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znr Verkleidusg begann als Kind. Bindungen an eine Pflegeschwester scheinen den Anla6 zum 
Verkleidnngstrieb gegeben zu haben. Sparer traten in den Tr~tumen aueh homosexuelle Wfinsehe 
anf. Trotz eingehender •ehandlnng in einer psychotherapeutischen Klinik lieB sich eine Xnderung 
nicht erreichen. Der Pat. ist sparer wegen homosexueller Akte best~raft worden, wobei es dahin- 
gestell~ bleiben mag, ob diese Akte seiner inneren Heignng entsprachen, was er ablehnt, odor ob 
or sie nur zu geldsfichtigen Zwecken vorgenommen hat, M. MVELLE~ (Heidelberg) 
t t e n r y k  Kopezyk:  Case of t ransves t ie ism.  Arch.  reed.  sadowej.  8, 52 - -57  m i t  engl.  
Zus . iass .  (1956) [Polnisch].  
Lndov ico  Bernardi  e Gianluigi  Pont i :  Un caso eecezionale di neerofflia.  (Ein aul~er- 
gew5hnl icher  F a l l  yon  Nekrophi l ie . )  [Ist .  di  Med. Leg. e Assicuraz. ,  Univ . ,  Milano.]  
[Soc. Lomba~rda di Meal. Leg.  e Assicuraz. ,  16. VI .  1957.] A t t i  Assoc. its1. Med. leg, 
[Minerv~ med.- leg.  (Torino)]  77, 64 - -68  (1957). 

Die Verff. referieren fiber die ihnen aus der Literatnr bekannten FMle yon Nekrophilie. Eine 
eigene Beobaehtung fiber einen 16 Jghrigen, der in einem Krankenhaus Iqekrophilie an einem 
.Neugeborenen beging (Onanie zwischen den Obersehenkeln des Leiehzmms), wird angescMossen. 

HA~S-JOACI~I~ ~YVAGNEt~ (Mainz) 

~Erbbiologie in forensischer  Beziehung 

I-I. ~Niermann und  F .  Ehr ing :  Zur  Methodik der Zwil l ingserfassung.  [ Inst .  f. H u m a n -  
genet . ,  Univ . ,  Mfinster .]  Z. menschl .  Vererb. -  u. Xons t i t . -Leh re  34, 33 - -37  (1957), 

Auslesefreie Zwillingsserien sind ffir die mensehliche Erbforsehung von grofter ]~edeutung. 
Es ist deshalb begriiftenswert,, dam die Erfahl~angen mitgeteilt werden, die bei der ersten grSBeren 
nach dem 2. Weltkrieg durchgeftihrten Zwillingserfassung gemacht wurden. Als Ausgangs- 
material dienten die Namen yon rund 10000 westfMischen Pat. mit Hauttuberknlose, t taut-  
krebs u. a. aus der Zeit yon 1926--1954. Uber Einwohnermeldei~mter und St andesgmter wttrden 
in 2/~ der FMle verwertbare Angaben darfiber erlangt, ob ein Pat. Zwilling ist oder nicht. Bei 
:Berficksichtigung nur derjenigen FMle (insgesamt 7322), bei denen eine Befragung direkt oder 
fiber das Standesamt mSglich war, kam auf 81 Probanden 1 Zwilling, wghrend sonst auf 56 er- 
waehsene Mensehen t Zwilling kommt. Nach ErSrterung der hier zu beobacht.enden Sehwan- 
knngsbreite und der FehlermSgliehkeiten werden verschiedene praktisehe ttinweise gegeben: 
Befragen der Pat. bei Krankenhausaufnahme nach Zwillingseigenschaft; Weg fiber Standes- 
&rater, wenn Pat. nach Behandlung ausgeschieden. Von den auf solche Weise erfal3ten Zwil- 
]ingspaaren lassen sich in der Regel etwa 50 % unt~rsuehen, da dutch Tod eines Partners, Aus- 
wanderung und andere Ursachen Ausf~l]e auftreten. SCm~uBLs. (Kiel) 
K u r t  Gerhardt :  Wachsen  und Reifen der mensehl ichen Physiognomie im Kindes-  
und Jugendal te r .  Med. Mschr.  11, 705- -708  (1957). 

