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Neben  den  al lgemeinen,  teilweise met r i sch  erfal~baren, in der  p rak-  
t i schen Va te r seha f t sbegu tach tung  jedoch meis t  wenig ergiebigen, Merk- 
ma len  der  menschl ichen H a n d  (Hand-  und  Finger form,  P ropor t ionen  
der  F inge r  zue inander  und  zum Handr i i cken ,  F o r m  der  Fingern~gel ,  
insbesondere  sel tene pa thologische  Bi ldungen)  is t  in der  t t o h l h a n d  ein 
Sys tem yon  sog. Beugefurchen  bemerkenswer t .  Es  hande] t  sich dabe i  
um l ineare  Ausspa rungen  im Fa l t en -  und Musterrel ief  des Pap i la r -  
l e i s t ensys tems  der  H a n d ,  die racis t  eine charak te r i s t i sche  M-Figur  bi lden.  

Diesen Furchen und insbesondere den feineren Linienbfldungen wurde seit 
Mtesten Zeiten auf niehtwissenschaftlicher Grundlage (Chiromantie) besondere Be- 
achtung geschenkt und Beziehungen zu kSrperlichen und seelischen Merkmalen 
des Tr~gers hergestellt. Dieser unkritischen ~berbcwertung stand eine geringe 
Beachtung yon wissenschaftlicher Seite gegeniiber. Nut eine seltene Abart im 
Vcrlauf der Handfurchen, die sog. Affen- oder Vierfingerfurche, wurde ngher er- 
forscht. Die Beugefurchen in ihrer hgufigsten Auspr~gung wurden als weitgehend 
dem anatomischen Aufbau der Hand entsprechende bzw. flmktionell bcdingte 
Bildungen aufgefal3t (Bezeichnungen wic Beuge-, Knickungs-, Funktionsfaltcn, 
Bewegungslinien usw.). 

Dureh die anatomiseh-histologischen Untersuehungen yon It. PSc~, GIC~d~E- 
nER~ und Wtt~T~ wurde die weitgehende Erbbcdingtheit dieser Furehen erkannt. 
SCHXUBLE, ~r U.a. wiesen auf die Beziehungen zwischen dem 
Papillarlcistensystem der ttandfli~che und den Beugefurchen hin und zeigten damit 
die Bedeutung erblicher Einfliisse. 

])as Ergebnis dieser Untersuchungen war die Feststellung, dab die Hand- 
furchcn abschnittweise a]s Stel]en verminderten Wachstums der pa]maren I-Iaut 
im Gegensatz zu den Zentren versti~rkten Wachstums (Tastballen) und somit als 
muldenfSrmige Vertiefungen zwischen letzteren, sehon bei Embryonen zwische~ 
20 und 30 mm Li~nge angclegt sind. 

Die enge Verbindung der Fureheubildung mit den Gesetzm~13igkeiten der 
palmaren Itautentwieklung zelgt die Tatsache, dab die bei der Ausbildung der 
Papillarleistensysteme bekannte distal-proximale und radial-ulnare Entwicklungs- 
tendenz auch fiir die Entstehung der Beugefurchen Giiltigkeit hat. So entsteht 
zuerst ein kurzer, querverlaufender Anteil der sog. Oppositions- und der Fiinf- 
fingerfurche, dann Anteile des Zwischenfinger- und Hohlhandabsehnittes der 
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Dreifingeffurche, sehliei~lieh die nlnare Fortsetzung der Dreifingerfurche bis zmn 
Handrand und die ulnare bzw. karpale Fortsetzung des gemeinsamen Sttickes oder 
der yon Anfang getrennten Oppositions- und Fiinffingerfurche (Hohlhandabschnitt 
der Ftinffingerfurche). Erst in spiteren Entwicldungsstadien folgen die sog. L~ngs- 
furchen der Hand in wechselndem Grad der Auspr~tgung. 

Die friihere Auffassung der Entstehung der typischen M[-Figur des t!and- 
furchensystems durch Trennung des 1. und ,3. Segments der als phylogenetisch 
Alter und als sog. Primitivform geltenden Vierfingerfurche (,,aufgesprengter 
Schliisselbund") ist damit widerlegt. Eine funktionelle Entstehung der Furchen 
in friihen Entwicldungsstadien ist schon wegen des Fehlens ausgebildeter Ge- 
lenke und wegen der Unfihigkeit zur Ausfiihrung regulirer Muskelbewegungen 
nicht m5glich. 

In  der praktischen Vaterschaftsbegutachtung ist in daktyloskopi- 
scher Hinsicht das Augenmerk fast ausschliei~lich auf das differenzierte 
Hautleistensystem der Fingerbeeren und der Handfl~che gerichtet, ein- 
schliel~lich Musterung und Verlaufstypen der Hauptradianten.  Die Zahl 
der F~Llle, in denen durch sorgf~ltige Analyse dieser Merkm~le ein- 
schlie6]ich der rechnerisch ermitte]ten quantitativen Werte gewichtige 
Hinweise ffir oder gegen die Vaterschaft eines best immten Mannes ge- 
geben sind, ist nicht so groin, als bei der Mannigfaltigkeit der Muster- 
und Verlaufstypen sowie deren Kombinationen zu erwarten w~re. Vor- 
aussetzung ffir eine Verwertung ist - -  wie bei anderen Merkmalskom- 
plexen - -  die Beobachtung charakteristischer und damit seltenerer Bil- 
dungen oder im negativen Sinne die Feststellung extremer Abweichungen 
zwischen den Probanden. Diese Einschrinkung in der Anwendung des 
Papillarleistensystems dtirfte weitgehend dadureh bedingt sein, daI] sich 
die embryonale Entwicklung dieser Bildungen fiber einen grol~en Zeit- 
raum erstreckt und somit modifizierenden Umwelteinfliissen ausgesetzt 
ist. Diese Feststellung dfirfte in geringerem Ma[3e ffir die Beugefurchen 
der Hand gelten, welche - -  wie die Waehstumszentren der Tastballen - -  
friihere, lorim~re Bfldungen im Rahmen der Hautentwicklung darstellen. 
Daraus ergibt sich zwar eine bekannte Beeinflussung der Leistenbildung 
in der Handfl iche durch diese Furchen, jedoch fiir letztere selbst eine 
geringere, umweltbedingte Form~nderung. Diesem Vorzug steht der 
Nachteil gegenfiber, dal3 die Variationsbreite der einzelnen Furchen ge- 
ring, ihre durchschnittliche Hi~ufigkeit somit gro~ ist. Dies dfirfte der 
wesentliche Grund fiir die geringe Anwendung des Handfurchensystems 
in der praktischen Begutachtung sein (ScI~ADE u.a.). Man pflegt im 
Rahmen der erbbiologischen Untersuchungen diesen Merkmalkomplex 
der Vollst~ndigkeit wegen grob visuell zu erfassen, besondere Ahn]ich- 
keiten oder Abweichungen zwischen den Probanden zu vermerken. Als 
tragf~hige Indizien in der Vaterschaftsfrage sind derartige Feststellungen 
kaum zu werten, da man doch mit  einer nicht genau bekannten Modifika- 
tionsbreite dieser Merkmale rechnen mul3 und die tI~ufigkeit der einzelnen 
Verlaufstypen aus einem grSt3eren Untersuchungsgut nicht bekannt ist. 



