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anzuwenden und dabei die anerkannten Strafzwecke zu beriicksichtigcn. Stellt der 
Richter bei einer besonders sehweren Mordtat den Siihnezweck vet  den der Wieder- 
eingliederung, so ist das kein Rechts~ehler. [BGH, Urt .  v. 8. VI. 1955 - -  3 Stl~ 
163/55, I~leve.] Neue jur.  Wschr. A 1955, 1196. 

Ein 20jghriger Bsuhilisarbeiter hatte in anhaltender, durch einen Film hervorgerufener 
sexueller Erregung in der Absicht, mit einer zu diesem Zwecke ,,stillgemachten" Frau den un- 
unterbrochenen BeischlaE auszuftihren, eine radfahrende Frau mit dem Bell niedergeschlsgen, sie 
dsnn - -  weft sie sich noch bewegte - -  get6tet and sich an der Leiehe geschlechtlich befriedigtl 
Er war yon der Jugendkammer mit lebenslttnglichem Zuchthsus bestraft worden. Die Sachriige 
des Angektsgten war vom BGtI mit der Begriindung verworEen worden, dug die Frage der sp/i- 
teren Wiedereingliederung des T/iters zwar im Mlgemeinen im Vordergrund stehen miisse, dsB 
aber such Art und Schwere der Tat sowie die anerkannten Strafzwecke, im besonderen der 
Siihnegedanke, zu berticksichtigen seien. Ein uneingeschriinkter Vorrsng des Gedankens der 
Wiedereingliederung such yon schwersten Straft~tern unter Vernachliissigung der wesentlichen 
Strafzwecke wgre dem Gesetz nicht zu entnehmen and von ihm such nicht angestrebt. Die 
Kammer babe hier die besondere Sehwere sowie Verwerfliehkeit der Mordtat betont und die i]lber- 
zeugung gewonnen, dab sie an die MOglichkeit einer Wiedereingliederung des T~ters bei Ver- 
h~ngung einer nur zeitlichen Zuchthausstrafe (die gem. w 106 JGG such gegeniiber dem einem 
Erwachsenen gleichgestellten Heranwachsenden verh/~ngt werden konnte) nicht glauben k6nne. 
Die Frsge, in welchen F~illen dem Gedunken der Wiedereingliederung des T~ters dutch eine 
ktirzere Strafe gechnung getragen werden solle, ohne dab dadurch die Allgemeinheit und der 
Siihnezweck der Strsfe beeintrg~chtigt werden, habe im tibrigen altein das Gericht zu entscheiden. 

ILLCt IMANN - C/-IRIST (Kiel) 

Erbbiologie in forensischer Bcziehung 

$ Kar l  Saller: Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung. Mit be- 
sonderer Beri icksichtigung der anthropologischen Methoden. Begr. yon  RUDOLD 
MARTIN. 3. vSll. umgearb,  u. erw. Aufl. Lfg. 3. S tu t tga r t :  Gus tav  Fischer 1956. 
S. 272--518, Abb. 132--251 u. Formulare  a - -g .  DM 44.- - .  

Die 3. LieEerung enthi~lt die anthropologischen Untersuchungsmethoden. Die ganze Ftille 
der instrumentellen Techniken, der mel3technischen, der beschreibenden und zeichnerischen 
Methoden wird in systematischer 0rdnung dsrgelegt. Die D~rstellung folgt tier internstional 
eingeEiihrten und gerade durch das Msrtinsche Lehrbuch iibersll bekannt gewordenen Termino- 
logie und Untersuchungsweise, ist abet durchgehend tibersiehtlieher und sue den neuesten Stand 
gebracht. Alle wichtigen Instrumente, MeBpunkte, MeBverEahren und Beobachtungsschemata 
sind abgebildet. Die berechenbaren Verhi~ltniswerte (Indices) sind wie die Mage fiir die Unter- 
suchung am Lebenden und am Skelet sngegeben; die Klsssifikstionsm6glichkeiten solcher Befunde 
und Beispiele sind jeweils vermerkt. - -  Jede eingehende snthropologische, konstitutionsbiologi- 
sehe oder irgendwie somstologiseh-morphologische Untersuchung wird nach den hier gegebenen, 
vorziigliehen Anleitungen greiten, far die im Interesse der Vergleiehbsrkeit aller einschli~gigen 
Befunde weiteste Verbreitung zu wtinschen ist. SCH~EVI~LE (Kiel) 

I rmgard  Tillner: I)oppelwirbel am IIaarscheitel.  (Beobaehtungen bei erbbiologischen 
VaterschaRsuntersuchungen.) [Anthropolog. Inst . ,  Univ. ,  Tiibingen.]  Anthrop.  Ariz. 
20, 164--168 (1956). 

