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wurde am 25. 11. 1958 yon dem LG Hannover verworfen, da die Aussiehten ehler solchen ]~e- 
handlung - -  sei sie psyehoLherapeuLiseher oder ehirurgiseher Art - -  vSllig ungewi8 seien, weft 
der Verurteflte insoweit noch nicht begutaehtet worden sei. Die hierauf zweeks stationiirer 
Untersuchung in einer psyehiatrisehen Xlinik im Gnadenwege beantragte mehrwSehige Straf- 
vollstreckungsunterbreehung lehnte das nieders~iehsische Justizministerium ab, weil ffir die 
ZulgssigkeiL der Vornahme einer EnLmannung sichere Rechtsgrundlagen nicht gegeben seien 
und augerdem ,,der Druck der Strafhaft sowie der bevorstehenden Unterbringung in einer Heil- 
oder Pflegeanstal~ und der Wunsch, der weiter~en Urteilsvollstreckung zu entgehen, die freie 
Willensbestimmung" des Verurteilten ,,erheblich beeinflul3t haben" kSnnten. 

Gff~T~E~ BRffCKZC~R (Heidelberg) 

Erbbiologie in forensischer Beziehung 

�9 Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung. ~ i t  besonderer Beriick- 
s icht igung der anthropologischen Methoden. Begr. von  ]~UDOLF 1V[A~TIN. 3. v6llig 
umgearb ,  u. erw. Aufl. yon  KARL SALLE~ Lfg. 11. S tu t tga r t :  Gus tav  Fischer 1961. 
S. ]750--1926 u. Abb.  701--797. DM 29.-- .  

Aus der Weichteilanthropologie bringt die elfte Lieferung zun~chst die Abhandlung fiber das 
Auge und anschlieBend den Beginn eines umfassend angelegten Kapitels: ,,Maul und Anhangs- 
gebilde". - -  Der ffir die Anthropologie und Normalerbbiologie bis jetzt wichtigste Wissensstoff 
aus dem Augengebiet ist reeht gestrafft im wesentlichen auf Irisstruktur und Irisfarbe zentriert. 
Das jeweflige anatomische Substrat, die methodischen und klassifikatorischen Gesichtspunkte, 
die typologisch fagbaren Variationserscheinungen werden erl~utert und durch zahlreiche Tabellen 
und Abbildungen belegt. In pathologiseher Hinsicht wird die sog. ,,Irisdiagnose" als Scharla- 
tanerie abgelehnt. Bei der Augenfarbe finden die Fragen der Alters- und Geschlechtsbeziehungen, 
der speziellen Irist6nung bei Rotha~rigen u. a. besondere Beachtung. Die erbliche UnLerlage 
der Augenfarbe wird (wie bei Haut- und Haarfarbe) Ms polygen angesehen. - -  Das Kapitel ,,Haul 
und Anhangsgebilde" vermittelt aus dem Abschnitt Haul die Hautfarbe und den Bau und die 
Struktur der HauL. - - D i e  bis jetzt mOgliche Analyse der H~utfarbe in anatomischer, physikali- 
scher und biochemischer Hinsieht wird vorgetragen und, soweit heute mSglich, z. B. rail dem 
geographischen Verteilungsmodus innerhalb der Menschheit, mit Auslesevorgangen und rail der 
Genetik in Beziehung gebracht. Aus der Untersucbung der baulichen nnd strukturellen Elemente 
gibt die Ubersieht z. B. Hinweise zur Hautdicke, Flgchenuusdehnung, Textur usw. ; eingehend 
bearbeitet wird das fiir die Anthropologie und verwandLe Facher an BedeuLung zunehmende 
Hautleistengebiet. Der fiir den Betrachter wegen der Fiille der Einzelheiten kaum mehr fiber- 
schaubare Bereich wird in die anatomischen Regionen aufgegliedert: Hautleisten der Finger- 
beeren, der Mittel- und Grundglieder der Finger, der Handflachen, der Zehenbeeren und der Ful l  
sohlen. Eingerahmt ist diese verdienstvolle UbersichL durch Behandlung der phylogenetischen 
nnd ontogenetischen Grundlagen, der paLhologischen Erscheinungen und der Korrelationen 
zwischen verschiedenen Musterarten. Zum Schlug der Lieferung werden die Furchensysteme 
und Hautfelderungen dargestellt (z. B. Handbeugefurchen, ,,weige Linien der Fingerbeeren" 
u.a.). J. SC~AEUBLE (Kiel) 

�9 Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstelhmg. Mit besonderer Beriick- 
s icht igung der anthropologischen Methoden. Begr. yon RUDOLF 1V[ARTIN. 3. vSllig 
umgearb,  u. erw. Aufl. yon KARL SALLER. Lfg. 12. S tu t tga r t :  Gus tav  Fischer 1961. 
S. 1927--2086 u. Abb.  798--913. DM 32.- - .  