Ubersiehlb. 
L. S. Penr0se:  Muta t ion  in man .  (Muta t ionen be im Menschen.)  [Gal ton  Laboru t . ,  
Univ .  Coll., London,  G . B . ]  [I. I n t e r n a t .  Congr. of H u m a n  Genet . ,  Copenhagen,  
1 . - -6 .  V I I I .  1956.] Aetna. genet .  (Basel) 6, ] 6 9 - - 1 8 2  (1957). 

Es gibt spontane und kfinstlich herbeigeffihrte Mntationen. Bei der Bestimmung der Mnta- 
tionsh~ufigkeit spielen alas Auftreten des Merkma]s in der allgemeinen BevSlkerung, die Mit- 
wirknng genetischer Faktoren nnd die Geeignetheit der Gene eine Rolle. Der Verf. kennt zwei 
Untersuehungsmethoden, die direk~e und die indirekte. Die dh*ekte Beobachtung ist nur mSg- 
lich bei regelmhltiger einfacher Dominanz, die bei Menschen selten, vielleicht niemals vorkommt. 
Theoretisch besti~nde die M6glichkeit, frische Mutationen bei geschlechtsgebundenen Merk- 
ma]en direkt zu beoba.chten. Bei der indirekten Bestimmnng des MutationsverhMt, nisses geht 
man yon der Vermutnng aus, dam nngfinstige Gene nich~ lange persistieren, es sei denn, dab das 
Wiederauitreten yon Mutationen den Mortaliti~tsfaktor wieder ausbalanciert. Mutationsver- 
h~ltnisse sh~d far vide Gene beim Menschen bisher bestimmt worden. Am genauesten ist dies 
mSg]ieh fiir dominante Erbmerkmale. Verf. stellfs eine Tabelle zusammen mit den in der Literatur 
bisher gefundenen Angaben verschiedener Antoren. Eine ~hnliche Zusammenstellung wird ff~r die 
geschlechtsgebundenen Erbmerkmale, z. ]3. H~mophylie nnd die pseudohypertrophe Muskel- 
dystrophie sowie ffir die recessiven Merkmale wie Schizophrenie, Albinismus u. ~., gebracht. 
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Es werden Beispiele gebracht fiir die Berechnung der Mutat.ionsverh~ltnisse und die verschie- 
denen Angaben aus der Literatur. Verf. nirarat an, daft das Alter der Eltern beim Vorkoraraen 
yon Mutatlonen erae Rolle sp eli. Er brragt erae Zus~raenstellung aus Angaben in der Llterutur, 
in denen das Auftreten yon frisehen Mutationen dera Alter der Eltern gegeniibergestellt ist. Ab- 
gesehen davon spielen andere Einfiiisse eine Rolle, wie z. B. die Einwirkung yon R6ntgenstrahlen. 

T~UBE-BECKE~ (Diissetdorf) 
H. J. ~Iuller: IPurther studies bearing' on the load of mutations in man. (Weitere 
Studien  fiber Mutg t ionen  beim 5[enschen.) [Dept. of Zool., Ind ian~  Univ. ,  Bloo- 
mington,  Ind . ]  [I. I n t e rna t .  Congr. of H u m a n  Genet.,  Copenhagen, 1 . - -6.  V i i i .  
1956.] Aeta  genet. (Basel) 6, 157--168 (1957). 