Verf. stiitzt sich mit ihren Ausftihrungen duf be i erbbiol0gischen VaterschaEtsuntersuchungen 
aniallendes Material. Sie fand eine (Mindest-)I-I~ufigkeit des Merkmals yon 3 %. In 1% tier F~lle 
hst~e das zu begutachtende Kind das Merkmal mit dem nach dem Gutachtenergebnis als Vater 
anzusehenden Mann gemeinsam. Es kam jedoch such mehrisch vor, dsB ein I)oppelwirbel 
ledJglich bei einem Kind susgebildet war, bei seinen beiden Eltern dagegen nieht. Entspreehend 
den Ergebnissen snderer Untersucher wurde gefunden, dab in der Mehrzahl der F~lle die beiden 
Wirbel einen entgegengesetzten I)rehungssinn auEwiesen. Die Ausftihrungen der VerL sind ins- 
besondere such durch ihre I-Iinweise sue bereits vorhandenes Schrifttum tiber das MerkmM Dolopel- 
wh'bel im I-Iinblick auf die Verwertbarkeit des letzteren bei VstersehaEtsuntersuchungen sehr 
zu begrtiBen. Cm~. STEFFESrS (Heidelberg) 
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Hans  Fle isehhacker :  Ein Blitzzusatzgerii t  ffir I r i saufnahmen.  [Univ.- Inst .  f. Ver- 
e rbungswiss ,  F r a n k f u r t  a. M.] Anthrop .  Anz. 20, 72- -75  (1956). 

G. Ziegelmayer :  [~ber I r i smerkmale  bei Rothaar igen .  [Anthropol .  Inst . ,  Univ . ,  
Mfinchen.] Homo  (GStt ingen)  5, 153--156 (1954). 

Untersuchungen an 125 rothaarigen Individuen (53 Kinder und 72 Erwaehsene) zeigten, dal~ 
diese wie die blonden Vergleichspersonen h~ufiger helle Augen hatten als die Dunkelhaarigen. 
Doch waren die mittelbraunen und melierten Iriden bei Rothaarigen h~ufiger als bei Blonden. 
Kein Zusammenhang besteht jedoch zwisehen Rothaarigkeit und Iris-Pigmentflecken etwa analog 
den Epheliden. Doch sind bei Rothaarigen hAufiger gelbliche Irispigmente zu finden, wobei aber 
die Frage offenbleibt, ob es sieh hier um ein selbst~ndiges Pigment oder um die Auswirkung eines 
Strukturuntersehiedes der vorderen Grenzschicht handelt. WlCn~A~N (Bonn) 
P. J .  Waardenburg :  Variabili t i i t  und Erbl iehkei t  der S t ruk tur  der mensehl iehen Iris.  
Homo  (G6tt ingen)  5, 135--137 (1954). 

Vereinfachtes Einteilungsprinzip ffir die Irisstruktur nach dem Erhaltungszustand der vor- 
deren Grenzschicht: kontinuierliche ,,C-Typen" mit roll  erhaltener Grenzschfeht und lacuni~re 
,,L-Typen" mit mehr oder minder stark durchlOcherter Grenzschieht. Da zahlreiehe ~berg~nge 
bestehen, ist eine sehaffe Grenzziehung nicht mOglich. Anseheinend dominieren im Erbgang die 
L-Typen fiber die C-Typen. Neues Familienmaterial yon ausreichendem Umfang wird jedoeh 
nieht angeffihrt. WIcn~A_~ (Bonn) 
Josef  Weninger :  Variabilit~it der S t ruktur  der menschl iehen Iris.  [Anthropol .  Ins t . ,  
Univ . ,  Wien. ]  (GStt ingen)  Homo 5, 137--142 (1954). 

Naeh Referierung verschiedener Untersuehungsmethoden (Inspektion mit Lupe, Hornhaut- 
mikroskop, Spaltlampe - -  farbige Zeiehnung - -  Photographie) wird ein Klassifizierungssehema 
aufgestellt mit dem Reduktionsgrad der vorderen Grenzsehicht als Einteilungsprinzip. Die 

'Individualentwicklung dieser Sehicht dauert ungef~hr bis zum 10. Lebensjahr. Zwillinge und 
AngehSrige einer Familie sind oft sehr ahnlich. Bestimmte Erbg~nge anzunehmen h~lt Verf. fiir 
verfriiht. Sehwache Pigmentierungsgrade kSnnen nur mit der Lupe festgestellt werden. Zwi- 
sehen Irisstruktur und Pigmentierung besteht ein Zusammenhang, da die vordere Grenzschieht 
Tr~ger des Pigments ist. WIc~-~A~ (Bonn) 
H. Sehade: Zur  Untersuehung der I r i s s t ruk tur  fiir die Vatersehaf tsbegutaehtung.  H o m o  
(GStt ingen) 6, 70 - -74  (1955). 