196 LcDwio thRr~: 

H. P6CH konnte zwar durch die Bezifferung der seehs Handfurchen 
und damit durch eine formelmgBige Festlegung des Furchenbildes an 
einem grSBeren Familiengut das geh/~ufte Vorkommen i~hnlicher oder 
identischer Varianten bei Eltern und Kindern nachweisen. Von der un- 
regelm~l~igen Ausbildung der L~ngsfurchen ganz abgesehen, wurden yon 
der Aut0ri n jedoch hinsichtlieh der Details der Einzelfurchen (Verlaufs- 
richtung, Krfimmung, Endigung, Abstand Dreifinger- zu Ffinffinger- 
furche usw.) nur die Beziehungen der Quer-zu den L/ingsfurehen sowie 
der Oppositions- zu der Fiinffingerfurche untersucht. Es wird jedoch 
auf die Bedeutung der Details im Furchenrelief hingewiesen und eine 

gewisse  Se!bst~ndigkeit im Erbgang der 

Abb.  1. t t~uf igs tes  Fu rchenb i ld  
in der I t o h l h a n d  

einzelnen Furchenabschnitte vermutet  
(,,Herausmendeln neuer Varianten"). 

Es erscheint daher der Versuch be- 
rechtigt, einige relativ gut erfa3bare Un- 
terscheidungsmerkmale der Einzelfurchen 
sowie ihre  gegenseitigen Beziehungen - -  
unter Einbeziehung nur der drei regel- 
mi~itig ausgebildeten Querfurchen - -  in 
einfacher Weise zu beziffern und die Hi~u- 
figkeit der Varianten an einem gr51]eren 
Untersuchungsgut festzustellen. Dieses 

u m f a ~  174 anthropologisch-erbbiologisehe Gutachten mit 620 Per- 
sonen, d.h. 1240 Einzelhandabdrfieken. Die biologisch gesicherte Ein- 
heit der Mutter-Kind-Verbindungen in Gegenfiberstellung zu sieheren 
Nichtvgtern ]~6t eine gewisse zahlenmgI3ige Erfassung des Grades des 
Erbeinflusses bei den einzelnen Merkmalen erwarten. SehlieBlieh sind 
bedeutsame - -  wenn auch wissensehaftlich nicht voll beweiskrgftige - -  
Hinweise a, uf die im biologiseh gesicherten Familienverband zu er- 
wartenden Abweichungen des Kindes yon beiden Elternteilen, durch 
die Heranziehung ausgesuchter Begutachtungsf~lle mit ,,praktisch ge- 
sicherter" oder wenigstens ,,sehr wahrscheinlicher" Vaterschaft eines 
der beteiligten Mi~nner gegeben. 

Von H. P50~z wurden in Ubereinstimmung mit anderen Autoren drei 
Haupt-Querfurchen und drei vertikal verlaufende Furehen, letztere yon 
Weehselnder Auspri~gung, in der Hohlhand unterschieden. 

Hier seien nur die drei t taupt-Querfurchen angeftihrt: 
1. Pliea flexoria distalis = Dreifingerfurche (DFF) (sog. Herzlinie 

der Chiromantie), nach der Entstehung in drei Absehnitte eingeteilt: 
Zwischenfinger-, Zeigefinger-, Hohlhandabsehnitt  (Zwischenfingerab- 
sehnitt seltener ausgepr~gt). 

2. Pliea flexoria proximalis = Fiinffingerfurche (FFF) (sog. Kopflinie 
der Chiromantie), bestehend aus ttohlhand- und Zeigefingerabschnitt. 
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3. Oppositionsfurche des Daumenbaliens (Lebenslinie der Chiro- 
mantie) umzieht den D~umenballen. 

Die vertik~len, kleinerenFurchen werden nicht besonders beschrieben. 

Aus den genannten Furchen wird die bekannte M-Figur in der H~nd- 
fl~che gebildet. 

Drei]inger]urche 
Diese Furche verl~uft yore ulnaren Rand der H~ndfl~che in meist 

leicht bogigem Zuge zum II. Interdigitalraum (I.R.). Der letztere wird 
jedoch h~Lufig yon der Furche nicht erreicht, so da$ diese proximal des 
II. I.R. endigt. Kleinere ins Interdigitum ziehende Aste sind gewShnlich 
yore Haupts tamm zu unterscheiden. Dieser h~ufigste Typus der DFF 

Abb. 2. Ha~p tva r i an te i1  im  Handfu rehenbf ld  

wurde mit ,,1" bezeichnet, die Endigung mit 1ii.ii I angedeutet. In 
geringerer H~tufigkeit durchzieht die DFF selbst den II. 1.1~. (Be- 
zeichnung li). 

Eine auffallend steil ansteigende Variationsform der DFF wurde mit 
, 2"  bezeichnet, Endigung interdigital (2i). Charakteristisch ist eine 
Variationsform yon meist kurzem, gestrecktem Verlauf (oft wie mit dem 
Lineal gezogen) und Endigung proximal des II. I.l~. oder des III .  Fin- 
gers ( =  311.111 bzw. 3iii). Dieser Typ der DFF kann auch selten 
gradlinig bis zum radialen Rand der Handfl~ohe verlaufen (31i). Be- 
merkenswert ist eine Variation der DFF yon stark bogigem Verlauf mit 
interdigit~ler Endigung (40 oder ein zun~Lchst gestreckter Verlauf mit 
plStzlieher Knickung und Abbiegung zum II. I.R. (5i). 

Seltenere, wesentlich verkiirzte Verlaufstypen der DFF sind ent- 
sprechend ihrer Endigung (proximal des III.,  IV. Fingers usw. ge- 
kennzeichnet). 

