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Rechtliehe Vorbemerkungen; gerichflich-medizinische Fragestellung. 
Die MSglichkei t  eines na turwissensch~f t l ichen  Ausschlusses der  

Va te r schaf t  innerha lb  des deu t schen  Zivi l rechts  i s t  gegeben du tch  
w167 1591, 1717 und  1720 BGB.  BeimAusschlul~  ve r l ang t  der  Gesetzgeber  
eine besonders  grol~e Sicherhei t ,  eine Forde rung ,  welche in die W o r t e  
gefaBt i s t :  Es miisse den  U m s t ~ n d e n  nach  offenbar  unm5gl ich  sein, 
dal~ die Mut t e r  das  K i n d  aus einer Be iwohnung mi t  dcm fragl ichen 
Va te r  empfangen  habe .  

Die Auslegung des Begriffes , ,den Umst~tnden nach  offenbar  un-  
m5gl ich"  i s t  in ju r i s t i schen  Kre i sen  keine einhei t l iche.  Es ]assen sich 
zwei vone inander  verschiedene  Auffassungen  un te r sche iden :  

I. Die einen verstehen unter ,,offenbar unm5g]ich" ein ,,v511ig ausgeschlossen", 
das ist nach den Darlegungen Hellwigs ein ,,ausg~schlossen", wie es durch eine 
nach menschlichem Ermessen ganz sichere medizinische Untersuchung erbracht 
werden kann. Als geniigend sichere Befunde im Sinne der erw~hnten gesetz- 
lichen Bestimmung werden yon den Anh~ngern dieser Auffassung anerkannt: 
Untriigliche l~asseabweichung des ELudes, Feststellung der Zeugungsf~higkeit 
des fraglichen Vaters, in einzelnen extremen F~llen kSrperliche Unreife des Kindes 
bei angebllch frfih liegendem Konzeptionstermin oder umgekehl"t kSrperliche 
l~eife des Kindes bei sehr sp~t liegendem angeblichen Konzeptionstermin and 
schlieBlich neuerdings die Ergebnisse der t~lutgruppenbestimmung (8. Zivilsenat 
des pr. Kammergerichts, Hellwig, Meyer u.a.).  Das pr. Kammergericht und 
anscheinend auch die zitierten Autoren stehen ferner auf dem Standpunkt, dab 
der Naehweis der offenbaren UnmSglichkeit durch eine einzige naturwissenschaft- 
lithe Untersuchung erbracht werden miisse. Sie halten es fiir unzuliissig~ durch 
Addition mehrerer hoher oder minder hoher medizinischer oder nichtmedizinischer 
Unwahrscheinlichkeiten zu einem Ausschlul~ der Vaterschaft mit einer den An- 
forderungen des Gesetzes entsprechenden Sicherheit zu gelangen. 

1 Zum Tell vorgetragen auf der 18. Tagung der Dtsch. Gesellschaft ffir gericht- 
liche und soziale Medizin, September 1929 in Heidelberg. 

z. f. d. ges. Gerichtl. Yledizin. 17. Bd. 27 
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I I .  Einer weiteren Auilassung begegnen wit haufiger in der juristischen Praxis; 
bier wird der Ausdruck ,,offenbar unmSglieh" mitunter  mit  ,,auI~erordentlich 
unwahrscheinlich" interpretiert, eine Auffassung, die neben der erstgenannten 
in Wissenschaft und Rechtsprechung vertreten wird 1. 

Zum Nachweis dieser ,,auJ3erordentlich hohen Unwahrseheinliehkeit" kSnnen 
nach einer Entscheidung des R.G. alle hierfiir fiberhaup~ geeigneten Umst~nde 
herangezogen werden (Urteil des R.G. vom 24. I I I .  1904, 335/03 IV, J .W. 1904, 
236). Die Geriehte sehen demgem~l~ in vielen Fallen (Nippe, Goroncy, Schi]/, 
Vorkastner, Mayser) die naturwissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse als 
Einzelindices an, die bei der Urteilsfindung je nach ihrer Schwere entweder allein 
oder a u e h i m  Zusammenhang mit  anderen nicht naturwissensehaftlichen Beweis- 
momenten bewe1~et werden; sie scheinen nach dem Wortlaut der ver6ffentliehten 
Urteile vie]fach auf dem auch yon Medizinern vertretenen Standpunkt zu stehen, 
dab eine Summe yon Unwahrseheinliehkeiten sehr wohl zum Ausschlul3 der Vater- 
schaft und damit zur Abweisung einer Alimentationsklage fiihren kSnne, eine 
Beweisffihrung, der man die Bezeiehnung Additionsbeweis geben kSnnte 2. 

Einfacher liegen die Verh~ltnisse im Stra/prozefi. t t ier  ist der Richter nach 
unwidersprochener juristiseher Ansich% an das ,,offenbar unm6glich" des B G B .  
nieht gebunden. Es kSnnen auch schon hohe medizinische Unwahrscheinlichkeiten 
im Verein mit  anderen Unwahrscheinlichkeiten zu r  Verurteilung der Angeklagten 
ausreiehen (Hellwig, siehe auch Mitteilung yon Schulin fiber eine einsehl~gige 
R.G.-Eutscheidung ). 

Wie nun endgfiltig der zivilrechtliche Begriff ,,offenbar unm6glich" auszu- 
legen ist, ob er einem ,,absolut ausgeschlossen" oder nur einem ,,aul~erordentlich 
unwahrseheiulieh" gMehzusetzen ist, unterliegt aussehlie~lich juristischer Ent-  
scheidung. Der Saehverstandige hat  ja nur die Aufgabe, dem Richter das Material 
fiir seine Entscheidungen zu liefern; er wird ihm darzulegen versuchen, was er 
nach dem gegenwartigen Stand der Wissenschaft yon den medizinisehen Unter- 
suehungen erwarten kann und was nicht. Ich mSchte im Gegensatz zu der ~n-  
sehauung yon Doederlein und v. ~ranqu~ anfiihren, dab es meines Eraehtens nicht 
zu den Obliegenheiten des Gutaehters geh6ren kann, yon sieh aus den Begriff 
,,offenbar unmSglich" auslegen zu wollen. Tut  er das, so greif~ er, wie Vorkastner 
ausgesproehen hat, in das ihm nicht zustehende juristische Gebiet fiber, was er 
vermeiden soll. / )er  Mediziner sollte darauf hinwirken, dal~ ihm der Juris t  bei 
der Auftraggebung mitteilt, welcher Auffassung des Begriffs ,,offenbar unm6glich" 
er sich anschliel3t. Tut  er dies nich% so bMbt  dem Mediziner in zweifelhaften 
F~llen nichts anderes fibrig, als dem Gerieht die Verh~ltnisse darzulegen und 
ihm den Grad der erreichten Sicherheit mSgliehst genau anzugeben (Sellheim, 
Vor~astner). Dem Gericht bleibt es dann fiberlassen, das ihm vorgelegte Material 

1 Leonhard, Jurist. Wschr. 1924, 1709; Hachenburg, Ann. d. GroBh. Bad. 
Gerichte 61. 142. Mannheim 1895; Engelmann, B1. L R.-A. 63, 69 (1898); 
Staudinger-Keidel. Kommentar  zum BGB., Bemerkungen zu w167 1591, 1717; Ierner 
OLG. Hamburg, Rechtspr. d. OLG. ~(, 416 (1903); aul~erdem DSderlein und 
F. Strassmann. 

Bemerkt sei hierzu vom mathematischen Standpunkt, dal~ beim Zusammen- 
treffen mehrerer Wahrscheinlichkeiten (Unwahrscheinliehkeiten) die Gesamt- 
wahrscheinliehkeit (Gesamtunwahrscheinliehkeit) dem Produkt der beiden Einzel- 
wahrscheinlichkeiten (Einzelunwahrscheinlichkeiten) gleiehzustellen ist. Betri~gt 
z .B.  die eine Unwahrseheinlichkeit 1 : 200, die andere 1 : 1000, so ergibt sich 

1 1 ~ 1 : 200000, eine Zahl, die eine Gesamtunwahrscheinlichkeit yon 200" 1000 

wohl zur Feststellung eines ,,aul~erordent]ich unwahrscheinlich" genfigen diirfte. 
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bei der Urteilsfindung entsprechend zu verwerten oder nicht zu verwerten. Teilt 
der Richter die unter I I  ausgefiihrte mildere Ansicht fiber den Begriff ,,offenbar 
unmSglich", so wird er in der Lage sein, bei seiner Entscheidung auch hShere 
UnwahrscheinHchkeiten mit zu verwerten, die sieh aus Untersuchungsmethoden 
ergeben haben, deren Anwendung fiir sich allein volle Sicherheit nicbt gew~hr- 
leisten kSnnte. 