Die terminologischen Unklarheiten bei der Bezeichnung der menschlichen Iris sind fiir die 
wissenschaftliche Verst~ndigung und auch ffir die praktische Verwertung bei Abstammungs- 
gutachten yon Naehteil. Eine rein schematisehe Typisierung, etwa die Klassifizierung des 
Strukturtypus anhand einer vorgedruckten Strukturtafel, vernachli~ssigt andererseits zwangs- 
l~ufig die nicht einzuordnenden individuellen Besonderheiten, die aber ihrerseits fiir die Ver- 
erbungsforschung und die Praxis yon Bedeutung sind. Im AnsehluB an das neueste Schrifttum 
(WENINGER, WAARDJENBURG, ESKELU~D U.a.) wird deshalb eine Beschreibung der in ]?rage 
kommenden Merkmale und ein yon innen zur Peripherie schreitender Beobaehtungsgang vor- 
geschlagen. Ffir die Absehnitte der Iris sind die am meisten angenommenen Bezeichnungen, wie 
Pupillarsaum, Innenzone, Iriskrause, AuBenzone, angegeben und die in diesen Bereichen zu 
beobachtenden Einzelheiten (z. B. Floeculi, Crypten, Kontraktionsringe usw.) mit ihren zahl- 
reichen Abwandlungsm6glichkeiten aufgefiihrt. Die bedeutungsvollsten, weft wahrseheinlieh erb- 
lichen Merkmale sind: Verlauf und Form der Iriskrause, Breite der Innenzone, Reduktionsgrad 
der AuBenzone, Dieke der vorderen Grenzschieht, Zahl der Kontraktionsringe und Bindegewebs- 
verdiekungen. SC~AEU~LE (Kiel) 
W.  Bauermeis ter :  Untersuehungen  fiber die Yererbung einiger metr iseher  Merkmale  
des Kopies.  Homo  (G5tt ingen) 6, 31 - -36  (1955). 

Ein erster ~berblick fiber eine grol~angelegte statistisehe Answertung zahlreieher anthropo- 
metriseh erfal~ter Kopt- und Gesichtsmerkmale yon Eltern und Kindern (insgesamt 6700 Per- 
sonen) soll ein in den letzten Jahren wenig beachtetes Forschungsgebiet neu beleben und zur 
Gemeinsehaftsarbeit anregen. Bei der besonders fiir die Kopfl~nge dargelegten Erbgangsanalyse 
werden 3 Klassen der Untersuehungspersonen gebfldet: 2 Extrem~uppen (Plus- und Minus- 
varianten), die durch eine Mittelgruppe, ,,das Normkollektiv" (ira Streunngswert Sigma erfal~t) 
geschieden werden. Nach der graphischen and tabellarischen Darstellung zeigen die Kinder z. B. 
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bei groBer Kopflange beider Eltern in 54% eine groBe, in 37 % eine mittlere, dem Normkollektiv 
entsprechende, und in 9 % eine kleine Schadellange. Umgekehrt ist bei geringer Kopflange beider 
Eltern bei rund 2/3 der Kinder ein geringes LangenmaB vorhsnden. Die fiir die Klarung der 
Erbfrage wichtige Kombinationsgruppe yon Eltern, bei der der eine Elternteil naeh der Plus- 
und der andere Elternteil naeh der Minusseite variiert, laBt bei den Kindern keinen Anhakspunkt 
fiir monogen dominanten, recessiven oder intermediaren Erbgang erkennen. Es wird deshalb 
angenommen, dab die Kopflgnge dureh das Zusammenwirken zahh'eicher Einzelfaktoren, also 
polygen, und dureh modifizierende Umweltwirkungen bedingt wird. Unter den ftir die Vater- 
schaftsbegutachtung in Betraeht kommenden Ergebnissen hebt sieh heraus: hat ein Kind einen 
langen Kopf, so finder sich bei dem Vater ein entspreehender Befund fast doppelt so hanfig als 
zufallsmaBig zu erwarten ware; und umgekehrt sind bei kurzem kindlichem Kopf kleine Werte 
beim Vater haufiger, als nach der zufallsmaBigen Erwartung anzunehmen ist. Far die genauere 
Darstellung verweist der Autor auf eine spgtere Arbeit. SCgAEU~nE (Kiel) 

Sophie Ehrhardt :  Zur  Frage der riehtigen Benrtei lung morphologiseher Merkmale 
am Liehtbild yon Kopf nnd  Gesieht. [Anthropol. Inst . ,  Univ. ,  Tiibingen.]  Aeta  genet. 
reed. (Roma) 5, 104--112 (1956). 