Die Bestiramung der Mut~tionsh~ufigkeit kann nur bei dorainanten Erbraerkraalen durch- 
geffihrt werden. Die Bestiraraung bei reeessiven oder geschlechtsgebundenen Erbmerkra~len 
ist sehwierig, insbesondere da ihnen gew6hnlieh raehrere Gene zugrunde liegen, was aber such 
bei dominanten Erbmerkmalen der Fall sein k~ral. Nach RUSSELL betr~gt das ~Iut~tionsver- 
h~ltnis fiir spontan a.ufgetretene Mutationen bei der ~[aus 1 : 100000. Dabei sind alle Mut~t:ionen 
nicht berfieksiehtigt, die sehr frfih in der Keirabahn oder ~ls Mutationshaufungen auftreten. 
Ein Vergteieh der Untersuchungsergebnisse bei Mgusen and beim Mensehen lassen die Annahrae 
berechtigt erseheinen, daft Mutationen bei M~usen seltener sind als beira Mensehen, well das 
Leben der Mguse kfirzer ist nnd die Anzahl der Zellteilungen in der Keimbahn, zu denen das 
~utationsverh~tltnis proportional sein sell, geringer ist. Der Verf. schatzt fiir den Mensehen 
einen Regelwert yon 2:100000. Das Verh~ltnis spezifiseh loka]isierter Mutationen zur Gesarat- 
belastnng lgBt sieh ermitteIn durch Versuche an der Drosophila, deren Chroraosoraensatz zwar 
ira ga~nzen weniger kompliziert ist, deren einzelne Chromosorae jedoeh nicht priraitiver sind als 
beira ~$ensehen. Die Bereetmung der Verh~ltniswerte wird an Beispielen erkl~rt. Eine andere 
M6glichkeit, dera Problem n~herzukoramen, ergibt die Untersuchung der Inzuehtsfolgen. Der 
Verf. gl~ubt, zusamraenfassend folgern zu k5nnen, dab raan damit auf zwel versehiedenen Wegen 
zu der Feststellung koraraen kann, dab das Verh~ltnis der krankhaften Mutationen zur ges~raten 
Erbbelastung der Menschen 1:10 betr~gt. TRUBE-BECKEt~ (Diisseldorf) 

Ern~ BSshaar: Die erbbiologisehe Bedeutung der Angenfarbe, Irisstruktur und der 
Augenlider. [Anthropol. Inst., Tiibingen g.N.] Stadium gen. (Heidelberg) 10, 
408--415 (1957). 

Verf. bringt ira groBen nnd ganzen einen Uberbliek fiber die Ergebnisse vorher in der Literatur 
ersehienener Arbeiten. Sie korarat in ~bereinstimraung rait anderen Autoren zu der Feststellung, 
dab die Irisstruktur sieh im Laufe des Lebens andert, dab die Struktur erst im Laufe des 1. Lebens- 
jahres deutlieh hervortritt, daft es spgter wieder zura Nachdunkeln korarat, welches beim weib- 
lichen Geschleeht starker ist als beira raannlichen. Sie best~tigt ~uf Grund der Angaben in der 
Litera~tur, daft die versehiedenen ~ierkmale der Irisstruktur, wie Pupittarzone, Anz~hl und Form 
der Krypten, Radigrfurehen, irisknoten, Kontraktionsringe u. a. geeignet sind, bei der erbbiolog[- 
schen .yatersehaftsbegutaehtung herangezogen zu werden, insbesondere da raanehmal erstaun- 
liche Ubereinstiramungen in Einzelheiten zwischen den Kindern und einem Elternteil festzu- 
stellen sind. Aueh die Merkm~le der Augengegend sind fiir die Xhnliehkeis von Bedeu- 
tung, so z. B. die Form der Lidspalten, die Form des Ober- and Unterlids mit den Wirapern, die 
Form und die Lage der Deckfalte. Dabei ist besonders auf Altersvariationen zu ~chten. Einige 
Merkraale sind beim Kinde dentlicher ~usgeprggt, wie z. B. der Epieanthus, andere entwiekeln 
sich erst rait dera AIterwerden. Die Angengegend und die Irisstruktur bieten somit zahlreiehe 
Merkraale, die bei der Abstaramungsun~ersuchung brauehbar sind. 

