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Ein groger Teil der vor Gericht laufenden familienreehtlichen Pro- 
zesse hat  Vatersehaftsfeststellung und Alimentationsfragen zum Gegen- 
stand. Die Ermitt lung der Abstammung des Kindes (Blutsverwandt- 
sehaft) ist eine der gr6gte Umsieht und Grfindliehkeit beanspruehenden 
Aufgaben der Saehverst/~ndigen-Praxis. Die entseheidensten Daten 
liefert hier das Gutaehten des Sachverst/~ndigen, auI das sieh das Gerieht 
bei seiner Urteilsspreehung in erster Linie st/itzt. Andere Beweise sind 
ngmlieh hier ziemlieh sehwer zu erw~gen, da die besondere Natur  der 
Situation es mit  sieh bringt, dab die Zeugenaussagen meistens yon zwei- 
felhaftem Weft  sind. Vom faeh/irztliehen Gutachten erwartet der Ge- 
riehtshof in der Bewertung des meistens dutch Widerspriiehe belasteten 
Beweismaterials auf objektiven Untersuehungen fuBende, brauehbare 
Hinweise. Eine siehere Feststellung des zeugenden Vaters ist zur Zeit 
nut  in wenigen Ausnahmefglle m6glieh, ein Beweis ffir die Vaterschaft 
ist meistens nut  mit  mehr oder weniger Wahrseheinlichkeit zu erbringen. 
Die stiirmisehe Entwieklung der Blutgruppenuntersuehungsmethoden, 
die Entdeekung neuer Blutgruppen und Serumgruppen erm6glieht zwar 
heute sehon, den Kreis der als Vater in Frage kommenden Personen im- 
met  enger zu ziehen, eine Beweiskraft geht abet aueh diesen Methoden 
ab. Unter  solehen Umst/inden sind alle jene Bestrebungen yon groBer 
praktiseher Bedeutung, deren Ziel die Entwieklung weiterer und zuver- 
1/s objektiver Untersuehungsmethoden zu immer siehereren Er- 
mitt lung der Abstammung ist. 

Auf Grund des Gesagten wird verstgndlieh, dab man sieh der Daktylo- 
skopie - -  als obj ektiv morphologlisehem Wissenschaftszweig - -  sehon seit 
Ende des vergangenen Jahrhunderts  mit  immer gr6gerem Interesse aueh 
yon vererbungsbiologisehem Gesiehtspunkte, in Fragen der Abstammung,  
zugewandt hat. Hinsiehtlieh der Anwendbarkeit  der Daktyloskopie auf 
diesem Gebiete gingen abet die Meinungen auseinander. Die grundlegende 
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Ursache hierffir war, dab die Existenz der erbbiologischen Gesetzm/~gig- 
keiten in der Ausbildung der Fingerabdruektypen geleugnet, oder zu- 
mindest nur teilweise erkannt wurde. So lehnen MUELLEi~ und TI~G 
z.B., indem sie die erbbiologischen Gesetzm~Ngkeiten der Papillar- 
linienzeichnung ffir unfibersichtlich halten, - -  die daktyloskopische 
Untersuchung als zur Vaterschaftsfeststellung ungeeignet ab. 

0K~OS ging bei seinen Untersuchungen der Fingerabdrficke zur Feststellung der 
Abstammung yon der Annahme aus, dag die Fingerleistenzeichnung der Nachkom- 
men die Minutienmerkmale des Vaters und der Mutter erhalten muB. Er setzte sich 
die Erforschung jener erbbiologischen GesetzmKgigkeiten zum Ziel, in Kenntnis 
derer sich eine praktische MSgliehkeit ergeben kSnnte, auf Grund der vergleichenden 
Untersuehungen der Mustertypen der Daktylogramme tier Naehkommen und der 
in sie eingebauten vgterliehen und miitterlichen Minutienmerkmale einen iiber- 
zeugenden Beweis zur Entseheidung der Abstammungsfrage, bzw. zur Bestimmung 
des Vaters und der Mutter in positivem Sinne zu erbringen. 