Die Ausfiihrungen der Verf. sind sehr zu begriiBen und insbesondere yon Wichtigkeit ftir die 
praktisehe Arbeit des Anthropologen wie beispielsweise bei der Fertigung yon photographischen 
Aufnahmen im Rahmen der erbbiologischen Vatersehaftsbegutachtung. Wird doch an geeignetem 
Bildmaterial in eindrucksvoller Weise gezeigt, wie stark unterschiedlieh u. U. die Merkmale eil~ 
und desselben Ohres in zwei versehiedenen Aufnahmen erscheinen kSnnen, wenn z. B. bei einem 
abstehenden Ohr einmal die Aufnahme des Ohres erfolgte bei Einstellung des Kopfes im Profil, 
zum anderen dagegen bei Einstellung in der Ohrebene. Auch andere Merkmalsbereiche wie die 
Mund- und die Augenregion k5nnen je nach Einstellung bei der Aufnahme als mehr oder weniger 
deutlich voneinander abweiehend im Bfld erscheinen. Dankenswert ist aueh die ErSrterung des 
Fiir und Wider der Beleuehtung mit Nitraphotlampen oder Blitzger&ten bei der Fertigung der 
Aufnahmen. C~R. STEFFE~S (Heidelberg) 

Alwyn Smith: A note on mongolism in twins. ((~ber Mongolismus bei Zwillingen.) 
[Dep. of Soc. Med., Univ. ,  Bi rmingham.]  Brit.  J.  Prevent .  Soe. Med. 9, 212--213 
(1955). 

Verf. stellt die bisher in der Literatur besehriebenen Zwillingsp~are, bei denen Mongolismus 
beobachtet wurde, zusammen. 107 sind bisher yon OSTER (1953) beschrieben. Uber 59 weitere 
Zwillingspaare wh'd sp~ter in der Literatur berichtet. In der vorliegenden Zusammenfassung 
werden noch 3 weitere hinzugefiigt, so dab im ganzen yon 129 Zwillingspaaren berichtet wird. 
Von diesen sind 152 erkrankt. Verf. untersucht Beziehungen zwischen Konkordanz bzw. Dis- 
kordanz und Gleichgesehleehtigkeit. Aus der Differenz zwischen beobaehtetem und errechnetem 
Verhaltnis zwisehen gleiehgeschleehtigen und ungleichgeschlechtigen Zwillingspaaren kommt 
er zu dem Ergebnis, dab einige der diskordanten Paare - -  ein Zwilling mongoloid - -  eineiig sein 
miissen. T~UBE-]~ECX~R (Diisseldorf) 
Lenna r t  Lysell: Die Gaumenleisten und  die Papilla ineisiva beim Mensehen. Eine 
morphologisehe und genetisehe Untersuehung.  [Orthodont.  Abt. ,  Kgl. Zahnarzt l .  
Hochsch., u. Anat .  Ins t i tu t . ,  Karol.  Inst . ,  Stockholm.] Z. Morph. u. Anthrop.  48, 
1--27 (1956). 
Curt  Stern: Die Bedeutnng der ,Wirbels~inlenmethode naeh Ki ihne"  fiir den Vater- 
sehaftsaussehlu~. Ein  Gutaehten. [Dept. of Zool., Univ.  of California, Berkeley.] 
Acta  genet, et statist ,  reed. (Basel) 6, 92--102 (1956). 

In einer Unterhaltsldage stand das Ergebnis einer erbbiologischen Untersuchung, die den 
Beklagten nieht yon der Vatersehaft ausschloB, im Gegensatz zu einem Gutachten nach der 
Wirbels&ulenmethode yon Kfd~NE, das den betreffenden Mann nach den Befunden an der Wirbel- 
saule bei dem Kind, dem Beklagten und der Xindesmutter a]s Erzeuger ,,offenbar unmSg]ich" 
bezeiehnet hatte. Der erbbiologische Gutachter hatte sich dahin geauBert, dab ,,die bisher vor- 
liegenden Familienuntersuchungen der Wirbelsaule noeh langst nicht den statistiseh notwendigen 
Umfang erreieht (haben), um gegebenenfalls eine Aussage im strengen Sinne des ,offenbar nn- 
mSgHch' zu gestatten". Bekanntlieh behauptet Ki2~E auf Grund der yon ihm gefundenen 
erbliehen t~iehtungstendenz der Wirbelsaulengrenzen, einen sicheren AusschluB eines ~annes 