TI%UBE-BECKE~ (Diisseldorf) 
Georg Geipel: Die Honvergenz der Riehtungen der mensehliehen NasenlSeher bei 
deutsehen Zwillingen. [M~x-P]anek-Inst. f. vergl. Erbbiol. u. Erbpath., Berlin- 
Dahlem.]  Z. Morph. Anthrop.  48, 109--112 (1957). 

Aus frfiheren Untersuehungen des Autors (1952) hatte sieh ergeben, dab tier Konvergenz- 
winket der Nasen6ffnungen (yon unten her betrgehtet) yon erbliehsn Faktoren abh~ngig ist. 
Eine neuere Untersuchung an einer auslesefreien Zwillingsserie weist auf die M6gliehkeit hin, 
dab der Xonvergenzwinket beim ra~nnliehen Gesehleeht grSBer ist als beim weibliehen. Der 
Winkel ist in der erwahnten 8erie beira ragnnlichen Gesehleeht durchschnittlich um 4,750 grS~er. 
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Die Gesch]echtsdifferenz kann im vorliegenden Falle nicht altersbedingt sein, da das Durchschnitts- 
alter der weiblichen and mannlichen Zwillinge gleich ist (13,2 Jahre). Andererseits ist jedoch eine 
volle matheinatisch-statistische .Sicherung der Differenz ,nit dem verwandten Zahleninaterial 
nicht gegeben, so dab vorerst nur auf die MSglichkeit einer Gesch]echtsabhangigkeit des Kon- 
vergenzwinkels geschlossen wird. SCHAEUBLE (Kiel) 

I-I. C. Ebbing: Gibt es auch bei Ringelhaaren (Pill anulati) einen einfaeh-rezessiven 
Erbgang?  [Inst .  ftir I I umangene t . ,  Univ. ,  Miinster  i. West f . ]  H o m o  (GStt ingen)  
8, 3 5 - - 3 9  (1957). 

Auf Grund des Erscheinungsbildes und der Sippenan~lyse wird eine seltene Haaranomalie 
als einfach recessiv bedingte allgeineine l~egulationsst5rung besehrieben. Die StSrung zeigt sich 
in einer Ringelung der Kopfhaare, und zwar in einer regelmal~igen Abfolge gleich langer heller 
und dnnkler Abschnitte. Die dunklen Teile entsprechen der norinalen Haarf~rbe, die hellen sind 
infolge Luftein]agerung grau. IIn Gegensatz dazu sind bei der bis jetzt bekannten doininanten 
Form der Ringelhaarbi]dung die heterochroinen Abschnitte sehr unregelmal~ig lang. Als Aus- 
gangsfall wurde ein Zwillingspaar (Parchenzwillinge) Init l%ingelung untersueht, das aus einer 
Vetter-Basen-Ehe 1. Grades hervorgegangen war. Da unter 52 erfaBten AngehSrigen der Vor- 
fahren und Seitenlinien kein einziger ~ihnlicher Fall zu linden war und. da eine ch~rakteristische 
phanische Abweichung yon der dominanten ~'orin vorliegt, wJrd (analog der Beobachtung yon 
I-IA:SI~AI~T an Sp~nde]haarbildui~g) eine recessive ErbIorin angenommen. SC~IAEVBIm (Kiel) 

L o t h a r  Loeffler: 13ber Haarstromuntersuchungen an mongoloiden Schwachsinnigen.  
Ber.  5. Tagg  dtsch.  Ges. An th rop .  1956, 72- -79 .  