Da  die a l lgemein  ane rkann t en ,  m i t u n t e r  zum Ausschlu$ der  Vater -  
schaf t  f i ih renden  U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n  in der  P rax i s  n u t  in r ech t  
beschr~nkten  FMlen  w i r k l i c h  zum Ausschluft  f i ihren, bes t eh t  ein Be- 
diirfnis  nach  Vermehrung  de ra r t ige r  Fes ts te l lungsmSgl ichke~ten.  Als 
solche s ind in  der  L i t e r a t u r  in  den  l e t z t en  J a h r e n  wiederhol t  Unte r -  
suchungen  des R e l i e f s  der  H o h l h a n d  bezeichnet  worden.  Nach  den  
oben angef i ih r ten  Ges i ch t spunk ten  i s t  es fiir die ger icht l ich-mediz in ische  
P rax i s  yon  Wich t igke i t ,  den  Grad  der  S icherhei t  dieser Methcde  m6g- 
l ichs t  genau  kennenzulernen .  Aufgabe  dieser Arbe i t  soll es daher  sein 
zu untersuchen ,  au/ welche Einzel]eststellungen sich die Lehre yon der 
Erblichkeit des Relie/s der Hohlhand und der Fingerbeeren sti~tzt und ob 
die gewonnenen Ergebnisse schon ]etzt hinreichen oder voraussichtlich 
spSter hinreichen werden, um eine unbeschrdinkte oder auch nut  beschrSnkte, 
beim Additionsbeweis zu benutzende Anwendung in der Praxis zu reeht- 
/ertigen. 

Da der mensehliche Vererbungslehre treibende Mediziner im Gegensatz zum 
Botaniker und Zoologen nieht in der Lage ist, sieh nach Belieben reine St~mme 
zu zfichten, deren genotypisehe Besehaffenheit bekannt ist, mug er zu Hilfsmitteln 
greifen. Er untersucht entweder eineiige Zwillinge und vergleicht die an ihnen 
erhobenen Befunde zahlenm/~l]ig mit den entsprechenden Merkmalen yon Zwei- 
eiern oder anderen Geschwistern, oder aber er sucht sich aus dem ihm zur Ver- 
fiigung stehenden Material mOglichst viele Elternpaare mit gleichen Eigenschaften 
heraus, untersucht deren Kinder und vergleicht die bei ihnen festgestellten Eigen- 
heiten zahlenm/~gig mit denen der Gesamtpopulation. Auf diese Weise ist es 
b~ufig mSglieh festzustellen, dab irgendwelche Eigenheiten erblieh sind, bzw. 
dal~ bei ihrem Zustandekommen zum mindesten genotypische Einfliisse mitwirken. 
Doeh ist mit derartig statistisch gewonnenen Ergebnissen far die gerichtliche 
Medizin meist wenig anzufangen. Bevor ein Gutachter auf diese Weise gefundene 
Gesetzm~gigkeiten zur Anwendung in der Pruxis empfiehlt, muB er fiber den 
Erbgang im einzelnen auf das genaueste Bescheid wissen; im allgemeinen werden 
ffir ihn nut Merkmale brauchbar sein, deren streng gesetzm/s Vererbung an 
mehreren Tausenden yon bekannten Einzelfamilien durchgepriift ist. 

Die einzelnen Merkmale .  
Nach  der  vor l iegenden  L i t e r a t u r  haben  sich die anges te l l t en  erb-  

biologischen Un te r suchungen  des Lds tenre ] i e f s  der  H a n d  auf  folgende 
Merkm~le  e r s t r eck t  : 

I .  Die t t a n d l i n i e n  (Beugefal ten) .  
I I .  Muster  der  5 Hoh lhandbMlen  (4 In te rd ig i tMbal len ,  i Daumen-  

ballen,  1 Kle inf ingerba l len) .  
I I I .  Die F inge rbee renmus te r .  

27* 
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I. Handlinien. 

Nach  dem yon Hella P6ch angegebenen  S y s t e m  un te r sche ide t  m a n  
nach Gri~neberg (Abb.  1): 

1. die Opposi t ionsfnrche  des Daumens .  Sie umzieh t  den D a u m e n -  
bMlen, ti~uft oft  mat der  fo]genden Fu rche  in  der  Gegend des Rad ia l -  
randes  der  H a n d  zusammen  und  i s t  s te ts  v o rha nde n ;  

2. die Ff inf f inger fa rche ;  sie ]~uft  schr~g fiber die H o h l h a n d  yon  
prox imM und  u lna r  nach  d is ta l  u n d  r ad i a l ;  

3. die Drei f ingerfurche;  sie ]~uft  vom U l n a r r a n d  der  H a n d  bogen- 
fSrmig zum Zwischenraum zwischen Zeige- und  Mit te l f inger .  

(An Stel le  der  Ffinff inger-  und  Drei f ingerfurcbe  f inder  sich in  se l tenen 
F~l len  n a r  eine einzige, die  I-Iand durchquerende  Furche~ die sog. Affen.  
furche.)  

4. die Mi t te l f ingerfurche;  sie ]~uft  yon  der  Gegend der  t t a n d w u r z e l  
zur  Basis  des Mit te lf ingers ,  sie i s t  hi~ufig; 

5. die sehr sel tene Ringf ingerfurche,  die  yon 
der  Gegend der  Handw urz e l  zur  Basis  des l~ing- 
f ingers ver l~uf t  ; 

6. die sel tene Kleinf ingerfurche,  yon  der  Basis  
des Kleinf ingers  zur  H a ndw urz e l  ver]a~ffend. 

Diese Lin ien  werden yon  P6ch nach der  
oben angeff ihr ten l~eihenfolge mi t  ~qummern 
bezeiehnet .  Dureh  Einff ihrung gewisser Zeichen,  
die E inze lhe i t en  fiber die Ver laufsa r t  der  Linien 
bedeuten ,  werden F o r m e l n  gebi ldet ,  aus denen 
m a n  sich ein ungef~hres Bi ld  fiber den  Gesamt-  

hbb. 1. System der ]~and:dnien ver lauf  der  t t a n d l i n i e n  machen  kann .  
(naeh P6ch). N a c h d e n  bisher  vo r l i egendenUnte r suchungen  

scheinen die Hand l in i en  das ganze Leben  fiber im wesent l iehen kon-  
s t a n t  zu sein. Die ]~ngste Beobach tungsze i t  e r s t r eek t  sieh auf  einen 
Zwisehenraum yon 43 J a h r e n  (Vergleich yon  in der  K i n d h e i t  genom- 
menen  Gipsabgfissen der  H~nde  mi t  den Hi~nden der  g le i chenErwaehsenen  
[ Perlstein]). 

Auf Grund statistischer Untersuchungen gelangten PSd~ und Gr~neberg 
zu dem Ergebnis, dab die I-Iandlinien erblich seien. Als Beleg daffir werden yon 
Gri~neberg folgende Zahlen angefiihrt: Bei der yon PSch untersuchten PopulaMon 
yon Wolhyniern (429 Personen) flie~t die Fi~n/]inger/urche in 87,14% 4- 1,56 % 1 
der Individuen in der I~he  des l~adialrandes der I-Iand zusammen. Bei den Kin- 
dern yon Eltern, die diese Eigenheit an beiden H~nden aufweisen, fand man sie 
in einem erhShten 1)rozentsatz, n~mlich in 94,6% 4- 1,27 % wieder. Der Prozent- 
satz war demnach um 7,18 erhSht. Ferner land Gri~neberg die erw~tmte Eigenheit 

1 Die Zahl 1,56 sowie die fo]genden Zahlen mit dolopelten Vorzeichen geben 
die ttShe des mittleren Fehlers an. Er besagt, dM3 der wahre, aus allen iiberhaupt 
vorkommenden Individuen gewonnene Weft mit einer Wahrscheinlichkeit yon 68,3 % 
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bzw. ihr Fehlen an den homologen ~ingern yon Eineierpaaren fibereinstimmend 
in 90,63% -k 5,15%, bei 14 Zweieierpaaren nur in 57,14% 4- 9,35%. Als Beweis 
f~r die Erblichkeit der Mittelfinger/urche fiihrt Griineberg nachstehende Zahlen a n :  

Sie land sich bei den Wolhyniern in 48,92% :k 2,34%, bei der Nachkommen- 
schaft yon Eltern mit Mittelfingeffurche an beiden tt~nden aber in 69,83% • 
4,26%. In der I~achkommenschaft yon Elternpaaren, die die Furche nicht be- 
sitzen, kam sie nur in 9,78% -k 3,64% vet. Der aus diesen Zahlen berechnete 
Bravais-Pearsonsche Korrelationskoeffizient betrug r = -k 0,58 • 0,049; es 
besteht also eine deutliche gleichgerichtete Korrelation. 