Dtsch. Z. gericht. Med. ]~d. 46 21 
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yon der Vaterschaft rechtfertigen zu kSnnen. Der Verf., ein bekannter deutscher, jetzt in den USA 
lebender Genetiker, wurde yore Gericht beauftragt, bierzu ein Gutachten zu erstatten. ~Nach 
eingehender Untersuehung der Ergebnisse der Forsehungen Ki~ ]~s  fiber die erbliche t~ichtungs- 
tendenz der Wirbels/~ulengrenzen, der Beweisffihrung sowie der gegen die Wirbelsgulenmethode 
erhobenen Einw/inde kommt er zu dem SchluB, dab die bisherigen Beobaehtungen die Theorie 
K~rN~s nieht widerlegen, jedoeh das Untersuchungsmaterial noeh nieht umfangreich genug ist, 
nm einen VatersehaftsausschluB mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinliehkeit zu gew/~hr- 
leisten. Diese Stellungnahme eines auBerhalb des Meinungsstreites stehenden, unvoreingenom- 
menen Genetikers besitzt grunds/~tzliche Bedeutung. W. LEtlD/IAlCN (Kiel) 
Georg Geipel: Die Finger- und  Handleisten bei Bambut i  und Busehmiinnern.  Ein  
statistiseher Vergleieh und seine Folgerungen. [Max-Planck-Inst .  f. vergl. Erbbiol .  
u. Erbpath . ,  Berl in-Dahlem.]  Homo (G6ttingen) 7, 74--86  (1956). 
Veli Kervinen:  (~ber das Vorkommen der Vierfingerfurehe in F innland.  Ann.  Acad. 
Sci. fenn., Ser. A, V. Nr  40, 1- -12 (1954). 

Ingo M. Debrunner :  Zur Morphologie der menschlichen Daumenfurehe.  Z. menschl. 
Vererbungs- u. Konst i t . lehre  33, 131--150 (1955). 

Es besteht ein Grundplan der ba]lenbedingten Haupffurchen der menschliehen Hand, der 
dadurch charakterisiert wit'd, dab zwischen allen Ballen embryonal Furchenanlagen entstehen, 
die als gabelf6rmiges Furehenpaar angelegt sind, das sich gegen das ttandinnere 6finer. Infolge der 
Beziehungen zu den Ballen ist nur der Beginn einer Furehe angelegt, der weitere Verlauf variiert. 
Die yon versehiedenen Seiten herkommenden Furchen kSnnen sieh treffen und vereinigen und 
zu einer einheitlichen Furehe werden. Eine urSpriingliehe Anordnung yon Gabelfurchen im Sinne 
des morphologisehen Grundplans finder man einestefls auf phylogenetisch tieferen Stufen (Halb- 
allen, Neuweltaffen), andererseits auf ontogenetiseh ~rfihen Stadien (Feten, Neugeborene). Das 
Gabelpaar ffir die Daumenfurche liegt zwischen dem I. und der radialen Komponente des II. 
Interdigitalballens, das stets beim erwaehsenen Menschen vorbanden ist. Die Daumenfurche 
verl/iuft dann carpalw/irts in einem Bogen um den Thenar und erreicht meistens den proximalen 
Handrand. I-Iier gibt es viele Variationen. Zum Verst/~ndnis der Morphologie der Daumenfurche 
wird darauf hingewiesen, dab am Beginn des menschliehen Lebens ein Maximum an Furehen- 
reiehtum auf der ganzen Palma vorhanden ist. Von der Kindheit bis etwa zur Pubert/~t kommt 
es zu einem Furchenschwund, besonders auf der ulnaren Handseite. Diese Reduktion ist beim 
Manne ausgepr~gter als bei der Frau. Interessanterweise ist diese ulnare Reduktion bei Anomalen 
(Mongoloiden, Oligophrenen, Sehizophrenen) und I-Ioehbegabten schw~ieher als bei normal- 
begabten Vergleichsgruppen. Als Ursache der Reduktion oder des Unterbleibens wird die Wirkung 
eines morphologisehen Faktors (Entstehung der ballenbedingten Hauptfurehen fiberhaupt) 
angenommen, der yon einem Zentrierungsfaktor (Reduktion auf der u]naren Handseite) iiber- 
lagert wird. Ein motoriseher Faktor (Flexion) spielt zudem bei einigen Furehen eine gewisse 
Rolle. Auf Grund yon Untersuehungen yon •eugeborenen und Erwaehsenen wird angenommen, 
dal3 zuerst der morphologisehe Faktor bei der Entstehung der Daumenfurche einwirkt. Dureh 
diesen kommt es zu einer mehr oder weniger gestreckten, naeh ulnar tendierenden Daumenfurche, 
dabei wird diese yon solchen Furchen gekreuzt, die yon der distalen und ulnaren Handseite 
earpalw~rts laufen. An der Kreuzungsstelle soll weiterhin der motorisehe Faktor einwirken und 
die Furche abrunden, so dab nunmehr eine kurvige Daumenfurche angelegt wird. Diese Tendenz 
wird dureh den Zentrierungsfaktor verstgrkt und reduziert die naeh ulnar geriehteten (Jberreste 
der ursprfinglichen, sich fiberkreuzenden Furehen. Diese werden nicht mehr zum Aufbau der 
nunmehr zusammengesetzten Daumenfurche verwendet. Man finder eine morphologisch ein- 
heitliche Daumenfurche bei solchen Personen vermehrt, die allgemein eine gerlnge ulnare Re- 
duktion besitzen (Folge einer schwaehen Wirkung des Zentrierungsfaktors), wie z. B. bei Mon- 
goloiden. Anhand eines Falles wird aufgezeigt, dab sich die Daumenfurche auch nach der Pubert~t 
/indern kann. W. LE~MA~ (Kiel) 
Gisela Meyer-Cording: Die palmaren Hautleisten und  ihre Vererbung. [Zool. Inst . ,  
Univ. ,  KSln.]  Z. Morph. u. Anthrop.  47, 147--186 (1955). 

