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Erbbiologie in iorensischer Beziehung 

J. Schaeuble: {Jber die Wandelbarkei t  der anthropologischen Merkmale.  [Anthropol.  
Ins t . ,  Univ . ,  F re iburg  i. Br.]  Ber. 5. Tagg dtsch. Ges. Anthropol .  1956, 151--162. 

Die Ergebnisse der experimentellen Embryologie haben im letzten Jahrzehnt gezeigt, dab 
durch mechanische, chemische und aktinisehe Mi~tel die friihe Keimesentwicklung beeinflul3t 
werden kann. Neben sicherlich genetischen Faktoren wird hierdm'eh die ehedem unterseh~tzte 
Wirkung exogener sichtbar. Auch fiir die mannigfaltigen ana~omischen Variet~ten miissen in- 
sofern exogene Faktoren beriieksichtigt werden, als z. B. dureh geringe StSrungen in der Blut- 
und Sauerstoffversorgung die Entwieklung der Friiehte offenbar beeinflu•t wird. Bisher kann 
der experimentelle Nachweis yon in die Organgenese bis zur Letalit~t einwirkenden exogenen 
Faktoren erbraeht werden. Es ste]lt sich die Frage, ob es ~ueh im Bereich der anthropologischen 
Merkmale ~hnliehe Beobachtungen gibt. Die Wandelbarkei~ der anthropologisehen Merkmale 
beruh~ sieherlieh auf mehreren Variabilit~tsursaehen: 1. Bei der Merkmalsauspr~gung ist nieht 
nur ein Hauptgen wirksam, sondern auch •eben- und Modifikationsgene (genisehes Milieu). 
2. Die Genmanifestation wird auch yore Ze]lplasma und vom eelluli~ren Aufbau des Phans mit- 
bestimmt (inneres Milieu, entSkisch). 3. Die Genmanifestation ist aber aueh yore aul3eren Milieu 
abh~ngig (periSkisch), d. h. yon Ern~hrung, Temperatur usw. Zur Frage, ob und welehe anthropo- 
logisehen Merkmale peristatisch wandelbar sind, wird als Kriterium das Begriffspaar der 
Umweltstabilita~ und -labilit~t verwandt. Die serologisehen Bluteigenschaften des Menschen 
gehSren zu den Merkmalen, die keiner oder nur geringer Wandelbarkeit nnterliegen, insbesondere 
gilt dies fiir die antigenen Eigensch~ften. Bei den Aggintininen im AB0-System-bestehen be- 
kanntlich feine Altersvariationen usw., die uber nieht erheblich sind. Zwisehen Kind und Mutter 
aufgedeckte Abweiehungen k5nnen bis jetzt nur dureh gelegentliche Mutationen erkl~rt werden. 
Die Blutgruppensero]ogie kennt aber fiir den Keimling eine besondere Art der Umweltbeziehung, 
ni~mlieh yon seiten seiner Mutter bei einer bestimmten Konstellation im Rh-System. Der 
Anlagefaktor bei den Farbmerkmalen ist offenkundig. Die Ergebnisse der Zwillingsforschung 
erweisen ihre geringe Umweltlabilit~t. Die unmittelbare BeeinfluI~barkei~ der Hautfarbe dureh 
Umweltfaktoren ist bekanut. Auch bei der Haar- und Augenfarbe sind, wie eine Reihe yon 
Untersuehungen gezeigt haben, modifizierende Einfltisse erkennbar. So waren 1938 in Siid- 
baden untersuchte Wehrpfliehtige gegeniiber einer Untersuehung in den Jahren 1888--1891 
weniger hellfarbig. ~hnliches wird aus Niedersachsen berichte~. Bei den St~dtern werden vor- 
wiegend dunkle Pigmente gefunden. Die Erkl~rung fiir diesen Wandel ist schwierig. Hetero- 
zygotie der St~dter, Ern~hrungsfak~oren u. dg]. werden diskutiert. Auslesevorg~nge scheinen 
yon untergeordneter ]3edeutung zu sein. Untersuchungen bei den Nachkommen deutscher Aus- 
wanderer nach Siidosteuropa im Vergeleich zur ]:ieimatbevSlkerung sind aufschluflreieh. Von 
besonderem Interesse sind die bekannten Beobachtungen iiber die Wandelbarkeit der KSrper- 
grS]e. Es liegen eine ganze Reihe yon fmldierten Feststellungen vor, dal~ die durchschnittliche 
KSrpergrSBe seit iiber 100 Jahren zunimmt, wobei sich eine Abnahme der ttShenkurve in Kriegs- 
zeiten und Hungersn5ten zeigt. Bei Normalisierung der Lebensverh~ltnisse jedoch steigt sie 
wieder an. Die Frage der Verursachung dieser durchschnitt~ehen KSrpergrSl3enzunahme karm, 
obwohl zahlreiche ttinweise bes~ehen, noeh nieh~ endgiiltig beantwortet werden. Im Zusammen- 
hang mi~ der KSrpergrSBenzunahme steht das Problem der Acceleration. Als mSgliche ttaupt- 
urs~chen sch~len sieh Umweltfaktoren in Form yon Ern~hrungssituationen mit Einwirkung auf 
nnersekretoirisehe Anregung und Umstimmung heraus. Andererseits werden als Ursachen 
Siebung, Paarung und Mischung ver~ntwortlieh gemaeht, ttierdureh soll eine Schieh~ yon 
Menschen mit erhShter vegetativer, innersekretorischer und cerebraler Erregbarkeit und ent- 
sprechender Reaktionsbereitsehaft die Hauptmasse der Aeeelerierten stellen. Auslesefaktoren 
sind anscheinend auch bier ohne Bedeutung. Psycho-physisehe Einfltisse werden als Ursache 
yon vielen Beobachtern angenommen. Ein weiteres Merkmal ist yon Interesse, n~mlieh Schadel- 
form und Umwe]t. Das Problem der Verrundung und Entrundung kann hinsichtlich ihrer Ver- 
urs~chung noch nieht als gekl~rt angesehen werden. Fiir andere Merkmale wie Fett- und Wasser- 
geha]t der Gewebe hat die Zwillingsforschung Hinweise fiir ihre Wandelb~rkeit wahrend des 
ganzen Lebens gegeben. Es ergeben sich also aus dem Problemenkreis der Wandelbarkeit anthropo- 
logischer Merkm~le noeh zahlreiche Fragen, die einer Kl~rung bediirfen. W. L ~  (Kiel) 