Einzelne Familien hat Perlstein genauer analysiert. Er kam auf Grund seiner 
Ergebnisse zu dem 1%esultat, dab sich Erblichkeit nicht nachweisen lasse. ]3ie 
bei Eltern und Kindern vorgefundenen fibereinstimmenden Eigenheiten seien so 
landl~ufig, daB ihr Vorkommen bei Eltern und Kindern Schliisse auf Erblichkeit 
des Merkmals nicht zulieBen. In v~elen F~llen k~men bei den Kindern Eigenheiten 
vor, die man bei den Eltern innerhalb einer ihm zur Veffiigung stehenden grol]en, 
zwei Generationen umfassenden Familie (auch bei beiden GroBeltern) nicht habe 
feststellen k6nnen. 

Wie  es bereits Leven ge tan  hat ,  mSchte  auch ieh reich der Ans ich t  

Gri~nebergs anschlieBen, da sich die yon ihm errechneten,  an genfigend 

grol]em Material  gewonnenen Zahlen k a u m  anders erkl~ren lassen als 

dadurch,  dab der Verlauf der Handl in ien ,  wenigstens zum Teil, erblich 

bedingt  ist. Diese Fes ts te l lung  g ib t  uns abet  keinerlei  AufschluB fiber 

den n~heren E r b g a n g ;  einfache DominanzverhMtnisse  einer einfaehen 

monohybr iden  Kreuzung  ]iegen jed6nfalls n ieh t  vor.  Anwendungs-  

m6gl iehkei ten  ffir die ger icht l ich-medlzinisehe Praxis  ergeben sieh aus 

den bisher vor l iegenden Resu l t a t en  n ich t ;  es ist  wohl aueh - -  naeh 

Perlsteins Ergebnissen  zu ur te i len  - -  n ich t  sehr wahrsehe~nlich, dalt 

weitere Un te r suchungen  zu ffir die Praxis  gfinstigen Resu l t a t en  f i ihren 
werden.  

I I .  Ballen der Hohlhand. 

Durch Untersuchungen yon l~ilder, Gantl~ner und RSminger, die naeh ghn- 
licher Methodik durchgeffihrt worden sind, wie sie bei Besprechung der Hand- 
linien geschildert wurde, wissen wir, dab sich die Muster der Hohlhandballen 
(meist B6gen, selten schleifenghnliche Gebilde) bei eineiigen Zwi]lingen sehr ghn- 
lich verhalten. Man wird also annehmen miissen, dab sie, wenigstens zum Tell 
erblich bedingt sind. Untersuchungen yon geschlossenen Familien sind nach der 
mir zuganglichen Literatur noch nicht vorgenommen worden. Ein Urteil fiber eine 
etwaige spgtere VerwertungsmSglichkeit in der Praxis kann daher nicht abgegeben 
werden. 

I I I .  t~ingerbeerenmuster. 

A m  genaues ten  sind, wohl weft am le iehtes ten  erh~tltlieh und infolge 

ihrer  kr iminal is t i schen Bedeu tung  morphologiseh am besten dutch-  

(also fiberwiegender Wahrseheinlichkeit) zwischen 87,14 ~- 1,56 und 87,14 - -  1,56 
liegt. Genfigt diese Wahrseheinliehkeit nicht, so muB man den mittleren Fehler 
verdreifaehen und weiB dann, dab der wahre Wert mit 99,7 % Wahrscheinliehkeit, 
also sehon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, zwischen den er- 
rechneten Wel~en liegt (Johannsen). 
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gearbeitet, die erblichen Verh~ltnisse der Fingerbeerenmuster studiert  
worden. 

Die Morphologie and  Terminologie darf wohl als bekannt  voraus- 
gesetzt werdcn. Ich mSchte in diescm Referat  auch auf die Darstellung 
ihrer Phylogenie und Ontogenie verzichten. 

I)ie vorgenommenen Untersuchungen erstrecken sich im wesent- 
lichen auf fo]gende Einzelmerkmale : 

1. den quanti tat iven Wert  (Leistenzahl), 
2. den Index (Verh~ltnis der Breitenausdehnung zur L~ngenaus- 

dehnung des Musters), 
3. die Musterrichtung (nach der ulnaren oder radialen l~ichtung hin), 
4. die Tendenz zur Versehlingung, 
5. den Mustertypus (Wirbel, Schleife, Bogen). 

1. Quantitativer Weft. 
Der quanti ta t ive Wert  relor~sentiert die Anzahl der 1)aloillarleisten 

zwischen dem Kern  des Musters nnd dem Delta. Bet den ]3ereehnungen 
werden nieht immer die absoluten Zahlen der Leisten verwendet, man 
benutzt  vielfach der gr6Beren fJbersichtlichkeit wegen ein Klassen- 
system. Ein derartiges Klassensystem i s t  zun~tchst yon Bonnevie, spi~ter 
in etwas anderer Form yon Gri~neberg angegeben worden. Neuerdings 
benutzt  Bonnevie bet ihren Berechnungen wieder die absoluten Leisten- 
zahlen. 

DaB die Anzahl der Papillarlinien zwischen i~Iusterkern und Delta erblichen 
Einflfissen unterliegt, ist zuerst yon Poll, sp~tter yon Bonnevie und Gri~neberff 
dureh Studien an eineiigen Zwillingen nachgewiesen worden. Es stellte sich heraus, 
dab die Leistenzahl bet eineiigen Zwfllingen in viel h6herem MaBe iibereinstimmt 
Ms bet zweieiigen Zwillingen oder sonstigen Geschwistersehaften. 

Gri~neberg hat  nach einer yon ihm gefundenen Formel statistisch 
ausgerechnet, dab die Leistenzuhl zu etwa 70% durch die Erbmasse 
bedingt ist, und dab etwa 30 % auf den Para ty l  o fallen 1. 

I m  Gegensatz zu ihm scheint Bonnevie auf Grund ihrer embryo- 
logischen Studien zu der (Jberzeugung gekommen zu seth, dab die Leisten- 
zahl rein genisch bedingt ist. 

Unentschieden ist ferner die Frage, ob die Leistenzahlen der einzelnen 
Finger erbbiologisch unabh~ngig voneinander variieren, oder ob eine 
gemeinsame Erbanlage ftir s~mtliche Finger existiert. 

Gri~neberg hat seinen Untersuchungen die erste Anschauung zugrunde gelegt; 
er bestimmte unter Anwendung des yon ihm angegebenen Klassensystems die 
quantitativen Werte der einzelnen Muster und stellte sie fiir jeden Mustertypus 

1 Gr~nebergs Forme] basier~ auf der Annahme, dab der auf den Paratyp 
entfallende Anteil die Differenz zwisehen den bei hypdthetiseh erbgleiehen Ein- 
eiern gefundenen Ubereinstimmungen und den bei einer beliebigen Population 
gefundenen, also wohl zufalllg bestehenden Ubereinstimmungen, darsteHe. 
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einzeln (Schleife und Wirbel) zu Variationskurven zusammen. Der Verlauf dieser 
Kurven war ein ziemlich regelm/~Biger, bei den Wirbe]n allerdings nur dann, wenn 
er ]ediglich die grSBere Seite der Muster zur Besiimmung des quantitativen Wertes 
benutzte. Aus dem regelm~Bigen, ungef/~hr der binominalen Verteilung folgenden 
Verlauf der Kurven schlieBt Griineberg mit Recht auf das Vorhandensein einer 
Vielheit yon polymeren Erbfaktoren. Da die yon ihm erhaltenen Kurven am 
ehesten den ]3inomen (1 -~ 1) s bis (1 q- 1) lz entsprechen, nimmt er das Vor- 
handensein yon 8--12 Erbfaktoren, also 4 6 Erbfaktorenpaaren an. Es sei be- 
merkt, dab diese Bereehnungstechnik noeh vor dem Erscheinen yon Gri~nebergs 
Arbeit au~ andersartiger hypothetiseher Grundlage bereits yon Bonnevie bei ihren 
Arbeiten verwandt worden ist. 

Un te r suchungen  geschlossener Fami l i en  sind bisher yon  Griineberg 
n ich t  vo rgenommen  worden.  Es l~Bt sieh also vorlaufig n ich t  sagen, 
wie sich der genauere E rbgang  bei St ichhMtigkeit  seiner A n n a h m e  ge- 
t r enn t e r  Erban lage  fiir die e inzelnen Finger  gestal ten wfirde. Griineberff 
e rwahn t  mi t  1%eeht, dab die yon  ihm erreehnete,  verh~ltnism~Big groBe 
Betei l igung des Pa ra typs  beim Z u s t a n d e k o m m e n  des q u a n t i t a t i v e n  
Wertes  weitere Berechnungen  unsicher  machen  wfirde. 

]3estimmter sind die Ergebnisse,  zu denen  Kristine Bonnevie bei 
hypothet ischer  A n n a h m e  einer gemeinsamen Erban lage  ffir Mle F inger  
schon vor Erscheinen der Arbe i ten  Griinebergs gekommen ist. 