Naeh KIlL wird die auch beiin Erw~chsenen rnit geeigneter Methodik ineist noch nachweisbare 
Flauinbehaarung der Stirn in 3 Tyloen untersehieden, die sich aus der Kombination des fiieher- 
f5rinig aus der :Nasenwurzelgegend aufsteigenden Glabe]larstromes (Stirnstroin) *nit dein ab- 
warts divergierenden Seheitelstroin ergeben, und die in ihrer Haufigkeit geogr~phisehe Unter- 
schiede zeigen. Wahrend KIIL angibt, dab der Typ I I I  (Fehlen des aufwarts gerichteten Stirn- 
haarstromes) bei Inongoloiden Sehwaehsilmigen nieht vorkoinint, finder Verf. den Typ I I I  iinmer- 
bin noch bei 10% der yon ihm untersuohten 145 Inongoloiden Sehwaehsinnigen, und er kann 
zeigen, dab diese relative Seltenheit des Vorkoinmens nicht in einer Entwieklungsbesehleunigung 
im Ursprungsgebiet des Scheitelhaarstroines liegt. Weiterhin wurden auch Besonderheiten in der 
Haufigkeit bestiinmter Stroinverlaufstypen des ttinterhaupthaarstroines festgestellt, sowie ein 
bei Mongoloiden wie bei Norlna]en voneinander unabhangiges Variieren der Stirn- und Hinter- 
haupthaarstrSme. In der Typenverteilung des Nackenhaarstroines wurden dagegen zwischen 
Mongoloiden und Normalen keine Unterschiede gefunden. CaR. STEFFE~S (Heidelberg) 

RTorio Hayash i :  Harm die Gleichheit  oder Verschiedenhei t  der A r t  des 0hrenwachses  
(,,Ohrensehmatzes") zweier Individuen beim VaterschaRsnaehweis  mithelfen ? [Inst .  
gericht l .  Med.,  Univ . ,  Tokyo . ]  Arch.  Kr imino l .  120, 61 (1957). 

Leo Sachs and  Mar iassa  Bat-Miriam: The genetics of jewiseh populat ions.  I .  F inger  
print patterns in jewish populat ions  in Israel. (Popula t ionsgene t ik  des j i id ischen 
Vo]kes. I .  F ingerabdr i ieke  bei j i idischen Volksgruppen in Israel . )  [Dept .  of Exper .  
Biol,,  W e i z m a l m  Ins t .  of Sci., l~ehovoth  and  Is rae l i  Ins t .  for Biol. l~es., Ness Ziona,  
Is rae l . ]  Amer .  J .  hum.  Genet .  9, 117--126 (1957). 

Als Beitrag zu einer Populationsgenetik des jiidischen Volkes werden als erstes Forschungs- 
objekt Fingerabdriicke yon in Israel ansassigen Gruppen verschiedener geographiseher I-Ierkunft 
behandelt. Ein Hinweis auf den historischen Hintergrund der jiidischen Ausbreitung laBt die 
babylonisehe Gefangenschaft, die Ausbreitung in der hellenistischen Epoche und die Auswande- 
rung nach dcr TempelzerstSrung yon 70 n. Chr. besonders hervortreten. Die Lokalisation und 
Benennung der Diasporajuden folgt dem bisher bekannten Schema: Asehkenasim in Deutsch- 
land and Polen; Sephardim in Spanien und naeh der Austreibung aus Spanien (1492) vorwiegend 
in den Mittelmeerlandern und am Nor&and Afrikas. Im Irak und iin Yemen diirften sich da- 
gegen altere Gruppen angesiedelt haben: iin Irak Reste der naeh der ]3abylonisehen Gefangen- 
schaft dort gebliebenen Juden und im Yemen vielleioht jfidische Siedler aus der Zeit vor der 
ersten TempelzerstSrung. - -  Die in Israel beztiglieh der Fingerbeerenmuster untersuchten 8 Grup- 