Sven Arne Eriksson:  Systematik der Fingerspi tzenmuster .  Nord. k r imina l tekn .  
Tidskr.  27, 275--287 (1957) [Schwedisch]. 
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D. W i e h m a n n :  Die Yerwendung der Fu l l soh lenbemuste rung  im R a h m e n  der Vater-  
schaf tsbegutaehtung.  [ Inst .  f. Gericht l .  L e d . ,  Univ . ,  Bonn. ]  [I.  I n t e r n a t .  Cont r .  of 
H u m a n  Genet . ,  Copenhagen,  1 . - -6 .  V I I I .  1956.] Ac t a  genet .  (Basel) 6, 599- -602  
(1957). 

Die Anforderungen, die beim Vaterschaftsnacbweis an die zu verwendenden Merkmale ge- 
stellt werden (Nachweis der Erblichkeit, gute Definierbarkeit, Unabh~ngigkeit yon Alter und 
Geschlecht, keine Kolwelation mit anderen verwendeten Merkmalen), sind bei den Hautleisten- 
bildungen der l%Bsohle im wesentlichen erffillt. Im Zusammenhang damit wird eine Bewertungs- 
skala der distalen ~ul~sohlenmuster aufgestellt: Offenes Feld wird mit 1 benotet, Schleife mit 3, 
Wirbel mit 5, doppelzentrische Wirbel mit 6, Ubergangsmuster mit 2 (Spur) bzw. 4 (Muschel- 
schleife, Zentraltasche). Aus den zu addierenden Werten ergibt sich dann das neue Merkmal 
,,Mustersumme ~ das bei eineiigen Zwillingen einen geringeren Untersehied zeigt (ME 1,6) als 
bei zweieiigen (~=4 ,3) .  Eine den zweieiigen Zwillingen ~hnliche UnterschiedshShe zeigt der 
Mutter-Kind-Vergleich (4,7), w~hrend die Kombination yon Kindern mit nichtverwandten 
Frauen (,,falschen Miittern") die hShere Differenz (8,2) mit erhShter Standardabweichung ergibt. 
Die weitere ~berpriifung an Han 4 des Essen-MSller-Verfahrens weist auf die Brauchbarkeit 
des Merkmals im Rahmen der Abstammungspriifung hin, doch dSrfte eine allein auf dieses 
Merkmal begrfindete Entscheidung infolge ~berschneidung der Klassifikationsgrenzen nicht 
empfehlenswert sein. J. SCt[A:~VBL:~ (Kiel) 