~ber die yon ihr gefibte Methodik der Bestimmung des quantitativen Wertes 
ist in dieser Zeitsehrift bereits eingehend beriehtet worden (11, 147). Entsprechend 
der yon ihr aufgestellten Theorie einer gemeinsamen Erbanlage ffir alle Finger 
bestimmt Bonnevie nicht nut den quantitativen Wert der einzelnen Muster, sondern 
auch durch Addition der zehn Einzelwerte den quantitativen Weft des Gesamt- 
individuums. Das yon ihr benutzte Klassensystem war so eingerichtet, dab die 
Gesamtwerte zwisehen den Zahlen 0 und 100 sehwanken. Ffir die Riehtigkeit 
der yon ihr vertretenen Theorie und ferner daffir, dab die Werte zahlenm/~Big 
nicht v611ig ialsch ausgedriiekt sind, spricht, dab sie in der tI/~ufigkeit ihres Vor- 
kommens ungef~hr die allgemeinen Gesetze des Auftretens yon variablen GrSBen 
in der belebten Natur befolgen, denn die aus ihnen konstruierte Kurve entspricht 
im groBen und ganzen der binomialen Variationskurve. Es mag ferner darauf 
hingewiesen werden, dM] die nach Gesehleehtern getrennten Variationskurven, 
sowie die der Eltern und Kinder nach den yon mir angestellten Untersuehungen 
keine nennenswerten Unterseh~ede voneinander aufweisen. Weitere Bereehnungen 
haben ergeben, dab zwischen den quantitativen Werten der Eltern und denen der 
Kinder eine ziemlich hohe gleichgerichtete Korrelation besteht, die aus dem mir 
zur Verf~igung stehenden Material yon etwa 800 Individuen naeh der Bravaisschen 
Formel auf r ~ + 0,6578 q- 0,0283 errechnet wurde. 

Bonnevie ha t  n u n  auf Grund  weiterer s tat is t iseher  Bereehnungen,  
fiber die gleichfalls in  dieser Zeitsehrif t  referiert  wurde, auf Grund  der 
A n n a h m e  einer Polymerie  der E rb fak to ren  eine Erbhypothese  aufge- 
stellt ,  nach  der der W e f t  der K inde r  innerhMb gewisser, m i t u n t e r  
gr6Berer, m i t u n t e r  kleinerer Grenzen ]iegt, die aus den q u a n t i t a t i v e n  
W e r t e n  der E l t e rn  zu bereehnen sind. 

Bei Nachprf i fung an  geschlossenen Famil ien ,  die vom Verf. gemeinsam 
mJt Wing durehgeffihrt  wurde, stellte sieh heraus, dab die yon  Bonnevie 
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aufgestell te Erbregel  meist  s t immte.  Es fand sich aber auch eine grSgere 
Anzahl  yon  Ausnahmen .  An  inzwischen neu  gesammelten gr6gerem 
Material,  bes tehend aus 222 Fami l ien  mi t  zusammen 402 Xindern ,  habe 
ich d a n n  versucht ,  du tch  Ab~nderung  der Methodik der Bes t immung  des 
qua n t i t a t i v e n  Wertes  zu gfinstigeren t~esultaten zu gelangen. Ich ging 
yon  der A n n a h m e  ans, dag die q u a n t i t a t i v e n W e r t e  der I nd iv iduen  zahlen- 
m~Big d a n n  am r icht igsten ausgedri ickt  werden, wenn die aus den Wer t en  
der Einze]personen der un te r such ten  Popula t ion  gewonnene Variat ions-  
reihe, bzw. Var ia t ionskurve  am besten der Erwar tung ,  d. h. einer idealen, 
ma themat i sch  r icht igen Variationsreihe,  bzw. -Kurve  entspr icht .  Die 
yon  Bonnevie  gewonnene K u r v e  (konstruier t  aus den Wer t en  yon  175 In-  
dividuen)  war zwar halbwegs symmetr isch,  wies aber zwei Zacken auf. "E ' 

/ +/ \'X 
f~ / \ \  '\ ,+ //\', .). 

+s- I l l  

-/! %, 
. /// \', 
,. / / /  

J 70 75 ZU2J 30Y/ ~'0 4,SJdJ$ 50 s 70 75 8085 $025/00(105) 

Abb. 2. Nach Bonnevies Hypothese zu erwartende (strich- 
punktierte), yon Bonnevie beobachtete (gestrichelte) und yon 
Mueller beobachtete (roll ansgezogene) Variationskurve der 

qu. W. der einzelnen Individuen. 

Die yon  mir  aus einem 
Material  yon  821 Ind iv i -  
duen  konst ru ier te  K ur ve  
zeigte eine dentl iche 
Linkszipfl igkeit  (Abb.2). 
Der Mit telwert  M be- 
t rug  s ta r t  der idealen 
Zahl 50 M - -  45,66 
:~ 0,7196, erreichte also 
auch bei Beriicksichti- 
gung des dreifachen mi t t -  
leren Fehlers n ieht  die 
Zah150 (s. Anm.  S. 410). 

Die Abi inderung der 
Methodik erfolgte auf 
folgender. Basis : 

Naeh den Feststellun- 
gen yon Schlaginhau#n, 

Wilder, Whipple, F~rd u. a. scheint in der phylogenetischen Tierreihe die Gestalt 
der Muster bis zu einem gewissen Grade yon der Gr6ge und HShe des Tastba]lens 
abhi~ngig zu sein, dem sic entsprechen, und zwar derart, dab mit hohen Tastballen, 
die wir vorzugsweise bei ttalbaffen und niederen Allen finden, Wirbel kombiniert 
sind, und dab mit dem Niediiger- und Kleinerwerden der Ballen bei den hSheren 
Affen und Menschen sich die Muster zun~chst zu Schleifen und schlieglich zu B6gen 
reduzieren k6nnen. (Herrschende Theorie yon Schlaginhau/en. ) Die Schleifen w/~ren 
danach als vereinfachte \u die ]~Sgen als vereinfachte Schleifen zu betrachten. 
Entsprechend dieser Lehre kann man vielleicht hypothetisch eine i~hnliche Ent- 
stehungsweise der Schleifen und B6gen in der Ontogenle des 1V[enschen annehmen. 
Wir wissen durch die Untersuchungen yon Retzius, dug die Tastballen der Hohlhand 
und der Finger in ffiihen embryonalen Entwicldungsstufen deutlich erh6ht sind 
(Abb. 3) und da6 sic sich im Laufe der Entwicklung abflachen. Wir wissen ferner, 
dab beim Menschen alle mSglichen Ubergangsstufen zwischen Wirbel und Schleife, 
zwischen Schleife und t~ogen und schlieBlich auch direkt zwischenWirbel und Bogen 
vorkommen. Es steht nach unseren bisherlgen Kenntnissen der hypothetischen An- 
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nahme niches im Wege, dag in den ersten Entwicklungsstadien die meisten Muster 
urspriinglich als Wirbel angelegt sind, die sieh erst im Laufe der embryonMen Ent- 
wieklung zur Sehleife oder zum Bogen reduzieren. Man kann daher vielleicht 
hypothetiseh die Schleife aueh beim Menschen als reduzierten Wirbel ansehen. 

Abb.  3. g e c h t e  HaI ld  eines 3 2 r a m  langen Abb. 4. l~egelm~iBig gebaute  Schleife. 
menschHchen E m b r y o s .  (Nach t~etzius.) 

Abb. 5 a - - c .  Beisl)iele yon  Schleifen, die als tJberg~nge zu Wirbehnus te rn  aufgefaSt  win'den. 

Abb. 5a.  Andeu tung  einer Zwillingsschlinge. Abb.  5b.  Andeu tnng  einer Zentra l tasehe.  

Nun scheint es aber aueh, wie es Schlaginhau/en zuerst ausgesprochen, 
und Bonnevie dureh statistische Berechnungen wahrsehein]ich gemaeht 
hat, aueh Seh]eifen zu geben, die ursprfing- 
]ich bereits Ms Sehleifen und nicht als Wir- 
bel angelegt worden sind, die man also nieht 
als Ubergangsformen zwisehen Wirbel und 
Bogen ansehen darf. I)iese Schleifen haben 
einen besonders regelm~gigen Bau (Abb. 4), 
w~ihrend die tJbergangsschleifen (Abb. 5) 
Unregelmagigkeiten im Aufbau aufweisen, 
die ich Ms l~udimente eines urspriinglichen 
VVirbelmusters auffassen m6ehte. AIs solehe 
t~udimente wurden hypothetisch angesehen : Abb. 5e. Andeutung einer Seiten- 

tasche.  
Schleifen, in deren Kern man die Andeutung 
einer Zwi]lingssehlinge (Abb. 5 9) oder einer Zentraltasehe (Abb. 5 b) sehen 
konnte, sowie Schleifen, die an der dem Delta entgegengesetzten Seite 
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eine Gabelung oder eine Anzahl  blind endender Linien aufwiesen (Abb. 5 e). 
Vielleieht handel t  es sieh hier um die Andeu tung  einer Seitentasehe. 