Diese einfache Bezifferung der Furchen entspricht teilweise den 
Variationsformen yon H. P6cI~ und den entwicklungsgeschichtlich ge- 
gebenen Unterschieden (Vorwiegen oder Zuriicktreten eines der be- 
teiligten Abschnitte). 
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Prakt isch  ist die Eingl iederung der D F F  in einen der beschriebenen 
Typen  h/~ufig n icht  mSglich, d.h.  es gibt,  wie bei jeder willkfirlichen 
Ein te i lung ,  Ubergangsformen (z.B. 1--2,  1 - -3  usw.). 

Die in  Tabelle 1 angegebenen Wer te  sollen nu r  als Anha l t spunk te  
aufgefal~t werden, in welcher Gr6Benordnung die einzelnen Variations- 

Tabelle 1. Variations/ormen der Drei/inger/urche 

Verlaufstyp i li 
! 

c~ Rechte Hand ) 48 
Linke Hand 29 

Summe 77 
Prozent l0 

9 l%echte Hand 20 
Linke Hand 20 

Summe 40 
Prozent 9,4 

! Gesamtsumme )17 
i Prozent I 9,1 I 

]II  I l I I -III  ] 
L 

6 [ 45 
3 62 

IIII 

28 
40 

9 I 107 68 
1,2 / 14 9,3 

5 43 17 
0 36 23 

5 79 40 
1,1 15 8,7 

iiii.i V 

2 
1 

-i 
3 
0,4 

3 
2 

5 
0,6. 

2 i 

54 
63 

117 
16 

43 
60 

103 
2O 

1 
15 

108 
] 8,7 

9,11  iIIII I III 
18 0 

i ~ 13 3 

3 31 3 
0,4 4,1 0,4 

0 14 0 
0 14 4 

0 28 4 
0 5,6 10,7 

6O 7 
4,8 0,5 

8 220 :  
0,6 17,7i 

! 
9 

i 
i 

I Verlaufstyp 

Rechte Hand 
Linke Hand 

Summ@ 
Prozent 

Rechte Hand 
Linke Hand 

311 

] 

2 

3 
0,4 

1 
1 

3II-III 

28 
12 

40 
5,4 

27 
5,3 

3III 

27 
5,3 

62 ! 
5 

I 4i I 4II-III 3III-IV 

2 16 I 11 

I 4111 

I0 
12 

29 24 
5,6 I6 

67 40 
5,4 4,8 

67 70 
5,4 5,6 

22 
3 

7 
1,5 

Summe 0 67 2 29 
Pr0zen~ 0,3 5,4 0,1 2,3 

Gesamtsumme 4 67 62 2 29 
Prozent 0,3 5,4 5 0,1 2,3 

1 VFF (Vier- 
Verlaufstyp 5ii.iii fingerfurehe) 1--3III-IV 

l~echte Hand 
Linke Hand 

Summe 
Prozent 

gechte Hand 
Linke Hand 

I SumIn@ 
Prozent 

I Gesamtsumme 
1)rozent 

5 i [ 

4,1 
I 

11 
6 

17 ! 
3,3 

4 8  
3,81 

0 6 (7) 
_ _  6 (10)  

~,2 I17 (17) 
1,6 (2,3) 

0 2 (4) 
I 1 (4) 

1 3 (8) 
i 0,2 0,6 (1,5) 

I 3 15 (25) 
0,2 1,2 (2,0) 

I 
1--3II-III i 1--3III 

19 21, 9 i5 19 

34 43 
4,6 

0 15 
14 16 

14 31 
2,7 6,0 

48 74 
3,8 5,9 

1 
0,1 

0 
0 

0 
0 

1 
0,1 
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formen der DFF zur Beobachtung kommen. Dezimalen und dreifaeher 
mittlerer Fehler wurden deshalb nieht berechnet. 

Naeh Tabelle 1 ist der h~ufigste Variationstyp der DFF (1) in rund 
2/~ der untersuchten H~nde zu linden. Endigung dieser Furche proximal 
des II.  I.R. (ln.in) ist h~tufiger als die Endigung mehr ulnar, d.h. 
proximal des III.  Fingers (lu~) oder interdigitM (li) mit je etwa 9%. 

Wesentliche Verl~ngerungen der DFF bis li~ oder Verkiirzungen 
derselben bis lin_iv sind selten. 

Der ansteigende Verlaufstyp wurde in etwa 1/5 der H~nde festgestellt 
(2). Hier iiberwiegt die interdigitMe Endigung mit etwa 16% gegen- 
fiber der proximMen Endigung mit 4%. 

Die gestreckt verlaufende Variationsform der DFF (3) ist in 
etwa 1/10 der F~lle vorhanden. Endigung proximal des II. I. 1%. und des 
III .  Fingers ist etwa gleich h~tufig (3i~4n, 3n~, je etwa 5%). In gleich- 
falls etwa 1/10 der tI~nde findet sieh der auffMlend gekriimmte Ver- 
]aufstyp (4i, 4IHn) mit gleich h~ufiger Endigung interdigital und 
proximal desselben. 

SchlieBlieh sind deutlich geknickte Furchentypen (5) in etwa 1/.20 
der untersuchten tt~tnde zu finden, die ausgepr~gte Vierfingerfurche in 
1,2% und eindeutige Ubergangsformen derselben in etwa 2,3%. 

Bei etwa 1/10 der Handabdrticke war die Einordnung der DFF in 
eine der gews Typen nicht sicher mSglich (Zwisehenformen). In 
einem restlichen ldeineren Teil konnte der Verlauf der DFF wegen des 
schlechten Abdrucks oder groBen Linienreiehtums nicht sicher ermitte]t 
werden. Skizzierung und Beobaehtung an der Hand ist deshalb in der 
praktischen Begutaehtung zu empfehlen. 

Bemerkenswert sind einige F~lle, in denen eine DFF nur stiick- 
weise angedeutet war (naeh Art eines sog. Amorbogens), wobei jedes- 
real gro~e ~hnlichkeit zur Mutter oder einem mit 'hoher Wahrschein- 
lichkeit bestimmten Erzeuger bestand. 

Hinsichtlich der Seitendifferenzen ist vielleicht auf ein h~ufigeres 
Vorkommen der ansteigenden und gekriimmten Typen an der linken 
Hand und beim wMblichen Gesehlecht, der gestreekten und verkiirzten 
Variationsform an der rechten Hand und beim m~nnliehen Geschlecht 
zu schlieBen. 