F r i ed r i ch  Kei ter :  Yaterschaf tsdiagnost ik  mit tels  , T r e n n l o g a r i t h m u s " .  Eine foren-  
sisehe Anwendung  der kol lekt iven Genstat is t ik;  zugleieh Demons t ra t ion  einer ein- 
fachen Seheidungsreehnung ( I ) i skr iminanzanalyse)  fiir b iomathemat i sehe  Zweeke.  
fi~rztl. Forsch.  11, 1/537--I /551 (1957). 

1N~eben jenem yore Verf. kritisierten, allerdings weir verbreiteten Verfahren der Vaterscbafts- 
diagnose, das auf ,,Erf~hrung und Eindruek" beruht und nach ~hnlichkeit und Unahnliehkeit der 
K6rpermerkmale urteilt, steht das Bestreben, eine mSgliehst mathematisch begrfindete und 
jederzeit reproduzierbare Methode der Vaterschaftsfeststellung zu finden. Einem solchen Zweck 
dient die Entwicklung eines l~echenverfahrens, das der Verf. als Trennlogarithmus bezeichnet 
und das gleichzeitig als Demonstration einer Scheidungsreehnung (Diskriminanzanalyse) ffir bio- 
mathematische Zweeke dienen so]]. Die eingehende Darstellung, die auch eine listenartige ~oer- 
sieht fiber die verwandten 12 Merkmalsgruppen mit 145 regelm~l~ig wiederkehrenden Bestim- 
mungen ergibt, behandelt die t)robleme der Merkmalsfeststellung und Merkmalsbewertung, die 
Verschliisselung der Befunde zum Zwecke der reehnerischen Bearbeitung, dann die Probleme 
der Merkmalszusammenfassung and der Erfolgskontrolle, am mit einer Zusammenfassung der 
Ergebnisse und mit einer Literaturiibersicht zu sehlieBen. I)anaeh wird der Trennlogarithmus 
als Scheidungsrechnung zwischen V~tern und l~ichtv~itern benutzt, wobei auch Urteile fiber 
komplexe _~hnlichkeitseindrficke nieht nach Belieben des Gutaehters, sondern nach ausgez~hlten 
]~eweiswerten zum Ansatz kommen sollen. Als MaBzahl ffir den Beweiswert eines Befundes gilt 
der sog. kritische Wert, d. h. der Quotient aus tt~ufigkeit im Tulle der Vatersehaft und der l~icht- 
vatersehaft. Die Addition der Logaritbmen der kritischen Werte ergibt ffir V~ter und ~ichtvater 
in symmetrischer GauBkurvenverteilung variierende Summenwerte. Je nach der Deutlichkeit 
der Seheidung sind dabei die Kurven (Trenntestkurven) mehr oder weniger welt gegeneinander 
versehoben, wozu noeh Verieinerungen zur Verbesserung der Diagnose kommen k6nnen. - -  ]:)as 
auch schon andernorts zur Anwendung gelang~e Verfahren hat sieh abet bis jetzt anscheinend 
noch nicht in gr6Berem Umfange durchsetzen kOmmn. J. SC~AEUBLE (Kiel) 

Blutgruppen,  einsehl. Transfusion 

@ K.  Walehe r  und  A. Walehe r :  Die Blutprobe im YaterschaftsprozeB. (Handbuch  
fiir  den Vormund.  Hrsg.  yon  HEINRIECH WEBLER. 10b.) K61n-Berl in:  Carl Hey-  
m a n n  1957. 48 S. 

Pragnante Darstellung, manchmal fast im Telegrammstfl, zur Orientierung der Berufs- 
vormfinder. Besproehen werden auch die Unterteilungen des Rh-Systems und die Faktoren P/p, 
K/k und Duffy. Aussch]fisse nach dem P-System werden mit dem Pradikat ,,unwahrseheinlich", 
nach dem Dully-System mit dem Pradikat ,,unwahrseheinlich" bzw. ,,sehr unwahrscheinlich" 