Naeh der yon Bonnevie ursprtinglieh angegebenen Bereehnungsar t  
des quant i ta t iven  Wertes k6nnen die Wirbel im ttSehstfalle den 
~::~ Wer t  10, die Sehleifen im 

::: I H6ehstfalle nu t  den Wer t  5 
l:s - erreiehen. Dies ist bereeh- 170 

::o tigt,  wenn die Sehleifen nu t  
:Y5 :e: zuriiekgebildete, urspriing- 
::~ liehe Wirbel sind, es ist aber 
::o 7 nieht  bereehtigt,  wenn die 
s:~- betreffende Schleife t in  ur-  
8: ~ spriinglieh bereits als 
: : _  Sehleife angelegtes Muster 
s : -  ist. I n  diesem Falle mtil3te 
:s man den Wer t  h6her  an- 
:: setzen. Die kritische Dureh-  
1~ 1 I I l l l I I i I sicht der bei den zllerst 

-d d 7d 2Y : d  Cd d5 :Y 7d 8d YY /OY 

Abb.  6. X u r v e  der  qll. W. der einzelnen Personen  nach  durehgefiihrten Unter- 
Verdo!0pelung der Wer te  der  , ,nrsprf ingl ichen" Schleifen. snchungengefundenenAus-  

nahmen  ergab, dag die die 
Ausnahmen  darstellenden Kinder  die erwarteten Wer te  deshalb nieh# 
erreichten, well sie viele Schleifen besaBen, deren quant i ta t ive  Wer te  
180 - -  
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Abb. 7. K i n ' r e  der  qu. W. der einzelnen l%rsonen 
nach  ]~rhShung der  Wer te  der  , ,m 'spr i ing l ichen"  

Schleifen u m  die Hiilfte.  

im tt6ehstfalle ja nur  die Zahl 
5 erreichen k6nnen.  Aueh er- 
kannte  man beim Vergleich der 
idealen und der yon uns erhal- 
tenen Variat ionsknrve,  dab die 
Kurve  sich Inehr der idealen 
anpassen wtirde, wenn d ieWer te  
u m  40- -50  herum h6her wgren. 

Wir  gaben zungchs t  probe- 
weise den urspriingliehen Sehlei- 
fen die gleichen Werte wie den 
Wirbeln, erh6hten also ihre bis- 
herigen Werte  auf das Doppel t  e. 
Die Kurve,  die M r  danaeh er- 
hielten, wies einen welt naeh 

rechts verschobenen Gipfel auf (Abb. 6), die Erh6hung  war also zu  
groB gewesen. Auch nach Erh6hung  um die Hglf te  des Wertes war der 
Kurvengipfel  noeh naeh reehts versehoben (Abb. 7). Nach  Erh6hung  
um 1/4 des Wertes  erhielten wir eine der idealen Kurve  weitgehend an- 
gengherte  Variat ionskurve,  die auf Abb.  8 dargeste]lt  ist. Der Mittel- 
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weft der dieser Kurve zugrunde ]iegenden Variationsreihe betrug 
M - -  49,29 4- 0,6816, die Streuung (Standardabweichung) naeh vor- 
genommener Korrektur o ~ 4-19,13, der Variationskoiffizient v ---- 39,623. 
Der Mittelwert entspricht also unter Beriicksiehtigung des mittleren 
Fehlers dem idealen Mittelwert 50. 

Nunmehr wurde das vorhandene Material nach Umrechnung der 
quantitativen Werte noch einmal durchgesehen. Es fanden sich keine 
neuen Ausnahmen, und auch die vorher festgestellten Ausnahmen waren 
jetzt nieht mehr vorhanden, bis auf eine. I-Iier hande]te es sieh jedoch 
um eine umherziehende Arbeiterfamilie, die erst kurze Zeit im Orte 
ans~ssig war, fiber deren t terkunft  sonst niehts in Erfahrung gebracht 
werden konnte. Sie ~var --  ]eider --  in der ersten Zeit unserer Unter- 
suchungen mitdaktyloskopiert worden, weil sie mit einer anderen kinder- 

37,4 
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Yariationskurve der qu. W. naeh Ab~nderung der Sehleifen und ideale 
Verteilungshlu've (ideale ~urve  gestrichelt). 

reiehen LandwJrtsfamilie in einem Hause wohnte und sieh zur Hergabe 
der Fingerabdrficke freiwillig bereit er!d~rt hatte. Naehtrgghche Nach- 
forschungen fiber die Legitimit~t des Kindes waren nicht mehr mSglieh, 
da die Yamilie inzwischen mit unbekanntem Ziel verzogen war. 

Inzwischen ist das Material noch etwas erg~nzt worden; dutch freund- 
liche VermittIung yon Herrn Studienrat Dr. B o n n e t ,  Frankfurt  a. M. hatte 
ieh Gelegenheit, auf dem Familientage der Waldenser Fami]ie B o n n e t ,  

Pfingsten 1929 in Limburg a. d. Lahn, 13 miteinander verwandte voll- 
st~ndige Familien mit insgesamt 32 Kindern zn daktyloskopieren. Die 
nach der geschilderten Modifikation festgestellten quantitativen Werte 
dieser Kinder wiehen yon der Erwartung nicht ab. Das Gesamtmateria], 
an dem die aufgestel]ten Erbregeln nachgeprfift sind, betr~gt somit 
235 Familien mit zusammen 434 Kindern. 

In der Zeit der Vornahme der erw~hnten Untersuchungen hat K r i s t i n e  B o n n e v i e  
die Methodik der Feststellung des quantitativen Wertes aueh ihrerseits ge~ndert. 
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Auf Grund morphologiseher Studien an Embryonen kam sie zu der Anschanung, 
dab das Papillarmusterbild bis zu einem gewissen Grade yon dem Verlauf der 
Nn. papillares abh/~ngig ist. Sind die Abst~tnde zwischen der Insertion der Aus- 
l~ufer der lateralen und der medialen Aste dieser Nerven gering, so so]len B6gen 
entstehen, sind sie groB, so sollen Schleifen oder Wirbe] zustande kommen. Ob nun 
eine Schleife oder ein Wirbel entsteht, sell zum Tell auf die erblich bedingte Lage 
des Musterzentrums, zum Teil aber anch auf zufitllige entwicklungsmeehanische 
Einfltisse im Verlaufe des embryonalen Waehstums (Oberfl~chenkriimmung} 
zuriickzuf~hren sein. Aus diesem Grunde stellt sic prinzipiell die Sehleifen den 
Wirbeln gleich (nieht, wie ieh, nur einzelne Sehleifen); sie benutzt zur Feststellung 
des quantitativen Wertes jetzt nur die breitere Seite des Wirbels. Auf Verwendung 
eines Klassensystems verzichtet sic neuerdings, aus der auch yon Gri~neberg publi- 
zierten Erwggung heraus, dab sich Zufglligkeiten in der Ausz~ihlung an sich schon 
dureh die Bereehnung des Mittelwertes aus allen zehn Fingern einer Person aus- 
gleichen. Die naeh Vermehrung ihres Materials yon Bonnevie konstruierte Va- 
riationskurve entsl0rach aber nieht der Erwartung, sie wies eine deutliche Sehiefheit 
naeh rechts auf. Diese Sehiefheit fiihrt Bonnevie auf falsehe Berechnung der 
B6gen zuriick, die Kurve ngherte sieh stark der Erwartung, wenn sie zur Auf- 
stellung der Variationsreihe nur Personen benutzte, bei denen ]~6gen nicht vor- 
kamen. Weitere Untersuehungen werden yon ihr in Aussicht gestellt. 

Da  sieh die Un te r snehungen  a~ff dem eben besprochenen  Gebie te  
noch v6ll ig im Flnl3 befinden,  k a n n  man  absch] iegend zu ihnen noch  
n i ch t  Ste] lung nehmen.  DaB der  q u a n t i t a t i v e  W e f t  zum mindes ten  
zum grSBten Tell  erb]ich bed ing t  ist ,  k a n n  nach  den bisher igen Ergeb-  
nissen wohl als sicher gel ten.  Bezfiglieh des Erbganges  im einzelnen 
s ind alle Unte r sucher  da r in  einig, dab  die Gr6Be des Wer t e s  yon  e iner  
Vielhei t  sieh in  ihrer  W i r k n n g  summierender  E r b f a k t o r e n  abh~ingig is t .  
U m s t r i t t e n  i s t  noch die Frage ,  ob eine gemeinsame,  den  W e f t  al ler  
F i n g e r m u s t e r  be s t immende  E r b a n l a g e  exis t ier t ,  oder  ob die q n a n t i t a -  
t iven  W e r t e  der  einzelnen F inge r  sich unabhi ing ig  vone inander  ver-  
erben.  Unsieher  i s t  aueh noeh die Zahl  der  E r b f a k t o r e n p a a r e ,  m a n  

v e r m u t e t  4 - - 6 .  
Vom ger ieh t l ich-mediz in isehen  S t a n d p u n k t  aus i s t  es v ie l le icht  auch 

n ich t  ohne W e f t ,  dab  diese s ta t i s t i seh  an grSl3eren F o p u l a t i o n e n  gewon- 
nenen  Ergebnisse  naeh  gewissen 24_nderungen der  ursprf ingl ieh yon  
Bonnevie angegebenen Method ik  aueh der  Naehpr t i tnng  an einer grSBeren 
Anzah l  gesehlossener Fami l i en  s tandhie l ten .  W e n n  m a n  aueh anf G r u n d  
wei terer  erbbiologiseher  Un te r suchungen  wahrscheinl ieh  gezwungen sein 
wird,  die Methodik  und  die b isher  aufges te l l ten  Theor ien  in  diesem oder  
j enem P u n k t e  zu hndern,  so i s t  es doch wohl  bereeht ig t ,  die I-IoHnnng 
auszusprechen,  dag  die gewonnenen E n d r e s u l t a t e  un te r  Zugrnnde legung  
der  in der  E in le i t~ng  gemach ten  Ausff ihrungen fiber die Anslegnng des 
anzuwendenden  Gesetzes einen gewissen p rak t i s chen  W e f t  haben  werden.  