Abweichungen entspreehend der Altersstufe (Kind-Erwachsene) 
wurde hinsichtlich der DFF nicht festgestellt. 

Eine Zusammenstel]ung aller Formen der DFF nach ihrer Endigung 
zeigt in etwa 1/,~ der F~lle je interdigitMe sowie Endigung proximal von 
II. I.R., etwas seltener proximal des III .  Fingers, am seltensten wesent- 
liche Ver]~ngerungen oder Verkiirzungen der DFF (Tabelle 2). 

Als weiteres gut zu beurteilendes Merkmal im Gesamtbild des 
Furehenverlaufs wurde die Distanz zwischen DFF und FFF  (Dd) 
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gewahlt. Ferner kSnnte der Grad der Divergenz der beiden Furchen 
untersucht werden. Da jedoch die Auspr/~gung dieses MerkmMs weit- 
gehend vom Verlauf der Furchen abhangt (z,B. ansteigender Verlauf 
der DFF und st/irkere Kriimmung d e r F F F  ~ starke Divergenz) wurde 

Tabelle 2. Endigungen der Drei]inger/urche 

i m  ] 
Interdigitale II Digi- 

I tus II 

Zahl 452 18 
Prozent 36 1,4 

Proximal yon 

Int~ r i .i i- 
digi- I tus IV tale II tusIII 

396 !350 3 
31,9 28,2 0,2 

yon der statistischen Er- 
fassung abgesehen. Die 
Beobachtung im Einzel- 
fall kann jedoeh auf- 
schlul~reich sein. 

Naeh Tabelle 3 wiirde 
sich in etwal/a der unter- 
suchten H~nde eine be- 
sonders gr01~e , in fast 1/a 

derselben eine sehr kleine Distanz zwischen DFF und FFF  ergeben. 
Bei der Halfte der H~inde handel~ es sich um einen mittelgroBen Abst~nd 
der l~urchen. In den Fallen mit besonders nahe gelegenen Furchen 
dfirften 6fters ]Jbergangsformen zur Vierfingerfurche vorliegen, was auch 
in dem etwas primitiven Gesamteindruck dieser Hande znm Ausdruck 

kommt. Sicher ver- 

Tabelle 3. Distanz der Drei/inger- und 
Fi~n//inger/urche 

GroBe Mittlere Kleine 
nistanz nista.nz Distanz 

(D) (nd) (d) 

Rechts . . . 45 277 30 
Links . . . .  42 274 36 

Beiderseits 87 551 66 
Prozent 12,3 78,2 9,3 

Rechts . . . 24 206 23 
Links . . . .  41 177 25 

Beiderseits 65 383 48 
Prozent i2,8 75,7 9,4 

Gesamtsumme 162 934 114 
Prozent 13,4 77,3 9,4 

wertbare Seiten- oder 
Gesehlechtsdifferenzen 

wurden nicht festge- 
stellt. 

Bei der Untersu- 
chung der FFF  fand nur 
ein stark gekriimmter 
oder gewinkelter bzw. 
auffallend unregelmaBi- 
ger Verlauf derselben ge- 
genfiber dem h~ufigsten, 
ziemlich gradlinig bis 
leicht gekrfimmten Ver- 
laufstyp der FFF Be- 
achtung (s. Abb. 2). 

l~ach Tabelle 4a ist ein stark gekriimmter oder eckiger bzw. un- 
regelm~Big gekrfimmter Variationstyp der FFF  in etwa 11% der unter- 
suehten tt~nde festzustellen. Bei den relativ kleinen Zahlenwerten sind 
Seiten- oder Geschlechtsunterschiede nicht sieher zu beurteilen. 

In  Tabe]le4b wurde die Endigung der FFF  proximal eines be- 
stimmten Fingers oder interdigital festgehMten. Demnach ist die 
haufigste Endigung dieser Furehe proximal des IV. Fingers gelegen 
(fiber 40%), etwas weniger h~ufig ist die FFF  noch bis zum letzten 
1.1%. verl~ngert ( IV- -V-~  etwa 34%). Verkfirzungen m~tBigen Grades 
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bis etwa proximal Digiti III---IV und Verl~ngerungen bis proximal 
Digiti V bzw. bis zum ulnaren Handrand fanden sieh in etwa je 1/10 
der untersuehten H~nde. Noeh weitergehende Verkfirzungen bis zu 
Digitus I I I  oder II---III  sind selten (etwa t/2 0 der H~nde). 

Eine m~gige Verkfirzung der FFF  seheint linksseitig etwas h~ufiger 
zu sein als reehts. MSglieherweise sind aueh beim weibliehen Gesehlecht 
die etwas verl~ngerten Variationsformen der F F F  hgufiger. 

Tabelie 4a. VariationstypenderF~n//inger/urche 

Gerade oder ]eicht ge- 
kriimmter Verlauf 
(Typ a) . . . . . .  

Stark gekriimmter, 
eekiger Verlauf,Typ b 

Rechte 
Hand 

319 

33 

Linke 
Hand 

316 

36 

Bei- 
der- % 
seits 

635 90 

69 10 

Rechte I IAnke 
~and ' Hand 

222 

31 

Gesamtzahl Typ a: 1084 == etwa 89%; Gesamtzahl Typ b: 

Bei- 
der- % 
seits 

227 449 88 

26 57 12 

126 = etwa 11%. 