151 

pen umfassen je 500 miinnliehe jfi.di.'sche Riickwanderer yon Yemen, Irak, Deutschland, Polen, 
Tiirkei, Bulgarien, Marokko und Agypten. Sie Analyse der Muster hebt die Gleichartigkeit 
des Mustervorkommens hervor, die yon niehtjiidisehen Vergleiehsgruppen (Engliindern, Portu- 
giesen) abweicht. Die untersuchten Juden haben gegenfiber Europ~ern eine grSl~ere Wirbel- und 
eine geringere Schleifenh~ufigkeit. Der erreehnete Musterindex stellt die jiidisehen Siedler zwi- 
sehen syrisch-libanesiseh-arabische Gruppen einerseits und Europ~ier andererseits. Die jfidisehe 
Sonderstellung wird auf ostmediterranen Ursprung zuriickgeffihrt und mit blutgruppenserologi- 
sehen Ergebnissen (Hi~ufigkeit yon g 1 = CDe nach MOUI~A:NT) in Parallele gesetzt. Die Deutung 
tier Ergebnisse fiihrt zur Annahme einer genetischen Ahnlichkeit der einstmals weft zerstreuten 
jiidischen Gruppen. SC~AEV~L~ (Kiel) 
Masayoshi Bando: Studies on the variation of fingerprint types, with special regards 
to the Whorl  type. I. Observation on the fingerprintpatterns in each opposing finger, 
especially concerning the Whorl  and the Whirling Arch. (Studien fiber die Variat ion 
der Papillarlinien, mi t  besonderer Beriicksichtigung des Wirbeltyps.  I. Die Finger- 
muster  der Gegenseite, insbesondere bei Wirbel und  Bogenwirbel.) [Dept. of Med. 
Jurisprud. ,  School of ~ed . ,  Tokushima Univ., Tokushim~.] Shikoku Acta med. 11, 
1 - -8  mi t  engl. Zus.fass. (1957) [Japanisch].  

Die nach dem System yon MATSV~:V~A klassifizierten Fingerabdrficke yon 1563 Personen 
wurden nach statistischen Gesiehtspunkten geordnet und die Hi~ufigkeit des Auftretens der ein- 
zelnen Typen in Beziehung zum Abdruckbild der Gegenseite festgestellt. Dabei zeigte sieh, dab 
viel h&ufiger gleiehe oder verwandte Muster an korrespondierender Stelle vorkommen, als stark 
differente Formen. BEa~ (~tinchen) 
Sadanori  Moriguchi: Studies on the variation of fingerprint types, with special regards 
to the Loop-type. I. Observation on the fingerprintpatterns in each opposing finger, 
especially concerning the Loop and the Whirling Loop. (Studien fiber die Variat ion 
der Papillarlinien, mit  besonderer Berficksiehtigung des Schleifentyps. I. Die Finger- 
muster  der Gegenseite, insbesondere bei Schleife un4  Wirbelsehleife.) [Dept. of 
Med. Jurisprud. ,  School of Med., Tokushima Univ., Tokushim~.] Shikokn Acta  reed. 
11, 9- -17 mit  engl. Zus.fass. (1957) [Japaniseh].  

Die flit Wirbelmuster festgestellte statistische Beziehung (vgl. vorstehendes l~eferat) land 
sieh in gleieher Weise auch beim Schleifentyp. BE~O (Mfinchen) 

Ingo 5~. Debrunner:  Zur Morphologie der Transversalfurche (u 
Ber. 5. Tagg dtseh. Ges. Anthrop.  1956, 52--56.  

Unter Beriicksichtigung der stammesgeschichtliehen Zusammenh~nge und der individuellen 
Entwieklung des Furchenbildes geht Verf. dem morphologisehen Aufb~u der Transvers~liurche 
n~ch, Er zeigt, dab yon den Halbaffen ausgehend fiber die Neuweltsaffen bis zu den Hunds~ffen 
die Transversalfurche framer stiirker hervortritt, bei den Menschenaffen die Transvers~lfurche 
dann jedoch als 1)rodukt der dist~len Reduktion der im jugendliehen Alter racist sehr reichen 
Furehenausbildung und nur zum Tell der motorisehen Anpassung an den H~ngegriff ~ufzufassen 
ist. Beim Menschen tritt d~nn die Transversalfurche nieht mehr in der Regel sondern nur noch 
ausnahmsweise auf. Verf. zeigt, dab ihre versehiedenen morphologischen Varianten nur zum Tell 
auf die Verhiiltnisse bei den Affen zuriickgehen, sich jedoch s~mtlich auf den morphologisehen 
Grundplan der ballenbedingten Furehen zuriicldiihren lassen. C~ra. STEF~EXS (Heidelberg) 