Die palmaren Hautleisten yon 5378 m/tnnliehen und weibliehen Personen, die aus ver- 
sehiedenen Gebieten Deutschlands stammen, werden hinsichtlich ihrer H/~ufigkeit sowohl nach 
Anzahl der Hande als aueh nach Individuen untersueht. Vorgefundene Differenzen werden dureh 
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die Bernoullische Fehlerformel und das %2-Verfahren nach PEA~SO~ gesichert. Auf dem Hypo- 
thenar finder sieh bei etwa der Halfte der Personen ein Muster, and zwar bei Frauen etwas 
hgufiger als bei Mi~nnern, wobei die reehte Hand ein starkeres Vorkommen yon Mustern als 
die linke aufweist. In der Hanptsaehe werden die Unterschiede durch seltenere Muster bewh'kt. 
Beam Vergleich der Gebiete, aus denen die Abdrticke stammen, f i l l t  lediglich das Saargebiet dutch 
eine relativ geringere Musterbehaftung auf. Im Gegensatz zum Hypothenar ist der Thenar 
(einschlieglich des schwer abgrenzbaren I. Interdigitalraumes) sehr viel weniger mat Mustern 
behaftet. Es haben ngmlich nur etwa 16--18 % aller untersuehten Personen ein Thenarmuster, 
wobei die linke Hand fast doppelt so hiufig als die rechte bemustert ist. Ein Muster Mlein auf 
der reehten Hand findet sich nur bei 1,6--1,7% der Personen. Zwischen dem Auftreten von 
Mustern auf dem Thenar und Hypothenar besteht eine negative Beziehung. Ferner wurde die 
distale Palma untersucht, wobei Muster im II.  Interdigitalraum haufiger bei M~nnern mat 7,36 % 
gegeniiber Frauen mat 4,57 % vorgefunden werden. Hier sind Rechts-Links-Unterschiede in der 
Bemusterung deutlich (reehte Hand 5,54%, linke Hand nur 2,06 %). Der IV. Interdigitalraum 
ist bei fund 18 % der Individuen beider Gesehleehter mat einem Muster mat Nebentriradius behaftet, 
und zwar links starker als rechts. Beziiglich des Verlaufes der Hauptlinien auf den Hgnden ergaben 
sich auf der rechten Hand h6here Endfelder im Vergleieh zur linken. Der gleiehe Modaltyp auf 
beiden Hinden  kommt bei Frauen etwas haufiger Ms bei Minnern vor. Bei etwa 25 % aller Mgn- 
her und Frauen lieB sich eine teilweise oder vollstandige Reduktion des Triradius e beobaehten, 
wobei sieh die Tendenz zu einem asymmetrisehen Auftreten der Reduktion als auffallend stark 
erwies. Die Untersuchungen beziiglieh der Vererbung der Hautleisten ergaben, dab bei der Aus- 
pragung yon Mustern auI dem Hypothenar Erbanlagen eine Rolle spielen. Auch vererbt sich bis 
zu einem gewissen Grad der Mustertyp. Die Bemusterung des Thenarballens ist zum groBen Teal 
erbbedingt. Hier erwies sich die Korrelation zwischen Mutter und Kind grSger als bei dem 
Hypothenar. Die Musterbildung im II .  Interdigitalranm vererbt sich in starkerem Maine yon 
der Mutter auf die Toehter als yon der Mutter auf den Sohn. Aueh fiir die Muster des IV. Inter- 
digitalraumes ergab sich eine stark positive Korrelation zwisehen Mutter und Kindern. Erb- 
anlagen bestimmen deutlieh den Verlauf der Hauptlinien. Schlieglich lieg sieh fair die Reduktions- 
tendenz des Triradius c eine starke Abhangigkeit yon Erbanlagen feststellen. Sehliisse auf einen 
bestimmten Erbgang der Muster oder der Hauptlinien konnten aus dem vorgelegten Material 
nieht gezogen werden. W. LESbiaN (Kiel) 