Das Kapitel ,,HauL" wird in der 12. Lieferung mi tder  Behandlung yon Haar und N~igeln 
(einsehlieglich Farbkorrelationen und Chemismus des Pigments) abgesehlossen. Aus der Weieh- 
t..eilmorpholpgie folgt die Darstellung der Weiehteilorgane yon Kopf und Gesieht. - -  Eine gute 
Ubersieht fiber Behaarung, Haarstrieh, Haarwachstum, Haarform, Haarfarbe und eine Ab- 
handlung fiber die Bedeutung des Haarkleids umreigen ein anthropologisch sehon immer viM- 
beachtetes Gebiet. Im Vergleieh dazu ist der Wissensbestand bezfiglich der N~tgel offenbar 
betrgehtlieh geringer. Die Korrelationen yon MauL-, ttaar- und Augenfarbe werden statistisch 
und bildm~t3ig belegt, die ehemisehe Natur des Pigments wird nach dem heutigen Stand der 
Kenntnisse anMysiert. In die tgpologiseh-rassenkundlieh und aueh physiognomisch-ausdrueks- 
kundlieh bedeutsamen morphologischen Bereiche yon Kopf und Gesieht ffihrt die Abhandlung 
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fiber die Weichteilgebiete der Augen, des Mundes, der ~ul~eren Nase und des ~uBeren Ohrs. Die 
Einzelheiten sind instruktiv erSrtert und durch Lichtbilder, Schemata und Tabellen gut 
dargestellt. J. Se~A~U~L~ (Kiel) 
Die txich W i c h m a n n :  Zur  Genetik der Augenwimpern. Anth rop .  Ariz. 24, 242--251 
(1960). 

Verf. untersuchte die vier verschiedenen Merkmale der Augenwimpern: Farbe, L~nge, Dichte 
und Biegung. Er stellte lest, dab die Wimpern mit zunehmendem Alter dunkler werden, weniger 
dieht, kiirzer und gerader. S~mtliche vier Merkmale erweisen sich als erblieh. Die Merkmale 
dunkel, lang, dicht und gebogen bilden einen Komplex, sie sind deutlich korreliert. Bei der 
Partnerwahl finder eine Auslese start, es konnben geh~uft Partner mit gleicher Merkmalsform 
nachgewiesen werden. W E ~ - K ~ v r  (Wfirzburg) 
1V[. Weninger: Ein seltener Fall yon Alterswandel an den Weiehteilen der Augengegend. 
[An~hropol. In s t . ,  Univ . ,  Wien . ]  An th rop .  Anz.  24, 197--202 (1960). 

Altersver/~nderungen der morphologisehen Merkmale des Gesichtes sind bekannt. Besonders 
unterliegt die Augengegend diesen Ver/~nderungen. Verf. beschreibt die Veri~nderung der Ober- 
liddeckfalte bei einem Sohn und einer Tochter aus einem Inzest zwisehen GroBvater und Mutter. 
Der siehtbare Tarsalrand der Oberlider ist im Verlaufe der Jahre schmaler geworden, and die 
Deeldalte zeigt nunmehr einen Knick im medialen Abschnitt. Der gleiche Knick ist bei dem 
Grol3vater bzw. Vater der Kinder und der Mutter der Kinder nachzuweisen. Verf. zitiert ein- 
gehend die einsehl~gige Literatur. TRV]3E-BEcK]~ (Diisseldoff) 
George Knox ,  Shei lagh Murray  a n d  L e o n a r d  Strang: A fami ly  wi th  Kar t egener ' s  
syndrome:  l inkage data .  (Famili/~res K a r t a g e n e r - S y n d r o m :  Un te r suchungen  f iber  
gekoppe l t  ve re rb t e  Anlagen.)  [Dept.  of Child Hea l th ,  K i n g ' s  Coll., Univ .  of D u r h a m ,  
a n d  Na t .  Blood Transfus .  Serv.  Labora t . ,  Newcas t le  upon  Tyne . ]  Ann.  hum.  Genet.  
24, 137--140 (1960). 