Margarete Weninger:  Beitrag zur Xtiologie der u [Anthropol.  Inst. ,  
Univ.,  Wien.]  Bet.  5. Tagg dtsch. Ges. Anthrop.  1956, 38---44. 

VerL erSrtert zun~ichst geographisehe Untersehiede in der Hi~ufigkeit der Vierfingerfurche 
(VFF.). ]~ei der anthropologisehen Bestandsaufnahme des deutsehen Doges Marienfeld im rum~- 
nisehen Banat ~and sieh eine hShere Behaftungsz~hl ~ls fiir Wien, jedoch nut im m~nnlichen 
Gesch]echt. Weiterhin wurde dann in dem Wiener Material die H~ufigkeit der VFF getrennt 
bei Erwachsenen und Kindern untersucht. I)~bei fanden sieh in bezug auf die Hs ein- 
zelner Varianten der VFF (Br'tickenbildungen) signifikante Unterschiede, die fiir eine altersl~bile 
Ausbildung yon sekund~ren Furchen sprechen. Ein Hinweis auf eine erbliche Grund]age der 
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VI~F ergab sich erstaunlicherweise weder aus der Untersuchung der Marienfelder BevSlkerung- 
noch aus der Untersuehung yon 595 Wiener Mutter-Kind-Paaren. In bezug auf den Zusammen- 
hang der V~F mit dem Alter der Mutter bei der Geburt des Kindes fanden sich starke Differenzen 
zwischen dem Marienfelder und dem Wiener Material, die mSglicherweise begrfindet sind in der 
sehr unterschiedlichen Besetzung der Altersklassen. C ~ .  STEFFENS (Heidelberg) 

K. Saller: Anthropologie und Vaterschaftsnachweis. [Anthropol. Inst., Univ., Miin- 
chen.] [I. I n t e rna t .  Congr. of H u m a n  Genet.,  Copenhagen, 1 . - -6.  VI I I .  1956.~ 
Acta genet. (Basel) 6, 581--590 (1957). 