Irmgard Tillner: ~ber zwei Merkmale der Handfurchung und ihre Anwendbarkeit 
? in der erbbiologischen $ aterschaftsbegutaehtung. [Anthropol. Inst., Univ., Tiibingen. ] 

A n t h r o p .  Anz.  20, 7 9 - - 9 4  (1956). 
Die ,,aitgemeine Handfurchung" wird in 3 St~rkegrade eingeteilt und erweist sich im weib- 

lichen Geschlecht als starker gegeniiber dem m~nnlichen. Auch konnte eine Zunahme der 
Furchung mat steigendem Alter festgestellt werden. Das zweite Merkmal, die ,,M-Figur" (eben- 
falls in 3 Stufen gruppiert), erwies sich als alterskonstant. Doeh ist die offene M-Figur bei Frauen 
h/~ufiger, die geschlossene hingegen bei M/~nnern. Die Erblichkeit beider Merkmale wurde an 
fund 300 Elternpaaren mat fast 1000 Kindern untersucht, wobei sich zwar sichere Erbliehkeit 
aber keine Monomerie ergab. Wegen des fehlenden Altersuntersehiedes halt Verf. die M-Figur im 
erbbiologischen Gutachten fiir brauehbarer als die allgemeine Furchung. D. WzC~MAs~ (Bonn) 

Gisela Lemme t: Zusammenhang von Hauptlinienverlauf und Interdigitalraumbreite 
der menschl ichen P a l m a .  H o m o  (GSt t ingen)  6, 1 0 7 - - 1 1 4  (1955). 

Verf. untersucht die Abdriicke yon 1000 Einzelhanden und versucht, Beziehungen festzu- 
stellcn zwischen Hauptlinienverlauf und Leistenzahl der zugehSrigen Interdigitalriume. Aul3er- 
dem priift sie an 500 Einzelh/~nden die Zahl der Leisten zwischen dem Triradius a nnd der n~chsten 
proximal davon gelegenen Furche (Daumen- mit  Fiinffingerfurche bzw. Ftinffingerfurche). Sie 
versucht, Einfliisse der Bal!en- und FurchenfMtungen auf die Lage der Triradien und ihrer 
Radianten festzustellen. Es werden die Verlaufsformen der Hauptlinien A und D gepriift. Der 
Verlauf der Linien ]3 und C wh'd vorwiegend durch die Lage der D-Linie mitbestimmt. In 6 
Kurven werden Beziehungen zwischen Verlauf der Hauptlinien und Leistenzahl in den Inter- 
digitalr~umen graphisch dargestellt. Verf. kommt zu dem Ergebnis, dub ein deutlicher Einflul~ 
hesteht auf den Verlauf der Hauptlinie A sowohl vom ab-Raum als auch yon der Furehenfaltung 
der I)aumen- bzw. Fiinffingerfurche und auf den Verlauf der I{auptlinie D, vor allem yore bc- 
I{aum. Die I-Iaupteinfliisse auf das Wachstum und den Verlauf tier Itautleisten im distalen Tell 
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der Palma gehen vorwiegend vom mittleren und radialen Tefl der Palma aus. Das akt iveZentrum 
ffir die ulno-radial gerichtete Tendenz muB man sich vorwiegend in den Raum be verlegt denken. 

TRUBE-BEOKER (Dfisseldorf) 

Sophie Erhardt: Wirbelmuster in den Interdigitalr~iumen der Palma beim Menschen. 
[Anthrop. Inst., Univ., Tfibingen.] Z. Morph. u. Anthrop. 47, 316--330 (1956). 

An den Handabdrfieken yon 15000 Personen werden Lage, Form und Vielgestaltigkeit der 
Wirbelmuster in den Zwischenfingerraumen morphologiseh-statistisch dargelegt. In stammes- 
gesehichtlieher Hinsieht weicht der Mensch yon der Primatenhan d dutch die betrachtliche Selten- 
heir yon Wirbelmustern ab. Nur 1,5% der Untersuchten haben Wirbel, 0,5% haben spurartige 
wirbelahnliehe Musterbildungen. In  der Lokalisation ist der 4. Zwischenfingerraum bevorzugt 
(75 %), wobei die linke Hand etwas h~ufiger solche Muster tragt als die rechte. Wenngleich die 
Musterform dem Verl~uf der umgebenden ttautleisten angepa~t erscheint, so lassen sich doch 
neun verschiedene, durch zahlreiche Bilder belegte Wirbelmustertypen aussondern. Am h~u- 
figsten ist ein in eine Sehleife eingeschlossener Wirbel (70%). Die Variationsbreite der Wirbel- 
grSl~e zeigt alle Uberg~nge yon sehr klein zu sehr groin, in der Seiten~hnlichkeit sind jedoeh die 
grSl]eren h~ufiger fibereinstimmend als die kleinen. Ebenso besteht eine Rechts-Links-~hnlich- 
keit in der Lage und Gesamtstruktur der Wirbel, woraus auf Erbeinflfisse geschlossen wh'd. 
Eine Kl~rung der erbl[ehen Unterlagen erscheint aber, soweit an erhobenen Zwiilingsbefunden 
erkennbar, schwierig, da betr~chtliche Manifestationsschwankungen vorliegen. 