0K~Os hat seine Untersuehungen unter Ausbau neuer teehnischer Verfahren 
und Anwendung einer vonder bisherigen abweiehenden Methodik ira Jahre 1947 
bei ein- und mehrkindrigen, sog. sieheren Familien begonnen und iiber seine Unter- 
suehungsergebnisse bei 100 sicheren Familien und 300 gerichtlichen Fallen in einer 
grundlegenden Arbeit (,,A heinz5 fetek 6s a gyermek ujl6crajzolatainak 5sszehasonlit6 
vizsg~lata, tekintettel a gyermek sz~rmaz~s~nak meghat~roz~s~ra" MTA. Biol. 
Csop. K6zl. I, Nr. 3 u. 4, 1958) berichtet. Eine Zusammenfassung seiner Forschungen 
erschien 1965 als Monographie in der Herausgabe yon Akademie-Verlag Budapest: 
,,The heredity of papillary patterns". 

Im Auftrage des Wissensehaftlichen Rates des Gesundheitswesens 
haben wir Nachuntersuchungen mit dem yon 0K~0s empfohlenen Ver- 
fahren und Methoden angestellt und dem Auftraggeber fiber die Ergeb- 
nisse dieser Nachuntersuchungen informiert. AnschlieSend haben wir 
bisher in 20 Streitf~llen die Fingerabdrfieke tier prozegfiihrenden Per- 
sonen mit tier vergleichenden Methode yon 0x~Ss untersucht und dabei 
weitere Beobachtungen fiber die Anwendbarkeit des Verfahrens sam- 
meln kSnnen. Wit sind tier Ansicht, dag die Bekanntgabe tier Ergebnisse 
unserer Untersuchungen und der bei parktisehen Anwendung der Me- 
rhode yon 0x~0s gemachten Erfahrungen ffir die sich mit Abstammungs- 
fragen befassenden Forscher im weiteren Kreise yon Interesse sein dfirfte 
und darfiber hinaus auch die Ergebnisse unserer Nachuntersuchungen 
bezfiglich der sehr wertvollen Forschungst/~tigkeit 0x~0ss und seine 
riehtungsweisenden wissensehaftlichen Feststellnngen der Ver6ffent- 
liehung weft sind. 

Um der besseren Ubersiehtliehkeit willen werden wit die tIaupt-  
phasen der 0kr6ssehen Methode und unsere diesbezfigliehen eigenen 
Ergebnisse gemeinsam in separaten Absehnitten zusammenfassen und 
absehliel~end einige unserer geriehtlichen FNle zur Illustration der prak- 
tisehen Anwendbarkeit der Methode bekanntgeben. 

In  der ungarisehen Literatur haben wit keine Kenntnis fiber /s 
liehe Resultate yon Naehuntersuehungen. In  der deutsehen Literatur be- 
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richtete STEFFENS fiber Untersuchungen die sie an 20 sog. ,,sicheren" 
Familien und drei eineiigen Zwillingspaaren (ingesamt 93 Personen) aus- 
fibre. Diese Naehuntersuchungen abet breiteten sieh nieht auf die ver- 
gleiehende Untersuchungen der Fingerbeermustertypen gem~Lg 0KI~SS 
aus, auch befassen sie sieh nicht mit dem Vorkommen der Typen die in der 
0krSssehen periodisehen Ordnung aufgezahlt sind und mit deren heredi- 
taren Beziehungen. Demgegenfiber braehten sie uns interessante Daten 
fiber die Minutien auffindbar in den Fingerbeermustern der untersuehten 
Personen, fiber ihre Haufigkeit des Vorkommens an den einzelnen 
Fingern und fiber die Proportion dos Vorkommens. Wit  erwahnen aber, 
dab zur Ausweisung und zum Vergleieh der Minuzien STEFFENS nieht 
die dutch t)KI~6S eingeleitete Celophanpapier-Diapositiv-Methode an- 
gewandt wurde, sondern LupevergrSl3erung, bzw. ungefahr 5malige Foto- 
vergrSgerung. Es ist m6glich, und teils auch so erklarbar, dab sie bei der 
vergleiehenden Untersuehung zwisehen den kindliehen und elterliehen 
Minutien die Feststellung yon 0KR6S fiber die Vererbliehkeit der Minu- 
tien nieht best/~tigen konnte. N/Lmlich nur das in einem Rahmen Ein- 
fassen der Ce]ophan-Diapositiven (Mutter, Kind, Toehter) maeht den 
pfinktliehen Vergleieh der elterliehen und ldndliehen Fingerabdrficke 
dureh Gesamtprojektion (geeignete Vergr6gerung) m6glieh, das Unter- 
lassen davon maeht einen objektiven Vergleich unmSglieh. Bei eigenen 
Untersuchungen haben wir in jedem Falle die Fingerabdrfieke die auf 
den elterlichen und kindliehen Celophanplatten aufzufinden waren in 
denselben I~ahmen gefaBt, zusammen projeziert und so konnten wir sie 
nebeneinander untersuehen. Es ist m6glich, dab das Zustandekommen des 
negativen gesultates in grogem MaB dureh den Umstand gefSrdert 
wurde, dab im Fa]le von STEFFEI~S eine groge Zahl der Fingerabdrtieke, 
weft sie fehlerhaft waren, bei der Auswertung bzw. Identifizierung nicht 
anwendbar waren. 