Berieht fiber eine Familie, in der vier yon ~iinf Kindern das vollausgepr~gte Bild oder 
Symptome des Kartagener-Syndroms (Situs inversus, ]~ronehiektasen, ehronisehe Entzfindungen 
der l~ebenhShlen) zeigten. Interessant ist, dab bei zwei Kindern, yon denen eines einen Situs 
inversus hatte, das klinische Bild Bronchiektasen vermuten lieB, die jedoch nicht durch die 
Bronehographie nachzuweisen waren. Es wird daraus geschlossen, dab beim Kartagener- 
Syndrom nur die Anlage zur Bildung yon Bronchiektasen vererbt wird. Obwohl bei zwei 
Kindern keine Dextrokardie bestand, ist an der Zugeh6rigkeit ihrer Erkrankungen zum 
Kartagener-Syndrom auf Grund der bei ihren Gesehwistern erhobenen ]~efunde nicht zu 
zweifeln. Da alle erkrankten Kinder Rh-negativ waren (cde/cde), ist zu vermuten, dab die 
Anlage dieser Erkrankung mit dem Rh-Faktor gekoppelt vererbt wird. Die Befunde stehen 
mit der Annahme einer ein/achen autosomalen Vererbung im Einklang. O. HSV~LS ~176 
Bruno  D. Lumbroso:  Su un caso di atresia eongenita dei canalicol i  lacr imal i  con cara t -  
tere famfliare,  ((Jber e inen Fa l l  yon  angeborener  At res ie  de r  Tr~nenkan~le  mi t  fami-  
l i~rem Charakter . )  [Clin. Oculist . ,  Univ . ,  e I s t .  di  Genet .  Med. e Gemello].  G. Mendel ,  
l~oma.]  Ac t a  genet ,  reed. (I~oma) 9, 290- -295  (1960). 

Sechs F~lle (5 ~, 1 ~) mit Atresie bzw. Agenesie der Tri~nenpfinktchen in drei Generationen 
einer Familie. Es wurden iiberhaupt nur drei Familienmitglieder untersucht, die fibrigen drei 
,,F~lle" beruhen auf ~namnestischen Angaben. C.J .  T~IE~ (Stuttgart) ~176 
~ .  Yasunaka :  The physical  and  anthropological  s tudy on the finger-prints and the  
somatometry .  Ac ta  ana t .  n ippon .  35, 383- -390  (1960). [ Japan i sch . ]  
Sa rah  B. Holt :  Genetics of dermal  r idges:  famil ia l  correlations for (S/I/~), a measure-  
ment  of the diversity of ridge-counts from finger to finger.  (Zur Vererbung  der  H a u t -  
le is ten : Verwandtschaf t l i che  Beziehungen  ffir SIVa; einem Mal~ ~fir die Verschieden-  
he i t  der  Le i s t enzah l  au~ den  einzelnen F ingern . )  [Ga]ton Labora t . ,  London . ]  Ann.  
hum.  Genet .  24, 253- -269  (1960). 

S e bezeiehnet die Abweichung der Leistenzahl der zehn Finger vom Mittelwert. Er stellt 
ein ~r dar ~fir die Verschiedenheit zwischen den Fingern eines Individuums. Der Verschieden- 
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heitsindex = S/I/l( wurde bestimmt als ein Mag, am verwandtsehaftliche Beziehungen und 
famili~ren Zusammenhang zu prfifen. Verf. untersuehte 160 Familien. Sie land einen Korre- 
lations-Koeffizienten yon 0,22 4-0,03 fiir Eltern-Kind-Verbindungen. Dann untersuehte sie 
die Vater-Kind-/Mutter-Kind-Verbindungen getrennt voneinander und fand ffir die Vater- 
Tochter-Verbindung den h6chsten Korrclations-Koeffizienten yon 0,31 :[= 0,07. Dieser Koeffi- 
zienz wird nur noeh fibertroffen yon demjenigen eineiiger Zwillinge, der bei 0,73~0,06 liegt. 
Verf. untersuchte auBer den Familien noeh 68 eineiige und 93 zweieiige Zwillingspaare. 

TRVBV.-BECKEIZ (Diisseldorf) 

Dav id  A. Price Evans,  Ke i th  A. ~Ianley and  Victor A. ~IeKusiek: Genetic control of 
isoniazid metabolism in man.  (Genetische Kontrol le  des Isonicot ins~urehydrazid-  
stoffwechsels beim ~enschen . )  [Div. of ~[cd. Genet. ,  Dept.  of ~ e d . ,  Johns  Hopkins  
Univ .  School of ~ed . ,  Balt imore.]  Brit.  reed. J. 1960II,  485--491. 

