgleichen auf den  k l u m p i g e n  Bau,  da  diese 
E igen t i iml ichke i ten  selten v o r k o m m e n  und  gut  ve re rb t  werden.  Da  
P igmen tve r t e i l ung  sowohl die zentra le  als aueh die per iphere  
gleichfalls  auch die Besonderhe i ten  des Baues  (dunkle Per ipher ie  
schmale  K a n t e  , oder  helle Per ipher ie  wo also der  H a a r r a n d  von 
P igmen t  ges~tt igt  oder  frei ist) s ind von grol~er Bedeutung ,  da  sie i m m e r  
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vererbt werden. Macht man eine Zusammenfassung aller unserer Er- 
gebnisse, so ergibt sich: 

Unter vielen morphologischen Merkmalen unseres schemas gibt es 
isolche, auf Grund derer wir mit genfigender Genauigkeit bchaupten 
diirfen, da$ ein Mann X. nicht der Vater des Kindes Y ist. Dieser 
Schluf3 wird nicht durch irgendein einzelnes in der Tabclle stehendes 
Dominantmcrkmal  begrfindet, sondern auf Grund mehrerer solcher 
Merkmale. Es mu$ hervorgchobcn werden, da$ die MSglichkeit des 
Vorhandenseins eines Merkmales beim Kinde mit gleichzeitigem Fehlen 
desselben bei einem der Eltern nicht ausgeschlossen ist, obwohl wit 
solche Fi~lle niemals beobachtet haben. Weitere ausgedehntere Unter,  
suchungen fiber die Vererbung dieser morphologischcn Merkmale wcrden 
viclleicht auch diese Frage kl/~ren. Wit haben es aber, wie gesagt, mit 
mchreren Merkmalen insgesamt zu tun und kSnnen sieher behaupten, 
da$ bei Anwescnheit dieser Merkmale beim Kinde und beim Fehlen 
gleichcr Merkmale beim fraglichcn Vatcr der betreffcnde Mann nicht 
der Vater dieses Kindes ist: Diese Behauptung wird nicht nur  dutch 
die in den Tabellcn angeffihrten morphologischen Mcrkmale, deren Vcr- 
crbung yon uns erforscht wurdc, begrfindet; wir haben auch immcr 
diejenigen Merkmale im Auge bchalten, welche in Hinsicht der Ver- 
erbung in genfigcndem Mai~e yon anderen Autoren studiert wurden. 
Hier wollen wir mit den morphologischen Merkmalen rechnen, welche 
cine praktisehe Bedeutung ffir unsere Zwecke haben, und zwar die 
Irisfarbe, die Haar- und Hautfarbe, die Beschaffenheit der Haare und 
des Scheitelwirbels. Aul~erdem werden yon uns immer ererbte Er- 
krankungen und MiBbildungen berficksichtigt. Was die Vererbung der 
geistigen Eigenschaften betrifft, so sind sie meines Erachtens ohnc jeg- 
liche praktische Bedeutung. Endlich sehreiben wir in Hinsicht der 
Vaterschaftsexpertise der Blutgruppenreaktion grol~e Rechte zu, da die 
Vererbung derselben gut erforseht wurde. In  den gemischten Ehen 
hat die Bestimmung der Nation des Kindes mittels der Manoilo//schen 
Blutreaktion eine grol~e Bedeutung. 

So werden unsere Rfickschlfisse durch eine Reihe morphologischer 
Merkmale und biologischer Bluteigenschaften begrfindet. 

Im Einklange mit allen hervorgehobenen Tatsachen haben wit Unter- 
suchungen angestellt in den F/~llcn, wo uns die Frage vorgelegt wurde, 
ob der betreffende Mann der Vater des entsprechcnden Kindes ist, 
oder wer yon beiden :beklagten M/innern wirklich der Vater des 
Kindes ist. 

Bei der Untersuchung dieser M/s (manchmal sogar dreier), des 
Kindes und seiner Mutter haben wir unsere Schluf~meinung ge/~ui~ert. 
Im ganzen hatten wir 42 F/~lle. 19real haben wir richtige Antwor't 
gegeben, wobei wir die Vaterschaft eines, zweier, ja sogar dreier Miinner 
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verneinten, in den fibrigen F~llen, beim Fehlen beim Kinde und beim 
ffaglichen Vater der yon uns studierten morphologischen Merkmale, 
haben wir yon einer Beurteilung vollst~ndig Abstand genommen 1. 
Unsere negativen Antworten wurden auch durch die Blutgruppen- 
reaktion, in den gemischten Ehen durch die Manoilo]/sche Reaktion 
best~tigt. Au[~erdem konnten wir nicht nur den betreffenden Mann als 
Vater des entsprechenden Kindes verneinen, wir konnten sogar in mehre- 
ren F~llen den Gesichtszug des Mannes, welcher wirklich der Vater des 
Kindes sein k6nnte, in grol3en Ziigen skizzieren. Auch hier machten 
wir keine Fehler. 