Weitere M6gliehkeit ffir das erhaltene negative Resultat ist, dab wir 
nut  die am gleiehen Finger beobachtete, gleiehen Typus aufweisende, 
an gleieher Stelle auffindbare, gleiehe Muster vergliehen haben, dem- 
gegenfiber hat STEFFENS versehiedene Mustert3~pen vergliehen. Ob es 
nieht mSglieh gewesen ware, dab gerade die unverwendbaren Finger- 
abdi'ficke die wertvollsten Daten geliefert hatten, wenn diese intakt  ge- 
wesen w/Lren ? Nach unserer Ansehauung, in dem Fall, dab die Finger- 
leistenzeiehnungen der untersuehten Finger derart abgewetzt waren, dab 
man diese entspreehend nieht mehr untersuehen konnte, kSnnen wit nur 
soviel sagen, dab ,,die fehlerhaften Abdriicke maehen die Ausfibung bzw. 
Auswertung der Untersuchung nicht mSglieh", aber in solehen FMlen 
kSnnen wit uns nieht so /Lugern, dab die kindliehen und elterlichen 
Fingerleistenabdrfieke keine auf Vererbung zeigende Eigenheiten ent- 
hielten. 



14 I. Gu FAZEKAS und L. V~Rc, ss: 

Eigenes Untersuehungsmaterial 
Es wurden Untersuchungen an 50 Familien vorgenommen, wo die Kinder ~uf 

Grund des allgemein sittlichen Lebens der Eltern und anderer J~hnliehkeitsmerk- 
male als sicher yon den Eltern stammend betrachtet werden konnten (sog. sichere 
Familien). In der einen Familie gab es sechs, in 2 ffinf, in 6 vier, in 15 drei, in 24 
zwei und in 2 Familien ein Kind; insgesamt wurden also 50 V~ter, 50 Miitter und 
135 Kinder untersucht. 

Uber die Hers te l lungs technik  der Fingerabdriicke nach ()krSs 

D~s Wesen der Methode ist: Anfertigung yon Abdriicken s~mtlicher Finger der 
Probanden auf P~pier- und Celophanstreifen. Die auf P~pier angefertigten Daktylo- 
gramme werden der l~eihe nach auf ein Kartonblatt  geklebt und so die ,,Finger- 
abdruck-Tabelle" erhalten, in der die yon den gleichen Fingern der zu unter- 
suchenden Personen in horizontalen Reihen, die Abbi]dungen yon den Fingern der 
rechten und lil~ken l~and untereinander in senkrechten Reihen Platz nehmen. 
Einsetzen der Cellophanabdriicke in Diapositivrahmen zwischen zwei Glasplatten 
(die Daktylogramme der gleichen Finger der Probanden stellen ein gemeinsames 
Prii.parat dar) gestatten eine Projektion in beliebiger Gr613e. 

Die von 0x~5s ausgearbeitete Methode der Herstellung yon Ce]lol0handaktylo- 
grammen und deren Handhabung als Diapositive hat sich bei unseren Untersu- 
ehungen als weitaus geeigneter zu vergleichenden daktylographischen Studien er- 
wiesen als die bisherigen Methoden. Sie erm6glieht bei richtiger Anwendung gleich- 
zeitige vergleiehende Untersuehung der Finger beider Eltern und der Kinder. 
Vorteilhaft ist, dab diese Technik - -  gegeniiber der friiheren Daktylographie auf 
Papier, - -  wo nur Lupenuntersuchnng mSglich war - -  eine Projektion gleich Dia- 
positiven gestattet, so durch die VergrSi~erung auch die feineren Strukturen er- 
kennbar und vergleichbar gestaltend. Sie hat Herrn Prof. 0KaOs auch die verglei- 
chende Untersuchung der Mikroformationen, der Minutien, erm5glicht. 