Die Untersuehung betrifft das Unwirksamwerden des therapeutisch dem Streptomycin 
vergleiehbaren und intraeellul~r fiberlegenen Tuberculostaticums IsonicotinsSurehydrazid (INH) 
im menschlichen Stoffwechsel wahrseheinlich dutch Phenylierung. Die chemische Bestimmung 
des Blutplasmaspiegels 6 Std nach Einnahme einer Stogdosis - -  9,8--10 mg/kg - -  gestattet 
auf Grund dcr zweigipfeligen Vertcilungskurve die Gruppierung der Untersuehten in slow und 
rapid inaetivators (langsame und rasehe INH-Abbauer) bei einem Spiegel fiber bzw. unter 
2,5 #g/ml. KmGm's Ergebnis auf Grund mikrobiologiseher Tests, dab die verzSgerte Inakti- 
vierung des INH auf einem recessiven, autosomalen Erbfaktor beruht (1959), wurde jetzt an 
grSgerem Material bcstStigt. Sind beide Eltern slow inaetivators, so sind es aueh alle ihre Kinder. 
Bei der Untersuehung wurden 53 Familien mit 159 Kindern ei~agt. Bei drei scheinbar unstim- 
migen F~llen brachte die wiederholte Bestimmung beffiedigende Kl~rung. Ffird eineiige Zwillings- 
paare wurden in der Gruppierung hinsichtlich des Abbautempos des INH durchaus konkordant 
gefunden; von ffinf zweieiigen Zwillingspaaren war eines diskordant. - -  Bei heterozygoten und 
and homozygoten rapid inaetivators ist ein Dosiseffekt zu vermuten. In Baltimore wurde keine 
signifikante H~ufigkeitsdifferenz bei Weil~en und Negros gefunden. Es ist auch keine Korre- 
lation zwischen ]naktivierungstempo und dem Geschleeht, dem Lebensalter oder der Tuber- 
kulosemorbidit~it nachweisbar. Eine Korrelation zwischen K6rpergewieht und Inaktivierungs- 
tempo derart, dab k]einere Untersuchte INH relativ rascher inaktivieren, kSnnte AnlaB geben, 
eine Dosierung naeh dem aktiven metabolisehen Mage im Sinne D~AB~ZI~S der Dosierung naeh 
dem aktuellen K6rpergewicht vorzuzichen. Die Annahme, dab slow inactivators geneigter zu 
toxischen nerv6sen StSrungen bei der INH-Medikation sind, wird dureh die Kasuistik gestfitzt. 

SC~EIDE~ (Berlin) 

Fr iedrich u u n d  Hans -Er i ch  Reiser: Zwil l ingsuntersuehung fiber die Erbliehkeit  
einiger Zahnbrei ten.  [~ax -P lanck- Ins t .  ~. vcrgl. Erbbiol .  u. Erbpa th . ,  Berl in-Dah- 
lem.] Anthrop.  Anz. 24, 231--241 (1960). 

Verff. untersuehten 86 EZ und 77 ZZ im jugendliehen Alter zwischen 6 und etwa 30 Jahren, 
und zwar wurden die Schneidez~hne und der zweite Backenzahn gemessen. Die Verf. stellen 
lest, dal~ die ZahnmaBe genetisch bedingt sind. Sie gehSren jedoeh nieht zu den umweltstabilen 
Merkmalen. Der Erbliehkeitsanteil an der Variabilit~t der Zahnbreiten ist am grSgten bei den 
ersten und am geringsten bei den zweiten Schneidez~hnen. Das gleiche gilt ffir die Rechts- 
Links-Variabilit~t. Die Unterschiede bei EZ werden als Folge yon Umweltseinfliissen erkl~rt. 
Es werden augerdem Beziehungen der Differenzen in den Zahnbreiten bei EZ zu entspreehenden 
Differenzen in anderen KSrperma2en als sehr wahrscheinlicb angesehen. 

TRVBE-BECKE~ (Dfisseldorf) 

H~ns  I~iidiger 8tutz u n d  Wilhelm Z immermann :  Die Anwendung  der Binomisehen 
Methode bei der Bereehnnng der Vatersehaftswahrscheinliehkeit.  [Inst .  f. t tyg .  u. 
Mikrobiol., Univ .  d. Saarland.,  Homburg  a. d. S.] Z. Immun. -Forsch .  120, 161--172 
(1960). 

In einer II. Mitteilung werden die Voraussotzungen flit die praktisehe Anwendbarkeit sowie 
die besonderen Vorzfige dieser Methode erSrtert. In Mehrmannsaehen bis zu maximal seehs 
M~nnern erweist sic sieh der Essen-~511er-~ethode deutlich iiberlegen. Einzelheiten sind in den 
Originalarbeiten nachzulesen. JU~GWrRT~ (l~{finchen) 