Ferner wandten sich manche V~ter privatim an uns, mit der Bitte, 
festzustellen, ob das in der Ehe mit ihnen geborene Kind auch wirklich 
das ihrige sei, oder ob der Vater des Kindes nicht eine fremde Person sei, 
da die Mutter des betreffenden Kindes im Geschlechtsverkehr mit 
einem anderen Manne stand. Solche F~lle hatten wir 75. In  21 F~llen 
konnten wir auch hier, wie in unseren Experimenten, sicher behaupten. 
daI~ der Ehemann nicht der Vater des betreffenden Kindes ist. In 
diesen F~llen haben manche Frauen nach unserer Schlu~meinung an- 
erkannt, mit anderen M~nnern (aul~er dem Ehemann) Geschlechts- 
verkehr gehabt zu haben. 

Endlich konnten wir mehffach die obenerw~hnten Schlui3meinungen 
auch im Gerichte aussprechen, wobei F~lle vorkamen, wo nach unserer 
negativen Antwort manche Mutter ihre fatsche Angabe des betreffenden 
Mannes eingestand. 

Somit dfirfen wit Vaterschaftsexpertise nur insofern treiben, als wir 
die Vaterschaft eines Mannes verneinen kSnnen. Andere Schliisse 
dfirfen wit nicht ziehen. Wir kSnnen nicht behaupten, daI3 der be- 
treffende Mann ein Vater des Kindes X. ist; derartige Behauptung w~re 
durch die Vererbungslehre nicht begrfindet und also nicht beweisend. 
Dariiber haben wit 3 Mitteilungen machen mfissen 2. In allen diesen 
Vortri~gen haben wir immer den Gedanken ausgesprochen, dal3 wir ohne 
eine genaue Erfahrung fiber die Vererbung dieses oder jenes Merk. 
males nicht imstande sind, fiber die Vate~schaft positiv zu urteilen und, 
da~ hier nur eine Vermutung ausgesprochen werden daft. 

Wenn wir z. B. bei einem Kinde und einem Vater eine ~hnlichkeit 
vieler, auch seltener Merkmale finden, so dfirfen wir dennoch nicht sagen, 
dab gerade der betreffende Mann Vater dieses Kindes ist, da beim Kinde 
eine ~hnlichkeit mit einem v511ig blutffemden Manne vorkommen kann, 

z In vielen Fallen waren diese M~nner wirklich V~ter der yon uns unter- 
suchten Kinder. 

2 1. Auf der Tagung der ~rzte und Gerichtsm~nner 1926: ,,~ber die MSglich- 
keit einer Vaterschaftsexpertise." 2. Auf dem Kongresse der Gerichts~rzte 
zu Tambow, April 1928: ,,Die Vaterschaftsexpertise nach dem heutigen Stande 
der Vererbungslehre." - -  3. In der Exper~engesellschaft zu Leningrad (Mai 1928). 
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was wir auch beobachten konnten. Anders liegen die Umst~nde, wenn 
wir sicher wissen, dal~ einige beim Kinde beobachteten Merkmale un- 
bedingt bei einem der Eltern sein mfissen (vgl. Tab. 2), so dai~ wir, im 
Falle da$ diese Merkmale bei der Mutter und auch beim fraglichen V a t e r  
fehlen, hier sicher verneinen dfirfen. Unserer Meinung pfhchteten 
manche angesehene Gerichts~rzte und Hochsehulprofessoren bei. 

Unsere Ergebnisse sind aueh in strittigen Erbschaftsfragen und bei 
fraglicher Muttersehaft usw. anzuwenden; sic haben sich bereits gut 
bew~hrt, wenn in einer Anstalt  die Zugeh6rigkeit eines Kindes zu einer 
von 2 Mfittern festgestellt werden muSte. 

Die von uns auf Grund vieler Beobachtungen festgestellten Tat-  
sachen fiber die Vererbung morphologischer Merkmale sind bei Streit- 
fragen fiber die Vaterschaft wohl zu verwenden. Daffir sprechen die- 
jenigen Resultate, die sowohl wir selbst als aueh andere Exper ten  in 
dieser Hinsicht hat ten.  

Wenn wir frfiher auf Grund der Vererbungslehre die Vaterschaft 
eines Mannes nur in 10--12% aller FKlle verneinen konnten, so kann 
dieser Prozentsatz nach unseren Untersuchungen wenigstens bis 40 er- 
hSht werden. 

Es l~l~t sich denken - -  und meine Vermutung  wird yon mehreren 
Seiten best~tigt - - ,  daf3 unsere Forschungen einen nicht unbedeutenden 
Dienst auf dem Gebiete der Rechtspflege geleistet haben, und dab die 
Zeit nicht fern ist, wo die weitere Erforschung der Vererbungsgesetze 
morphologischer Merkmale die MSglichkeit geben wird, auch positive 
Riickschlfisse in Vaterschaftsfragen zu ziehen. 