3 Rechte Hand 
Linke H a n d  

Beiderseits 
Prozent 

I~echte Hand 
Linke Hand 

Beiderseits 
Prozent 

Gesamtzahl 
Prozent 

Tabelle 4b. Endigungen der Fi~n//inger/urche 

II I I - -  III III , - -  IV 

12 34 157 
8 ~ 62 148 

1 

0,1 

o 

0 0 

1 

0,08 

16 20 
2,2 2,8 

2 I 2 
10 I 4 
12 6 
2,3 i 1,1 

28 26 
2,3 2,1 

96 
13,6 

29 
5,7 

125 
10,3 

305 
43,3 

89 
104 

193 
3 8 , 1  

498 
40,1 

IV--V V 

108 33 
95 3O 

2O3 63 
28,8 8,9 

121 31 
93 21 

214 52 
42,2 10,2 

417 115 
34,4 9,5 

Bei Erfassung mlr der drei Hauptfurehen ist dis letztes, bei guten 
Handabdrfieken oder an der Hand selbst erkennbares Merkmal die Be- 
ziehung der FFF  zur Oppositionsfurehe im Anfangsteil der beiden 
Furehen am radialen Handrand statistiseh untersueht. Als extreme 
Varianten stehen sieh hier ein l~ngerer gemeinsamer Verlanf der beiden 
Furehen mit Trennung erst etyea proximal des I I . - - I I I .  Fingers einer- 
seits (Bezeiehnung A) und ein yon Anfang getrennter Verlauf der 
Furehen andererseits gegeniiber (Bezeiehnung D). Zwisehenformen wel- 
sen bei Ann/s zu Typ A nur einen gemeinsamen Beriihrungspunkt 
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am radialen Handrand auf (Bszeichnung B) oder es besteh~ bei A~miihe- 
rung an Typ D sine geringe Distanz zwischen den Furchen, die jedoeh 
durch Verbindungsformen iiberbrfickt ist (Bezeichnung C) (s. Abb. 2). 
~ber  dis ungef~hre Hiiufigksit dieser Typen gibt Tabelle 5 Auskunft. 

Tabelle 5. Beziehungen der _~n]]inger. zur Oppositions]urche 

Rechte  H~nd . . . 
Linke H a n d  . . . .  

Beiderseits 
Prozent  

Gesamtzahl d. Hande 
Prozent 

A 

83 
68 

151 
20,7 

3 

B - C D 

83 105 80 
68 175 66 

151 280 146 
20,7 38,4 20 

Typ  A = 218 ITyp B = 225 
17,5 ~ 18,1 

Variationstypea 9 

A B 

35 46 
32 28 

67 74 
13 14,4 

!Typ_ C = 504 
40,6 

c D 

99 79 
125 68 

224 147 
43,7 28,7 

Typ  D = 293 
23,6 

Gem~B Tabslle 5 handelt es sich hinsichtlich der Beziehungen der 
beiden Furchsn in fast der I-Iglfte der F~lle um sine gsringe Distanz 
mit Verbindungsbrficken. Gro{]e Distanz diirfte in etwa 1/4 der tt~inde 
zu erwarten sein. Die beidsn Vgriationstypen mit kurzem Beriihrungs- 
punkt der Furehen nnd starker Verbundenhei~ finden sich in etwa je 
1/s der Hiinde. 

Seitenm~l~ig seheint die verbundene Form rschts etwas hgufiger zu 
sein. Geschleehtsdifferenzen k6nnten in dem etwas h~ufigeren Vor-  
kommen der getrennten Typen bei dem weibliehen, der verbundenen 
bsim mgnnlichen Geschleeht zu suehen sein. 

Das in diesem Merkmal untersushts Material umfal~g wie bei den 
friiheren Untersuehungen 1240 Einzelh~tnde (davon 728 m~nnliche, 512 
weibliche Trgger). 

Im Verlauf der Oppositionsfurehe sind zwar wesentliche Untersehiede 
bei den einzelnen Handen zu beobachten, jedoch schwer in sin System 
einzugliedern. Beachtung dieser Furche ist im Einzelfall trotzdem zu 
empfehlen. Dies gilt aueh ffir Untersehiede nach dsr Breite und Tiefe 
der versehiedenen Handfurehen oder hinsichtlieh einer auff~lligen ,,Tie- 
derung" der DFF, Einzelmerkmalen, die m6glicherweise erheblichen 
erblichen Einflfissen unterliegen. Ein brauchbarer Vergleieh ist jedoeh 
bei der am hgufigsten zu bdgutaehtenden Altersstufe des Kindes oft 
nicht gegeben bzw. die Abtrennung yon kleineren, sieher durch exogene 
Einflfisse, wie funktionslle Beanspruchung der Hand, entsgandenen 
Furshen kaum mSglich. Von sinsr statistischen Erfassung wurde daher 
abgesehen. 

Die Erfassung und statistisehe Auswertung dsr Seitendifferenzen 
hinsiehtlieh des Verlaufstypus und der Beziehungen dsr einzelnen Hand- 
furchsn hatte folgsndes Ergebnis (s. Tabelle 6). 
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Tabelle 6. Di//erenzen im Hand/urchentyp der rechten und linken Hand bei derselben 
Person 

Untersuchtes Merkmal 

Geringgradige Abweichung 
Prozent 

Starkere Abweichungen . 
Prozent 

Gesamt-Abweichung.. . 
t)rozent 

DFF 
i 

Vet- Endi- 
]~uf gun[ 

90 145 
14,4 23 
60 44 
9,6 7 

150 I 189 
24 i 30 

Distanz 
DFF--FFF 

54 
9 

32 
5 

86 
14 

FFF 

Ver- I Endi- 
]auf gung 

31 117 
5 19 

24 38 
4 6 

Beziehung 
FFF--Op- 
positioi~ - 

furche 

157 
26 
20 
3 I 177 

29 

Die festgestellten Differenzen gr613eren AusmaGes sind demnach in geringer 
Zahl gegeniiber zahlreichen kleineren Abweichungen in den Einzelmerkmalen. 

Praktische l~echts-Links-~'bereinstimmung ira Typ der Einzelfurchen und da- 
mit im Gesamtbild wurde in 35 F~llen (etwa 6% der untersuchten Personen), 
geringere Abweichungen bei 432 Personen (etwa 70 %) und bedeutende Differenzen 
in 153 Fgllen (etwa 24%) gefunden. 

[m zweiten Tell der statistischen Untersuchungen sollen gewisse An- 
hMtspunkte fiber den Grad des Erbeinflusses bzw. die Grenzen der 
Modifikation bei den einzelnen MerkmaIen der Handfurchen gewonnen 
werden. Bei der vergleichenden Gegenfiberstellung einer grogen Zahl 
yon I-Iandabdrficken ist die genetische Beziehung zwischen Mutter und 
Kind meist schon bei grober Betrachtung, zumindest an einer Hand- 
flgche ira Gesamtbfld der Furchen zu erkennen. Die Beantwortung der 
oben gestellten Frage ist bei Zugrundelegung einer m6glichst grogen 
Personenzahl mit wissenschaftlich ausreichender Beweiskraft nut durch 
Familien- bzw. Zwillingsuntersuehungen m6glich. 