Zur  erfolgreichen Anwendung  dieses technischen Verfahrens  beda r f  
es al lerdings en t sprechender  U b u n g  und  zur  r icht igen Anfer t igung der  
Diapos i t ive  gro[~er Ums ich t  und  PrKzisit~t.  E ine  Fo rde rung  ers ter  Ord- 
hung  is t  ferner  die Benu~zung e inwandfre ier  Druckerschwi~rze, da  sonst  
unklare  Bi lder  e rha l ten  werden  und  die Ana lys ie rung  nur  schwer oder  
gar  n ich t  durchff ihrbar  ist.  

W i r  pf l ichten  t t e r r n  Prof .  0•KOS bei, wenn er es fiir unbed ing t  n6t ig 
hi~lt, neben  den D a k t y l o g r a m m e n  auf Cel lophan auch solche auf Pap i e r  
anzufer t igen,  da  so kon t ro l l i e r t  werden kann,  ob die Cel lophanabdrf icke  
se i tengerecht  e ingesetz t  sind. Denn  es k a n n  vo rkommen ,  d a b  ein Dak ty lo -  
g r a m m  mi t  Ulna r sch l ingen typ  versehen thch  umgekehr t  zwischen die 
Glasscheiben gesetzt  wird  und  dann  irr t f imlicherweise als Radia l sch l inge  
gedeu te t  werden kann,  was eine grol~e Fehlerque] le  bei  der  Auswer tung  
des D a k t y l o g r a m m s  zur  Kla r s te l lung  von A bs t a mmungs f r a ge n  dar-  

s tel len wiirde.  

Von unseren  235 P r o b a n d e n  wurden  2350 + 540, insgesamt  also 
2890 D a k t y l o g r a m m e  hergestel l t ,  und  zwar  para l le l  auf Cellophan- und  
weiBen Papiers t re i fen .  Die Anfer t igung der  zus~ttzlichen 540 erwies sich 
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bei den Familien mit mehr als zwei Kindern zum Vergleieh der Diaposi- 
t ire als notwendig. Insgesamt wurden 810 Dialoositive angefertigt und 
untersueht. 

{)her das Periodische System der Papillarlinienmuster nach (}kriis 

Friiher unterschied man nur 9 Fingerabdrucktypen (Bogen, Turm- 
bogen, Ulnarschlingen, Radialschlingen, Doppelschlingen, Mittelschlauch, 
Seitenschlauch und Sondertypen) (Galton-ttenrysches Fingerabdruek- 
system). Ein wesentlicher Fortschritt waren die durch Einffigen yon 
Ubergangsformen nnd Tendenzen entwiekelt, en erweiterten Systeme. 
DE LEST~ANGE unterseheidet z.B. 18 Mustertypen, in denen bereits 
aueh die sog. tendenzi6sen Muster (wie Sehlingen mit Wirbeltendenz) 
Platz bekamen. 

In seinem ,,Periodisehen System" unterseheidet 0t~g6s bereits 60 iKustertypen, 
und zwar: 

I. Bogenmuster. Unter 1.--9. sind die versehiedenen Varianten der Bogen- 
typen [i. Bogenmuster (flaeh), Bogenmnster (mittelhoch), 7. Tarmenmuster] und 
ihre Kombinierung mit anderen Typen (Tendenzen) angefiihrt: 3. Bogenmuster 
mit Ulnarsehlingentendenz, 4. Bogenmuster mit Radialsehlingentendenz, 5. Bogen- 
muster mit Doppelsehleifentendenz, 6. Bogenmuster mit Wirbettendenz, 8. Tannen- 
muster mit Ulnarschlingentendenz, 9. Tannenmuster mit RadiMsehlingentendenz. 

II. Schlingenmuster. Unter 10.--33. sind die versehiedenen Abarten der Sehlin- 
gentypen [10. Ulnarschlinge (finch), 14. Radialsehlinge (flach), 18. Ulnarsehlinge 
(mittelhoch), 22. l~adialsehlinge (mittelhoch), 26. Ulnartannensehlinge, 30. l~adial- 
tannenschlinge] und deren Kombinationen mit anderen Typen [11. Ulnarsehlinge 
(flaeh) mit Doppelsehleifentendenz, I2. Ulnarschtinge (flach) mit Wirbeltendenz, 
13. Ulnarsehlinge (flach) mit Wirbelkern, 15. Radialschlinge flach mit Doppel- 
schleifen tendenz, 16. Radialschlinge (flaeh mit Wirbeltendenz), 17. Radialsehlinge 
(flach) mit Wirbelkern, 19. Ulnaxsehlinge (mittelhoch) mit Doppelsehleifentendenz, 
20. Ulnarsehlinge (mittelhoeh) mit Wirbelkern, 21. Ulnarsehlinge (mittelhoch) mit 
Wirbelkern, 23. I~adialsehlinge (mittelhoeh) mit Doppelschleifentendenz, 24. t~adial- 
sehlinge (mittelhoeh) (Doppelsehleifen?) mit Wirbeltendenz, 25. Radialschlinge 
(mittelhoch) mit Wirbelkerntendenz, 27. Ulnargannensehlinge mit Doppelsehleifen- 
tendenz, 28. Ulnartannensehlinge mit Doppelsehleifen-Wirbeltendenz, 29. Ulnar- 
tannenschlinge mit Wirbelkern, 31. Radialtannenschlinge mit Doppelschleifen- 
tendenz, 32. Radialtannensehlinge mit Doppelschleifen-Wirbeltendenz, 33. Radial- 
tannenschlinge mit Wirbelkern] znsammengefaBt. 