SO~A]~]U]3L]~] (Kiel) 

I. Schwifletzky: Yaterschattsdiagnosen bei un~raglichen u I. Das ,,fichau- 
verfahren". H o m o  (GSt t ingen)  7~ 1 3 - - 2 7  (1956). 

Zur Sicherung der Methode der Vaterschaftsdiagnose wurden 100 Familien mit ,,unfragliehen 
Vatern" mit den gleichen Methoden untersucht,.wie sie bei der pr~ktisehen Vaterschaftsbestimmung 
in gerichtlichen F~llen angewandt werden. Uberdies wurde jedes der insgesamt dabei unter- 
suchten 373 Kinder auBer mit  seinem wirkl[chen Vater auch mit einem sicheren Hichtvater 
vergl[ehen, ttierbei zeigte sich, dal~ im ganzen die polysymptomatisehe Ahnlichkeitsdiagnose nach 
dem ,,Schauverfahren" recht gut geeignet ist, Vater und Nichtvs zu unterscheiden. Verf. 
~and fiberdies an ihrem Material bestatigt, dab bei S6hnen klare Diagnosen h~ufiger seien als bei 
TSchtern und weist darauf hin, dab etwa yore Pubertatsalt6r an die Zahl yon besonders markanten 
physiognomischen Vater-Sohn-~hnlichkeiten zunimmt. CH~. STEFF]~S (Heidelberg) 

Preiser: Erbbiologische ~hnlichkeitspriifungen durch den Richter. Neue jur. Wschr. 
A 1955, 331--332. 

In  den Vaterschaftsprozessen spielen heute erbbiologische Gutachten eine groBe Rolle. Es 
handelt sich dabei um die letzte Chance der beweispflichtigen Parteien, den Rechtsstreit zu ge- 
winnen. Der Richter hat  fiber die Schlfissigkeiten der Behauptungen, fiber ~_hnl[chkeiten und 
Uni~hnlichkeiten der Parteien zu entscheiden. Hotfails muB eine /~hnl[chkeitsprfifung vorge- 
nommen werden. Die Einholung eines erbbiologischen Gutachtens im Armenrechtsverfahren 
ist zu teuer und kommt nicht in Betracht. Deshalb soil der Richter die _~hnlichkeitspriifung 
selbst vornehmen!l Er  ist imstande, die von einer Partei ~ufgestellten Behauptungen fiber 
_~hnlichkeiten oder Unahnlichkeiten zu prfifen. Er  kann sich auf diescm Gebiete durch das 
Studinm erbbiologischer Gutachten eine gewisse Sachkunde erarbeiten. In der Praxis fiihren 
so erstaunl[ch viele Falle zu der erstrebten Klarung, so daI~ das Armenrechtsgesuch bewiiligt 
oder verweigert werden kann. ]~eispiele: 1. Dasselbe Kinngrfibchen beim Manne und Kind! 
2. Die gleiche eigenartige Zahnstellung bei den Parteien! Ffibrt die Prfifung der yon den Parteien 
aufgestellten Behauptungen zu einer positiven oder negativen Entscheidung, so erfibrigt sich 
eine we]tere Prtifung. Anderenfalls mui3 eine ausgedehnte _~hn]ichkeitsuntersuchung nach Er- 
messen des Richters durchgeffihrt werden, die sich nach dem Aufbau des erbbiologischen Gut- 
~chtens richten kann. Der Richter soilte in anderen Fallen mit der Ladung Lichtbilder yon den 
Beteil[gten ~nfordern, yon den Erwachsenen auch Kindcrbilder. Die fibrigen Proze~bevollmaeh- 
tigten sol[en sieh an der Untersuchung beteiligen, damit sogleieh im Anschlul~ an den Termin die 
Entscheidung fiber das Armenrechtsgesuch ergehen kann. _~hn]ichkeitsprfifungen k6nnen in allen 
Stadien des Rechtsstreites vom Richter vorgenommen werden. Es sol[ dadurch eine Benach- 
teiligung der Armen vermieden werden, die ein erbbiologisches Gutaehten nicht bezahlen kSnnen. 
Ob dss wirklieh durch eine richterliche ~hnlichkeitsprfi~ung vermieden wird ? (Ref.) 

T ~ u ] ~ - B ~ c ~  (Diisseldoff) 