Derartige Untersuchungen var Mlem yon G ~ E m ~ R G  und P6cg  
erfagten bereits einige besonders markante )/[erkmale wie z.B. das Ver- 
h~Itnis der FFF  zur Oppositionsfurche am radialen Handrand. Zur 
Frage, wie welt auch die oben angegebenen Varianten insbesondere der 
DFF erblichen Einfifissen unterliegen, ist wohl dutch Gegenfiberstellung 
der biologisch gesicherten Mutter-Kind-Verbindung mit einem beliebigen, 
sicheren Nichtvater ein gewisser, zahlenmggig belegter AufschluB zu 
erwarten. Bei der vergleichenden Gegenfiberstellung in den einzelnen 
MerkmMen wurde weitgehende ~bereinstimmung (z.B. gleiche Varia- 
tionsform der DFF) (I), geringgradige (II) und erhebliche Abweichung 
(III) unterschieden Erhebliche Abweichung besteht z .B.  zwischen 
den Varianten 1, 2 oder 4 der DFF und der ~usgepr~gten Form 3, 
oder bei sehr groger und geringer Distanz der DFFT-F]~F , ent- 
sprechend auch bei groBen Untersehieden in der L~nge bzw. Endigung 
der Furchen, schlieglich bei stark verbundener und distanzierter F F F - -  
Oppositionsfurche. 



2 0 4  L v . w ~ o  H ~ :  

Tabelle 7. Vergleich yon sechs Hauptmerkmalen der Beuge/urchen bei Mutter und 
Kind einerseits, Kind und Nichtvater andererseits 

/ ~ I I I ~ I n '~o '~  
! ' I I I | I | I I 1 

Rechte Hand 

Mutter-Kind (%) . 36 ~02 12146 34;e01~Si30 121~51361 91411~01 S14015J 0 
20!31 . 12113s 152'37111135146! 19[,25159 Niehtvater-Kind (%) 19 42 : 116 2714~ , , 

Linke Hand 
Mutter-Kind (%) .139J47[14145131 23 150137 155137[ 41 49110142145113 
Niehtvater-Kind(%) ]24158118131144 25,41!31 13 1~ la51 , 14sl39i 43]21127156J~7 

Beiderseit~ (Durehschnitt) 
Mutter-Kind (%) . 137 ! 50 13146133121 145 33' 12 155 [37 i 8141 [50 [ 9141 48 l l  
Nichtvater-Kind (%)~21 i59119131143i26 141 26133 [50138112135144120126157 1 
Differenz(%) . . . l l6~ll l  615110 ' , 5 13 7121 ~ 51 11 41 6 6]11~15! 9 7 

D'bereinstimmungen des Kindes mit dem Niehtvater linden sieh in 
einer den Kombinationsgesetzen (Zahl der Variationsformen eines Merk- 
reals) entspreehenden Zahl: 

Im VerlauI der DFF etwa 1/5 (5 hiiufigere Variationsformen der DFF) 
in der Endigung DFF etwa 1/3 (3 h~ufigere Variationsformen) 
in der Distanz D F F ~ F F F  1/3 (3 h~ufigere Variationsformen) 
im Verlauf der F F F  1/2 (2 h/~ufigere Variationsformen) 
im Verhgltnis F F F ~  

Oppositionsfurehe 1/4 (4 hi~ufigere Variationsformen) 

Diese den Wahrseheinlichkeitsgesetzen entspreehenden Werte bei dem 
Kind und Nichtvater wurden in der Beziehung des Kindes zur Mutter 
erheblich iibersehritten. Entsprechend ist die Zahl der geringen und be- 
sonders der erhebliehen Abweichungen vom Kinde bei der Mutter kleiner. 
Die auf den Erbeinflul3 hinweisende Differenz ist besonders in Verlauf 
und Endigung der DFF, in der Distanz D F F - - F F F  und in der Be- 
ziehung F F F  Oppositionsfurche, am wenigsten an der F F F  selbst er- 
kenntlieh. 

Von Interesse ist ferner die Untersuehung sehr seltener Variations- 
formen mit niedriger Frequenz, die, beim Kinde beobachtet, nach den 
Gesetzen des Zufalls kaum gleichzeitig bei einer Vergleichsperson zu er- 
warten sind. 

Das Ergebnis der Tabelle 8 verliert dadureh an Beweiskraft, als die 
Zahl der beobachteten Varianten sehr klein ist. Trotzdem lgBt es die 
Vermutung eines vielleicht besonders groBen Erbeinflusses bei der- 
artigen seltenen Varianten zu. Bei der praktisehen Vatersehaftsbegut- 
aehtung gilt im Beugefurchensystem diese]be l%gel wie bei der 
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Erfassung anderer Merkmalkomplexe. Gleichzeitige Xhnlichkeiten des 
Kindes zu der Mutter und einem der Probanden kann nur als sehr 
sehwaehes positives Indiz gewertet werden. GrSi~ere Bedeutung kommt  
Ubereinstimmungen des Kindes mit  einem der zur Diskussion stehenden 
M~nner bei gleichzeitiger Abweichung yon der Mutter zu. Hier ist je- 
doeh im Beugefurehensystem entsprechend der grol~en H~ufigkeit ein- 
zelner Varianten mit  zufglligen Obereinstimmungen, trotz fehlenden 
genetischen Zusammenhangs der Personen, zu rechnen. 

Als Indiz gegen eine 
erbliehe Beziehung des 
Kindes zu einem der 
Mgnner aufschlugreieher 
ist die Beobaehtung 
gleichzeitiger erheblieher 
Abweichungen des Kin- 
des sowohl yon der Mut- 
ter wie dem Beklagten. 
Von Bedeutung kSnnen 
hier allerdings nur ex- 
treme Differenzen in den 
einzelnen Merkmalen 
sein, wie sie in Tabelle 7 
mit  I I I  bezeiehnet sind. 

T~bel]e 9 vermag in 
gewissem Grade zu zei- 

Tabelle 8. Gleichzeitiges Vorkommen sehr seltener 
Variations/ormen der Beuge]urchen bei Mutter Kind 

einerseits, Nichtvater Kind andererseits 

Durehschnit t l iche H~iu- 
figkeit . . . . . . .  

Gleichzeitiges Vorkom- 
men  bei !VIutter nnd  
K i n d  in Prozent  der 
Einzelfrequenz . . . 