2. Index.  
Bcziiglich der Tcchnik der Feststellung der Indices der Papillarlinienmuster 

und der Bestimmung der Merkmale C (zirkular), M (intermedi~r) und E (elliptiseh 
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bei den einzelnen Fingern und beim Gesamtindividuum, verweise ich anf die frfihere, 
yon mir gemeinsam mit Ting verfaBte VerSffentHehung in dieser Zeitsehrift. 

Naehprfi~ung der  yon  Bonnevie aufges te l l ten  Theorie,  naeh  der  sich 
das  Merkmal  E d o m i n a n t  gegenfiber dem Merkmal  C ve rha l t en  solle, 
e rgab,  dab  eine Dominanz  yon  E fiber C im Sinne einer m o n o h y b r i d e n  
K r e u z u n g  n ich t  bes teht .  Obe r  die Ver te i lung der  N a c h k o m m e n  be- 
s t i m m t e r  E l t e r n k o m b i n a t i o n e  n g ib t  folgende Tabel le  Auskunf t :  

I. 73 Elternpaare C • C IV. 19 Elternpaare M • M 
Kinder Kinder 

C M E Summe C M E Summe 
117 2 0 ]19 16 l0 3 29 

II. 56 Elternpaare C • M V. 20 Elternp~are M • E 
Kinder Kinder 

C M E Summe C M E Summe 
57 35 7 99 9 13 22 44 

III.  44 Elternpaare C • E VI. 9 Elternpa~re E • E 
Kinder Kinder 

C M E Summe C M E Summe 
32 29 24 85 0 3 20 23 

l~bersieht fiber die Veiteilung der Nachk0mmen bestimmter Elternkombi- 
nationen auf die Gruppen C, ~ und E. 

C bedeutet: AUe Muster sind zirkul~r. E bedeutet: Reehts und Hnks ist 
mindestens je ein MUster e]liptiseh. Alle iibrigen Individuen gehSren zur Gruppe M. 

Aus der  Tabel le  geh t  hervor ,  dab  ein Uberwiegen  yon  C fiber E bei 
K i n d e r n  aus  E l t e r n v e r b i n d u n g e n  C • E n ich t  nachweisbar  ist ,  sie is t  
es auch d a n n  nicht ,  wenn m a n  die Bes t immung  der  E igensehaf ten  C 
und  E bei  E l t e r n  und  K i n d e r n  auf  eine m6gliche Weise  va r i i e r t  (n~here 
Ausff ihrungen hier i iber  siehe Z. A b s t a m m g s l e h r e  56, 355ff).  Aueh  
ve r t r~g t  sich die A n n a h m e  einer Dominanz  yon  E fiber C n ich t  m i t  
der  sowohl yon  Bonnevie als auch yon mir  gemach ten  Beobach tung ,  
dab  aus E l t e r n v e r b i n d u n g e n  E • E nur  E,  bzw. M-Kinde r  hervorzu-  
gehen seheinen.  Das  w~re aber  bei  A n n a h m e  einer e infaehen ~)ominanz 
nur  d a n n  zu e rwar ten  gewesen, wenn es sich bei den  E l t e rn  ledigl ich u m  
t t o m o z y g o t e n  hande]n  wfirde. DaB dem so ist ,  i s t  aber  r ech t  unwahr-  
seheinlieh,  t t a n d e l t  es sich ~ber  bei den E l t e r n  um He~erozygoten,  so 
miiBte theore t i sch  e in  Vier te l  der  K i n d e r  der  Ka tegor i e  C angehSren.  
Der  E rbgang  i s t  daher  wahrscheinl ich  kompl iz ie r te r ,  und  man  i s t  v e r -  
sueh t  naehzurechnen ,  ob n ich t  ~hnliehe Verh~l tnisse  vor l iegen kSnnten ,  
wie bei  der  Vererbung  des q u a n t i t a t i v e n  Wer tes .  U m  dies in Angrif f  ~ 
n e h m e n  zu kSnnen,  wird  m a n  zun~tchst danach  t r a e h t e n  mfissen, ~hn- 
lieh wie be im q u a n t i t a t i v e n  W e r t  dureh  geeignete  Rechenope ra t ionen  
aus den  10 E inze lwer ten  der  F i n g e r  eine einzige, ffir das  Gesamt ind i -  
v i d u u m  gfi l t ige Zah l  zu erhul ten.  Dabe i  i s t  natf i r l ieh Voraussetzung,  
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dal~ es e ine  gemeinsame Erbanlage ffir die Muster der 10 Finger gibt. 
Man kann so vorzugehen versuehen, da$ man die Indices s~mtlicher 
Finger bestimmt und die Additionssumme bzw. das arithmetisehe Mittel 
zun~chst hypothetiseh als zahlenm~$igen Ausdruek fiir den Index des 
ganzen Individuums ansieht. Wie bei der Berechnung der quantitativen 
Werte kSnnen wir auch hier annehmen, da$ dieser Wert zahlenm~$ig 
d a n n : a m  richtigsten ausgedriiekt ist, wenn die aus den Werten der 
untersuchten Population konstruierte Variationskurve der idealen an- 
gen~hert ist. 

Zur Zeit des Abschlusses meiner eigenen Untersuchungen hat Bonnevie bereits 
ein derartiges Veffahren eingesehlagen. Sie ging dabei unter Ab/~nderung der 
yon ihr urspriinglich angegebenen Methodik wie folgt vor: Die Indices der ein- 
zelnen Finger wurden ohne zeitraubende Konstruktion mit der MeBplatte yon 
Zeiss ausgemessen (genauere Technik siehe Z. Abstammgslehre 50, 242, dazu yon 
mir ge~ul~erte Bedenken gegen die yon Bonnevie geiibte Bestimmung der BSgen 
in der gleichen Zeitsehrift 56, 314 u. 361). Auf eine Ausmessung der an sieh 
sehon breiten Daumen verzichtete sie, weft die Messung in vlelen F/~llen zu un- 
genau und sehwierig sei und bei der Entstehung des Index des Daumens auch 
nieht genotypiseh bedingte Einfliisse m6glieh seien. Die in Prozenten an- 
gegebenen und mit 10 multiplizierten Indexzahlen der einzelnen Finger wurden 
zusammenaddiert und durch 8 (Zahl der gemessenen Finger)dividiert. Die aus 
einer Population yon 373 Individuen gewonnene Variationskurve zeigt nach den 
yon Bonnevie erhaltenen Resultaten eine relativ symmetrische Gestalt (Mittel- 
wert M ~ 77,8 • 0,7, idealer Mittelwert 75). 

Die von mir unternommenen Versuche, die won Bonnevie begonnenen 
Bereehnungen naeh der neuerdings yon ihr eingesehlagenen Methode 
innerhalb eines Teiles des mir zur Verfiigung stehenden Materials 
(Fingerabdrfieke der Waldenser Familie Bonnet) naehzuprilfen, ergaben 
bisher kein sehr gfinstiges Resultat. Die erhaltene Variationskurve ist 
einzipflig, weist aber eine deutliehe Schiefheit naeh links auf (n ~ 75, 
M ~ 116,66 ~= 3,413, idealer Mittelwert 135). Da das yon mir benutzte 

Material  gering und der mittlere Fehler reeh~ hoeh ist, mSchte ich aus 
diesem Ergebnis vorl~ufig keine allgemeinen Sehlfisse ziehen. 

Vergliehen wurden aueh die zahlenm~f3igen Indexwerte der Kinder 
mit denen der Eltern. Die Werte der Kinder lagen wohl im allgemeinen 
innerhalb der elterliehen Werte, doeh ergaben sieh einige Ausnahmen, 
und zwar bei 9 won 32 Kindern. 