Der 1956 auf dem internat. KongreI~ ffir Humangenetik in Kopenhagen gehaltene Vortrag 
gibt einen Aufrif~ zum Thema Anthropologie und Vaterschaftsnachweis haupts~chlich unter 
dem Gesichtspunkt der anthropologisch-erbbiologischen Beurteilung. Es ist ein gestraffter 
Uberblick fiber das, ,,was wir k5m~en und was wit noch nicht k6nnen", und wie man versuchen 
kann, weiterzukommen. Unter den problematischen Seiten des positiven Vaterschaftsnachweisea 
werden verschiedene Einzelheiten aufgez~hlt, so der gutachtlich unter Umst/~nden auftretende 
prozentuale Ausdruck der Vaterschaft, der einer eindeutigeren Alternativentseheidung (Vater 
bzw. Nicht-Vater, mit klar definierter Irrtumswahrscheinlichkeit) weichen miisse. Weitere 
Schwierigkeiten entstehen bei der Graduierung der Merkmale naeh unterschiedlicher Geschlechts- 
und Altersmanffestierung und auch bei der anzustrebenden Objektivierung der Befunde (ira 
Sinne einer Abstrahierung des Ergebnisses yon der Autorit~t des betreffenden Gutachters). 
Von betr/~chtlichem praktischen Interesse erscheinen die in der Mfinchener Schule erarbeiteten 
Hinweise auf den gutachtliehen Beweiswert einzelner Merkmalskomplexe: an der Spitze stehen 
danach Ohrmerkmale (Ohrlage, GrS~e, Relief usw.); die Interdigitalfelder der Hautleisten- 
gebiete der Planta, Augenfarbe und Irisstruktur, dann restliche Plantamuster, Fingerbeeren- 
muster, Palmamuster und metrische Merkmale. Von vergleichsweise geringerem Wert erwiesen 
sich: Kompliziertheitsindex der Fingerbeerenmuster, LeistenhSchstwert, Wirbel, Muschel- 
schleife, A-Linien-Endigung der Palma, Hypothenar-, Thenar- und Interdigitalfelder, axialo 
Triradien. Als weitere ForschungsmSglichkeiten mit dem Ziel praktischer Verwendbarkeit 
werden Zwillingsuntersuchungen zur Effassung der Umweltstabilit~t und -labilit~t gerade der 
feineren morphologischen Merkmale und der Ausbau rechnerisch-statistischer Verfahren in Vor- 
schlag gebracht. Unter dem Gesichtspunkt einer Synthese aller einschl~gigen Ergebnisse ergeben 
sich einige beachtenswerte Hinweise bzw. Forderungen fiir die Praxis: Berfieksichtiguug der 
Merkmale nach Komplexen, nach ihrer genetischen und peristatischen Bedingtheit; Reduzierung 
der willkfirliehen Einteilungsgruppierungen der Merkmale; Beachtung des Durchmischungs- 
grades (der etwaigen Inzucht) der Ausgangspopulation der Probanden; anstelle des mehr diffusen 
~hnlichkeitsvergleichs eine pr~zisere )/Iethode. J. SC~A~.V~LE (Kiel) 

A. IIarrasser: Forensische Probleme der anthropologisch-genetischen Feststellung der 
Vaterschaft. [I. In t e rna t .  Congr. of H u m a n  Genet.,  Copenhagen, 1.--6.  VI I I .  1956.] 
Acta  genet. (Basel) 6, 591--596 (1957). 

Verf. stellt lest, da~ die Anwendung anthropologisch-erbbiologischer Gutachten zur Be- 
stimmung der Vaterschaft zur Beweisffihrung vor Gericht erfordert, dal3 die Beweiskraft in einer 
dem juristischen Denken entsprechenden logisch-kausalen Darlegung fiberzeugend ist, und daf$ 
die Ergebnisse entsprechend formuliert werden. Dazu ist erforderlich zu wissen, was ,,offenbar 
unmSglich ~ aussagen soll. Daffir wird ,nicht das Vorliegen eines Sachverhaltes gefordert, der 
die Vaterscha~t mit denkgesetzlicher oder mathematischer Notwendigkeit ausschliel~t . . . " ,  
sondern ein ,,ffir das praktische Leben brauchbarer Grad yon GewiBheit". Durch das erbbio- 
]ogische Gutachten besteht nur die MSglichkeit, induktiv vorzugehen. Daraus wird verst~ndlich, 
da~ die Endergebnisse nie frei yore subjektiven Ermessen des Sachverst~ndigen sein kSnnen. 
Ein fiir den VaterschaftsaussehuB praktisch ausreichender Grad yon Gewil)heit kann begrfindet~ 
sein, wenn bei dem Kinde dominante Erbmerkmale vorkommen, die bei der Mutter und dem 
~r fehlen, und wenn das Kind in zahlreichen Erbmerkmalen sowohl yon der Mutter als auch 
yon dem Mann abweieht. Die positive Feststellung der Vatersehaft kann erfolgen, wenn Ab- 
weichungen des Kindes yon der Mutter und dem Manne fehlen, wenn gleichartige Befunde bei 
Kind und Mann in den meisten anlagebedingten Merkmalen vorkommen und wenn seltene 
KSrpermerkmale beim Kinde und Mann vorhanden sind, die sich dominant vererben. 
�9 T R U B E - B E C K E R  (])iisseldorf) 