Gteichzeitiges Vorkom- 
men bei K ind  und  
Nichtva ter  in Prozen t  
der Einzelfrequenz 

Starke Ver- 
kfirznng 

oder Ver- 
l~ngerung 
tier DFF 

etwa 2% 

etwa 30 % 

0 

Starke Ver- 
kfirzung 
der FFF 

etwa 4,5 % 

etwa 50% 

gen, ob mit  erheblichen gleiehzeitigen Abweichungen in Einzelmerk- 
malen der Beugefurchen bei dem Kinde gegenfiber beiden Elternteilen 
zu rechnen ist. Wie bereits erwahnt, ist diese Gegeniiberstellung des 
Kindes mit  der Mutter und einem Nichtvater einerseits, mit  der Mutter 
und dem zumindest ,,sehr w~hrscheinlichen" oder aueh ,,praktiseh 
sieheren" Erzeuger andererseits, mit  einer gewissen Fehlerbreite behaftet,  
da es sich nicht um einen absolut gesicherten Familienverband handelt. 

Sollten die Untersuehungen jedoeh bei Mutter, Kind und ermittel- 
tern Erzeuger, im Gegensatz zu einem sicheren Nichtvater,  keine gleieh- 
zeitigen bedeutenden Merkmalsabweichungen ergeben - -  obwohl auch 
bier mit  einem gewissen, wenn aueh sehr geringen Prozentsatz yon 
Fehldiagnosen zu reehnen ist - - ,  so diirfte die oben gestellte Frage hin- 
reichend beantwortet  sein. 

Geringere gleichzeitige Abweichungen des Kindes yon der Mutter 
und dem gefundenen Erzeuger bzw. einem Niehtvater wurden stati- 
stisch nieht erfaSt, obgleieh sieh bei der Uberpriifung einer grSl~eren 
Gntaehtenzahl zeigt, dab Bin bestimmtes Niveau gleichzeitiger Ab- 
weichungen des Kindes yon der Mutter nnd dem sehr wahrscheinlichen 

Dtseh. Z. gerichtl. ~Ied. Dd. ~5 14 
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Tabelle 9. Gleichzeitige erhebliche Merkmalsdifferenzen im System der Beugefurchen 
bei Kind-Mutter-ge/undenem Erzeuger einerseits, sicherem Niehtvater andererseits 

U n t e r s u c h t e s  1Ylerkmal 

a) Abweiehungen Kind-- 
Mutter--Nichtvater . . 

D F F  

a I E n d i  
Ver l  u f  [ gun~" 

10 11 

F F F  
] ) i s t anz  
D F F - -  

F F F  

4 I 6 

V la ~ I Endi -  er  u i  g u n  g 

Gesamtzahl der Abweichungen: (auf beide Hi~nde bezogen) 
35 (etwa 20% der untersuchten Gutachten) (172) 

b) Abweiehungen Kind-- 

Zahl der Abweiehungen: (auf eine Hand bezogen) 23 (etwa 13%) 
e) Abweichungen Kind-- 

Zahl der Abweiehungen 2 (etwa 3 % yon 74 un~ersuehten F/illen). 

Be- 
z i e h u n g  
F F F - -  
Oppo-  

s i t ions-  
fu rche  

Erzeuger nieht fibersehritten wird. Dies bedeutet, dab die Kurve der 
Abweichungen zum Kinde bei Mutter und vater]ichem Erzeuger meist 
gegensinnig verlauft. 

Aus Tabelle 9 ergibt sich die Beobaehtung beweiskraftiger gleich- 
zeitiger Abweichungen des Kindes yon der Mutter und einem Nieht- 
water in etwa 1/5 der Falle. T~belle 9 b ist insofern nieht yon der gleichen 
Bedeutung, als die beobachtete Differenz nur auf eine Hand bezogen 
ist. Wie bei den Mustern an den Fingerbeeren ist auch bier mit Seiten- 
vertauschung der Merkmale zwischen Mutter und Kind zu rechnen. 

Die Zahl der untersuchten Falle ,,praktisch gesicherter" bzw. ,,sehr 
wahrscheinlieher" Vatersehaft ist zwar geringer (74), jedoch nur in zwei 
Fallen fanden sieh erhebliehe gleichzeitige Abweichungen zwischen El- 
tern und Kind. Selbst, wenn es sich dabei nicht um Fehlbeurteilungen 
h~ndeln sollte, ist doch der Riickschlu2 naheliegend, da2 derartige Dif- 
ferenzen zwischen dem Kinde und den Eltern zumindest sehr selten sin& 

tI. P6c]~ beschreibt allerdings einige Falle bzw. Famflien, in denen Oppositions- 
furche und FFF bei einem Kinde getrennt, bei beiden Elternteflen verbunden 
waren. Es ist mir iedoch nicht bekannt, ob es sich hier wirklich um extreme 
Differenzen im 8inne der oben angefiihrten Typen A und D h~ndelte. 

Bei der Begutachtung der Beugefurchen ist trotz der geringen 
Variationsbreite in diesem System bei Zugrundelegung und Beachtung 
nur weniger Varianten die zu untersuehende Zahl derselben bei drei 
Probanden schon ziemlieh grol3 (b~i 6 Varianten 36 Merkmale). Eine 
Erf~ssung derselben allein durch den flfichtigen Gesamteindruck des 
Furchenbildes ist wohl schwerlich m5glich, ZweckmaBiger erseheint 
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daher eine Fixierung des Befundes in einer einfaehen Formel, etwa 
nnter der Verwendung der hier gewihlten Bezeiehnungen. 

Die Formulierung eines beliebig gewihlten Begutaehtungsfalles w~re 
etwa folgende (MC 3821/51): 

Mutter : 2 i D a v C 1ii-iii D a - - b i v  C 
Kind: 1 i D air  D 1ii I D a i r  C 
Beklagter : ]i D alll.iV A Iii I D alV B 

Zeuge : 1ii.ii I D air.  v C 1Ii.ii I D a v B 

Aus dieser Formel wire  Folgendes abzulesen: 

Bei dem Kinde ist, wie bei der Mutter an der linken Hand  und bei 
beiden M~nnern, beidseitig der h~ufigste Variationstyp der DFF  (1) 
vorhanden. Untersehiede bzw. Seitendifferenzen bestehen jedoeh in 
gleieher Art bei Kind und Bekl~gtem in der Endigung der DFF  (reehts 
interdigital, links proximal yon Digitus I I I ) .  Bei der Mutter finder sieh 
die gleiehe Seitendifferenz, jedoeh weicht die DFF reehts in ihrem Ver- 
lauf yon dem der DFF des Kindes ab. Bei dem Zeugen endigt die 
DFF beiderseits naeh dem hgufigsten Modus (proximal yon Digitus I I  
bis I I I ) .  