Die bisher vorliegenden Untersuchungen haben au$er dem allge- 
meinen Eindruck, dal~ bei der Entstehung des Index erbliehe Bezie- 
hungen mitsprechen, sichere Resultate fiber den Erbgang im einzelnen 
nicht ergeben. Die anfangs yon Bonnevie aufgestellte Theorie hat sich 
als unrichtig erwiesen. 

Trotz dieser unsieheren Grundlagen habe ich das zur Verfiigung 
stehende Material nach gerichtlich-medizinischen Gesiehtspunkten 
durchgesehen. Dabei ergaben sieh folgende Erfahrnngss~tze: 



Erblichkeit des Reliefs der Hohlhand und der Fingerbeeren. 421 

1. Nachkommen yon Eltern, die an beiden Handen mindestens je 
1 E-Muster besitzen, haben mindestens an einer Hand irgendein E-Muster 
(in meinem Material 9 Elternpaare mit zusammen 23 Kindern). 

2. Bei den Eltern yon Kindern, die an beiden I-I~nden mindestens 
ein E-Muster haben, finder sieh mindestens an einer Hand eines der 
Eltern gleiehfal]s ein E-Muster (42 Elternpaare mit insgesamt 76 Kindern). 

3. Die Nachkommen yon Eltern, welche ]ediglich C-Muster haben, 
haben in der bei weitem iiberwiegenden Mehrzahl yon F~llen gleichfalls 
lediglich C-Muster. Es kommen aber auch g~nz vereinzelt E-Muster, 
bzw. E angen~herte Muster vor, a]lerdings nur an einer Hand (bei 
2 Kindern yon 119). 

Ffir gerichtlich-medizinische Be]ange ist es nun noch yon ~usschlag- 
gebendem Interesse, ob die Indices bei st~rkerem oder geringerem Druck 
bei der Fingerabdrucknahme oder im Latffe des Wachstums sich nieht 
in so erhebliehem MaBe ~ndern k6nnen, d~B bei praktiseher Anwendung 
mSglicherweise Fehlresultate entstehen. 

Dal3 die Indices bei mit st~rkem Druek hergestellten Abdriicken 
sieh verbreitern, wurde dureh Versuehe festgestellt. Der Index schwankte 
aber nut in relativ geringem Ausm~e ,  im H6ehstfalle um 0,03, eine 
Fehlergrenze, die man vielleicht noch in Kauf nehmen kann. 

Doeh scheint nach den bisher vorliegenden Ergebnissen im Laufe 
des Waehstums der Kinder eine gr61~ere Ver~nderung des Index ein- 
treten zu kSnnen. Wir fanden bei 2- bis 6j~hrigen Kindern nach einer 
Beobachtungszeit von 21/2 Jahren Differenzen yon 0,01, 0,04, 0,12 und 
0,15, also Zahlen, die bei etwaigen Gutaehten Fehler verursachen k6nnen. 
Es ist aus diesem Grunde fr~glich, ob die Methode der Indexbestimmung 
(ausgenommen vielleicht in ganz extremen Fgl]en 1) fiir die gerichtlich- 
medizinisehe Praxis in Frage kommen wird, selbst dann, wenn weitere 
erbbiologische Untersuchungen zu eindeutigeren Ergebnissen fiihren 
so]lten. 

3. und 4. Musterriehtung und Tendenz zur Versehlingung. 
Des weiteren sind die erbliehen Verh~ltnisse der Entstehung yon R~dial- 

mustern (Bonnevie und Gri~neberg) und yon verseMungenen Mustern studiert 
worden (Bonnevie). Bei der Naehprfifung gewann auch ieh den Eindruek, dad 
bei den Kindern im allgemeinen nur dann radiale Muster und versehlungene 
Muster vorkamen, wenn auch bei den Eltern die gleichen Muster nachzuweisen 
waren, und weiterhin, dal3 im Falle des Vorkommens dieser Muster bei beiden 
Eltern aueh die Kinder gleiche Muster aufweisen, doeh wurde bei meinem Material 
diese Effahrungsregel so oft durehbrochen, dal~ eine gerichtlich-medizinische 

i Naeh yon mir angeste]lten :Bereehnungen (Z. Abstammgslehre 56, 367) 
wiirde die Wahrscheinliehkeit des Ausschlusses bei Anlegung eines so strengen 
Mal3stabes, dal~ dutch das Wachstum oder dutch Unsicherheiten der Technik 
bedingte Fehler unschadlieh werden, Verschwindend gering sein, sie wfirde etwa 
0,7% der Kinder betragen. 
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Anwendung nicht in Frage kommt. Ich glaube daher, auf eine Wiedergabe yon 
Einzelheiten verzichten zu kSnnen. (N~heres siehe Z. Abstamragslehre 56, 367ff. 1) 

5. Mustertypus. 
DaB auch die Art des Mustertypus (Wirbel, Schleife, Bogen) dureh erbliche 

Einflfisse zum mindesten zum Tell bedingt ist, ist zuerst durch die Untersuchungen 
yon Poll an Zwillingen wahrscheinlich gemacht worden. Aueh Bonnevie kam auf 
Grund yon embryologisehen Studien zu der Auffassung, dab der Mustertypus 
zu einem gewissen, allerdings kleineren Teil yon der erb]ieh bedingten Anlage des 
Musterzentrums abh~ingig ist, zu einem grSBeren Teil allerdings yon entwieldungs- 
mechanischen Einflfissen, speziell der Art der Oberfls der embryo- 
nalen Fingerkuppen. I~euerdings hat Gri~neberg einschl~gige Berechnungen an 
ein- und zweieiigen Zwillingen angestellt. Er ~and bei 390 homologen Fingern 
yon Eineiern ~bereinstimmung in 80,00 =i= 2,03%, bei 317 homologen Fingern 
yon Zweieiern nut 63,45 =t= 2,70% ~bereinstimmungen im Mustertypus. Er 
land weiterhin bei Besichtigung seiner Stammb~ume, dab bei den F-Gene- 
rationen aus Wirbeln der ElternWirbel, Schleifen und BSgen und aueh aus Schleifen 
der Eltern Wirbel, Schleifen und BSgen hervorgehen kSnnen. Diese Erseheinung 
erkl~rte er durch die hypothetisehe Annahme, da~ der Mustertypus dureh zwei 
Faktorenpaare XX (Wirbel) und YY (Schleife) bestimmt werde, derart, dab 
u fiber X und daB u 1 6 5  fiber XX, daB dagegen XX fiber Y epistasiere 2. 

I m  einzelnen ergeben sich dann  folgende )/ISglichkeiten: 

XXYY Schleffe Xxyy Wirbel 
XXYy xxYY 
XXyy } wirbel xxYy } Sch]eife 

XxYY ~ Schleife xxyy Bogen. 
XxYy ] 

I s t  diese Erbtheor ie  richtig und  unterstel l t  man,  wie Gri~neberg 
annimmt ,  da~ die Erbanlagen  der einzelnen Finger voneinander  unab- 
hi~ngig sind, so kann  aus der Kombina t ion  Bogen • Bogen, also x x y y  
• x x y y  n~r ein Bogen entstehen, eine Gesetzm~Bigkeit, deren Zutreffen 

ohne weiteres eine praktisehe gerichtlich-medizinische Anwendung er- 
mSglichen wfirde. 

Aus diesem Gesichtspunkt  heraus habe ich das gesamte, mir zur 
Verffigung stehende Material darehgesehen. Es kam nur  ein El te rnpaar  
vor, das an  dem gleiehen Finger, und zwar dem reehten 3. Finger je 
einen Bogen besaB; die 2 Kinder  besal~en gleiehfalls BSgen, jedoeh be- 
land  sich nur  bei einem dieser Kinder  der Bogen an dem gleiehen Finger 
wie bei den Eltern,  bei dem 2. Kinde wies der 2. rechte Finger (nicht der 
3. rechte) einen B o g e n  auf. Anhal t spunkte  daftir, da~ das betreffende 
Kind  unehelich ist (2. Kind  eines mit t leren Beamten),  bestehen nieht. 

i Neuerdings lehnt Bonnevie die Erblichkeit der Musterrichtung ab. 
Unter Epistasie versteht man Deckung in dem Sinne, dab die gedeckte 

(hypostatisehe) Eigenschaft wegen Anwesenheit der gedeekten (epistatischen) 
Eigensehaft nicht manifestieren kann. Der Begriff Epistasie ist mit Dominanz 
nieht identisch. Eine Dominanz im strengen Sinne gibt es nur bei einfach hetero- 
zygoten Wesen, wahrend beim Vorliegen einer Epistasie yon Dominanz nieht die 
Rede zu sein braucht (Johannsen). 
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Trotzdem geniigt wohl diesc eine Beobachtung noch nicht, um das Nieht- 
zutreffen der yon Griineberg attfgestellten Theorie zu bcweisen. Man wird 
weiterc Ergebnisse abwarten mfissen. 