Die Distanz der DFF  zur FFF  ist in diesem FMle bei allen Personen 
groin, Rfieksehliisse in diesem MerkmM also nicht mSglieh. Die F F F  
weicht nur bei der Mutter links dureh geringere Kri immung yon dem 
iibliohen Typus ab. Die Endigung derselben ist jedoeh bei dem Zeugen 
und der Mutter mehr ulnar (reehte H a n d ) a l s  bei dem Kinde und dem 
Beklagten, dessert F F F  rechts sogar etwas verkiirzt ist. Hinsiehtlieh 
der Beziehungen FFF--Opposi t ionsfurehe her rscht  beim Kind der ge- 
trennte Typus vor, in geringerem Grade gilt dies auch ffir die Mutter, 
so dab zuerst an den mfitterliehen Erbeinflug beim Kind zu denken 
wire. Der Verbundenheitsgrad der beiden Furehen ist beim Beklagten 
etwas gr6ger Ms beim Zeugen. 

In  der Gesamtwertung ergeben sieh somit naeh dem Verlanfstypus 
und der Endigung der DFF  mit entspreehender Seitendifferenz, ferner 
naeh der etwas kiirzeren F F F  AnhMtspunkte ffir einen mSgliehen Erb- 
einfluB des Beklagten beim Kinde. Es kann sich natiirlich nur um 
einen im Rahmen der fibrigen Begutaehtung zu wertenden Hinweis 
handeln. Der Befund sprieht jedenfalls nieht gegen eine genetisehe Be- 
ziehung eines der beiden Mgnner zum Kind. 

Es ist naheliegend, dug eine solehe Schematisierung des Hand- 
furehenbildes die feineren Untersehiede, welche gerade beim Versueh 
einer positiven Gegenfiberstellung yon Bedeutung sind, nieht zum Aus- 
druck bringen kann. Bei der ziffernmiBigen Bezeiehnung z.B. der 
Varianten der DFF  handelt es sieh naturgemift  mehr um die Angabe 
der Verlaufstendenz (1 = mehr unsteigender, 4 = gekriimmter, 3 = 

14" 
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gestreekter Typus), die auf diese Weise ann~hernd angedeutet werden 
kann. Aueh innerhalb der angegebenen Endigungen der einzelnen 
Furehen sind kleinere Untersehiede zu beachten. Eine genaue ver- 
gleichende Beobaehtung Mler Details des MerkmMkomplexes kann des- 
hMb hie dureh Formeln ersetzt werden. 

Zusammen/assung 
Statistische Untersuehungen an einem Material yon 174 anthropo- 

logisch-erbbiologischen Gutaehten, welehe insgesamt 620 Personen mit 
1240 Einzelhandabdriicken erfassen, sollen die Aufmerksamkeit in der 
praktischen Vatersehaftsbegutaehtung auf das System der sog. Beuge- 
furehen der mensehlichen Hand hinlenken. Nach der entwicklungs- 
gesehichtlich friihzeitigen Anlage dieser Furchen - -  entspreehend den 
sog. TastbMlen der palmaren Haut  - -  ist, im Gegensatz zu der zeitlich 
mehr protrahierten Ausbildung des Papillarliniensystems der Hohlhand, 
mit geringeren Modifikationen zu rechnen. Trotz der bescheidenen 
Variabilit~t der Einzelfurchen lassen sieh unter Beriicksiehtigung der 
Besonderheiten des Verl~ufs, der Endigung und der gegenseitigen Be- 
ziehungen der Furchen bei allerdings grober Schematisierung - -  
sechs relativ gut erfM~bare MerkmMe der drei Haupt-Querfurehen auf- 
stellen. 

Ffir diese Merkmale konnte dureh Auswertung der Mutter-Kind- 
Verbindungen der ErbeinfluB zahlenm~Big angedeutet werden. Bedeut- 
same, wenn auch noeh durch Familienuntersuehungen zu sichernde 
Hinweise aug don Umfang der mSgliehen gleichzeitigen Abweiehungen 
des Kindes von beiden Elternteilen ergaben sich dutch die Auswertung 
gew~hlter Begutachtungsf~lle mit ,,praktisch gesicherter" oder wenig- 
stens ,,sehr wahrseheinlicher" Vaterschaft eines der Probanden. Dem- 
nach sind extreme gleichzeitige Abweichungen in den gew~hlten Merk- 
mMen bei Kind und beiden Elternteilen zumindest sehr selten. Als 
so]che Abweiehungen wurden gewertet: an der DFF Typ 1 oder 2 oder 4 
zu Typ 3, oder Typ 1 zu Typ 4, ferner Endigung der DFF interdigital 
zu Endigung proximal yon Digitus I I I  oder gar I I I - - IV .  Weiterhin 
die gro~e (D) und sehr k]eine (d) Distanz der DFF und der FFF,  Typ a 
und b der FFF,  Endigung der I~FF proximal Digiti I I I  zu Endigung 
proximal Digiti IV- -V oder gar V, sehliel31ich starke Verbundenheit 
zu groBer Distanz bei FFF  und Oppositionsfurehe. Derartige Differen- 
zen, die etwa bei 1/5 der untersuchten Niehtv~ter festzustellen Mind, 
diirfen, insbesondere bei Summierung, als gewichtige Hinweise gegen 
einen erblichen Zusammenhang der Probanden gewertet  werden. 

Details im Furehenrelief - -  soweit sie die gauptfurchen betreffen - -  
k6nnen fiir die positive Begutachtung nur dureh genaue vergleiehende 
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U n t e r s u c h u n g  er iaBt  werden .  ~ b e r e i n s t i m m u n g e n  in  dieser  H i n s i c h t  
s ind  a l le rd ings  - -  m i t  A u s n a h m e  se l tener  B i l d u n g e n  - -  bei  der  ger in-  
ge ren  Var i ab i l i t~ t  dieses M e r k m a l k o m p l e x e s  m i t  Z u r i i c k h a l t u n g  i m  R a h -  
m e n  d e r / i b r i g e n  Merkma le  zu  ve rwer t en .  Sie sp rechen  jedenfa l l s  n i c h t  
gegen e ine  genet i sche  Bez i ehung  der  b e t r e f f e n d e n  Pe r sonen .  

E i n e  e infache  F o r m u l i e r u n g  des Fu rc henb f lde s  i s t  i n  F~tllen m i t  
s t a r k e n  Di f fe renzen  der  Merkmale  fiir die P rax i s  zu empfehlen .  
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