Sollte Griinebergs Theorie inso~ern nieht zutreffcn, dab fiir die ein- 
ze]nen Finger unabhi~ngige ]~rbanlagen nicht existieren, so gewinnt die 
Frage an Interesse, wie sieh fiberhaupt Kinder verhalten, deren Eltern 
beide mindestens an einem Finger einen Bogen besitzen und ferner, 
wie sich Eltern yon Kindern beziiglich des Mustertypus verhalten, 
welche unter ihren Fingermnstern mindestens einen Bogen aufweisen. 

Durchsicht des Materials naeh dieser l%ichtung bin ergab folgendes: 
Es fanden sich 8 Familien, bei denen die Eltern beide mindestens 

1 Bogen besal?en. Von den insgesamt 14 Kindern dieser Eltern wiesen 
10 gleichfalls mindestens ] Bogen anf, bei den iibrigen 4 waren zwar 
nicht BSgen vorhanden, wohl aber niedrige Sehleifen (bis zu 6 I in ien 
zwischen Kern und Delta). Von den Eltern dieser 4 Kinder besitzt im 
1. Fall der Vater einen Bogen, die Mutter 2 BSgen, im 2. Fall dcr Vater 
einen, die Mutter 6 BSgcn, im 3. Falle Vater und Mutter je 1 Bogen 
and im 4. Falle der Vater 1 Bogen, die )/Iutter 4 B6gen. 

Unter den Kindern des mir zttr Verfiigung stehenden Materials 
fanden sich BSgen bei 51 Nachkommen aus 43 Familien mit insgesamt 
99 Kindern- In 19 Fi~]len kamen bei den Eltern dieser Kinder BSgen 
nicht vor. Von diesen waren in 6 F~llen bei nur cinem der beiden Eltern, 
in 3 F~llen aber bei keinen der Eltern niedrige Schleifen (wiederum bis 
zu 6 Linien zwischen Kern und Delta) nachzuwelsen. Bei den rest- 
lichen 10 Elternpaaren waren weder B6gen noch niedrige Sehleifen vor- 
handen. 

Die Deuttmg dieser Befunde mul3 zwcifelhaft bleiben; es ist m6g- 
lich, dal3 bier eine Vererbung des Mustertypus nach einem noch nicht 
durchsiehtigen Erbgang vorliegt. Wahrscheinlicher abet scheint es mir, 
dab es sieh bier um die Folge yon Vererbung des quantitativcn Wertes 
handelt. Wir wissen, dab aus Elternpaaren mit niedrigen quantitat iven 
Werten im allgemeinen auch Kinder mit niedrigen Werten hervorgehen. 
Da aber der quantitat ive Wert  durch das Vorkommcn yon B6gen niedrig 
gehalten wird, wird man im allgemeinen beim Vorkommen yon BSgen 
bei den Eltern auch bei den Kindern BSgen oder wenigstens niedrige 
Muster antreffen. Anwendungsm6glichkeiten ftir die gerichtlich- 
medizinische PraMs m6chte ich in den erwi~hnten Untersuehungsergeb- 
nissen nicht sehen. 

In  der t tauptsache um den Mustertypus dreht es sich wolff aueh 
bei dem yon Poll und seinen Mitarbeitern ausgearbeiteten System, das 
nach Polls und Lauers Darstellung jetzt  bereits sicher genug fundiert 
ist, um in praktisehen Fgllen einen Ausschlul3 der Vaterschaft zu ge- 
wghrleisten. 

Z. f. d. ges. Gerichtl. ]~edizin. 17. Bd. 28  
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Poll hat zungchst an einem Material yon 120 eineiigen Zwillingspaaren fiir 
jeden Mustertyp die innerhalb eines Zwillingspaares an homologen Fingern vor- 
kommenden Abweichungen ermittelt. Diese voneinander abweichenden Muster 
faBt er in der Voraussetzung, dab Eineier erbgleich sind, als versehiedene Aus- 
drueksform der gleiehen erbliehen Anlage auf. Den Spielraum dieser Abweiehungen 
bezeichnet er als biologische J~quivalenzbreite des Musters. Naeh den yon ihm 
gewonnenen Ergebnissen, die anscheinend im einzelnen noch nieht genauer publi- 
ziert sind, liegen die Muster der einze]nen Finger der Kinder stets innerhalb der 
Aquivalenzbreite der Muster der entspreehenden Finger der Eltern. Allerdings 
kommen gelegentlich StOrungen dieser GesetzmgBigkeit durch das sog. Symmetrie- 
prinzip zustande. Wie Poll gefunden hat, ist innerhalb des yon den Eltern ver- 
erbten Baumaterials die Tendenz wirksam, Unterschiede zwischen den Muster- 
eigenheiten entspreehender Finger der rechten und linken Hand zu nivellieren. 
Wenn also die Muster eines Kindes auBerhalb der extremen Grenzen der Aquivalenz- 
breiten der Mutter und des angebliehen Vaters liegen, so mug man sieh zun/~ehst 
devon iiberzeugen, ob die gdundenen Abweichungen der kindlichen Muster nieht 
als Auswirkung dieses Symmetrieprinzips aufgefaBt werden kSnnen. Ist dies nicht 
der Full, so kann der Exzeptionist nach Poll als Vater mit einer vor Gericht ver- 
wertbaren Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Da Poll  und seine Mitarbeiter ihre Ergebnisse bisher nur in kfirzeren 
Referaten ohne Ausffihrung yon Einzelheiten verSffentlicht haben, ist 
eine genauere Referierung der Methodik und eine kritisehe Stellung- 
nahme nieht mSglieh. 

Sehlul~bemerkungen. 

Die vorliegenden erbbiologischen Untersuchungsergebnisse berecb- 
tigen zu der Annahme, dab des gesamte Liniensystem der Hobihand und 
der Fingerkuppen wenigstens zu einem guten Tell erblieh bedingt ist. 
Absehlief3ende Ergebnisse liegen, abgesehen yon den yon Poll  dureh- 
gefiihrten Untersuehungen, noeh nirgends vor. Am weitesten ins Ein- 
zelne sind die Untersuehungen fiber die Erblichkeit der Leistenzahl der 
Muster gegangen. Doeh sind aueh bier Theorien, die anfangs sicher 
erschienen, spgterbin wieder unsicherer geworden. Die Untersuehtmgen 
sind aueh hier noch im Flu$. 

Wghrend man yon den meisten anderen der untersuchten Merkmale 
bereits jetzt vermuten kann, dad sieh praktische geriehtliehrmedizinisehe 
VerwendungsmSglichkeiten wohl nicht ergeben werden, sprieht nach 
den bisher vorliegenden Resultaten einiges daffir, zum mindesten niehts 
dagegen, dal~ die Methode der Bestimmung des quantitativen Wertes 
in dieser oder jener Form sich ffir die geriehtlich-medizinische Pra~s  
eignen wird. Hoffnungen gleieher Art, die ich an die erzielten Ergeb- 
nisse bei Untersuchung der erbbiologischen Verhgltnisse des  Indices 
der Muster frfiher knfipfen zu kSnnen glaubte, sind dadurch reduziert 
worden, daf~ der Index in den ersten Lebensjahren gewissen, mitunter 
nieht ganz unerheblichen _~uderungen zu nnterliegen seheint. 

Zu den Mitteilungen Polls, naeh denen sieh ein yon ihm ausgearbei- 
tetes System bereits jetzt zur Anwendung in der gutacht]iehen Praxis 
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e igne t ,  k ~ n n  - -  wie  bere i t s  o b e n  e r w ~ h n t  - -  n i c h t  S t e l l u n g  g e n o m m e n  

werden ,  da  n a e h p r f i f b a r e  M i t t e i l u n g e n  f iber  E i n z e l h e i t e n  zu r  Ze i t  des  

Absch lus ses  de r  A r b e i t  n o c h  n i e h t  vor ] iegen .  

A u c h  w e i t e r h i n  w/~re es wf insehenswer t ,  d~B m a n  sich in  ge r i ch t l i ch -  

m e d i z i n i s c h e n  K r e i s e n  f iber  das  E r g e b n i s  e inschl i tg iger  e r b b i o l o g i s e h e r  

F o r s c h u n g e n  au f  d e m  l a u f e n d e n  hit l t ,  u m b e i  e t w a  h e n  a u f ~ a u e h e n d e n  

M S g l i c h k e i t e n  p r a k t i s c h e r  A n w e n d u n g  N a e h p r i i f u n g  n a e h  ge r i eh t l i eh -  

m e d i z i n i s e h e n  G e s i e h t s p u n k t e n  an  e inze lnen  F a m i ] i e n  v o r n e h m e n  

zu  k6nnen .  W i e  in  der  E i n l e i t u n g  ausgef f ih r t ,  mf iBte  be i  d iesen  !qaeh-  

p r i i f u n g e n  der  G r a d  der  S i e h e r h e i t  des Ve r f~h rens  m 6 g l i c h s t  g e n a u  zab -  

l enmgBig  e r m i t t e ] t  we rden .  
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