III .  Doppelschlei/enmuster. Unter 34.~5.  sind die Doppelschleifenmuster- 
typen mit Ulnar- oder Radialriehtung [34. Ulnardolopelschlinge (flaeh), 35. Ulnar- 
doppelschlinge (sehief), 37. stehende Ulnardoppelsehlinge (ovule), mit SpirMen- 
tendenz, 39. Radialdoppelschlinge (flaeh), 40. Radialdoppelsehlinge (sehief), 
42. Radialdoppelschlinge (ovMe), 44. Mikro-Ulnardoppelsehlinge, 45. iKikro-Radial- 
doppelsehlinge (sowie deren Kombinationen mit Spiralzeiehnung) 36. Ulnardoppel- 
schlinge mit SpirMentendenz, 38. Ulnardoppelschlinge (ovule) mit Spiralentendenz, 
41. RadiMdoppelseMinge mit SpirMentendenz, 43. RadiMdoppelschlinge (ovals) 
mit Spiralentendenz] aufgez~hlt. 

IV. Spiralmuster. In dieser Gruppe sind yon 46.~9.  die Spiralformen mitsamt 
ihrer I~ichtung eingetragen: (46. Ulnarspirale, 47. I~adialspirale, 48. Mikro-Ulnar- 
spirMe, 49. Mikro-t{adialspirMe). 
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Tabelle 1 (Fortsetzung) 

17 

Haupt- 
gruppe 

Nr. des Gesamtes l~fitterliche 
Typenmusters Vorkommen ~uster typen 
nach ()K~SS 

V~terliehe 
Mustertypen 

Kindliche 
Mustertypen 

IV. 46 2 - -  - -  2 
47 2 - -  2 - -  
48 . . . .  
49 3 - -  - -  3 

V. 50 26 4 3 19 
51 129 28 26 75 
52 16 - -  5 11 
53 9 2 - -  7 
54 6 2 1 3 
55 6 6 - -  - -  
56 152 34 41 77 
57 37 3 4 30 
58 4 1 1 2 
59 10 1 2 7 

VL 60 1 - -  1 - -  

V. Wirbelmuster. Unter 50.--59. sind die Wirbeltypen mit  Rich~ungsangabe 
(50. Ulnarwirbe], 52. Radia]wirbel, 54. Mikro-Ulnarwirbel, 55. ~Iikro-R~dialwirbel, 
56. Ulnarovalwirbel, 58. Radialovalwirbel) sowie jene Wirbeltypen angegeben, in 
denen noch Doppelschleifenres~e auffindbar siad (51. Uln~rwirbel mit  Doppelschlei- 
fenrest, 53. Radialwirbel mi~ Doppe]schleifenres~, 57. Ulnarovalwirbel mit  Doppel- 
schleifenrest, 59. Radialovalwirbel mit  Doppelschleifenrest). 

VI. Sondertypen sind Mustertypen, die keinem der vorhergehenden einzu- 
ordnen sind. 

0~:g6s hat  die Unterteilung seiner 60 Typen in die mit  r6mischen Ziffern be- 
zeichneten Gruppen nicht vorgenommen, wir hielten sie der besseren Ubersichtlich- 
keit ha]ber ffir angezeigt. 

D ie  V e r t e i l u n g  de r  60 M u s t e r t y p e n  in  u n s e r e m  e igenen  M a t e r i a l  ve r -  

a n s c h a u l i c h t  Tabelle 1. W i e  aus  de r  Tabe l l e  e rhe l l t ,  s ind  wi r  bezi~glich 
der Mustertypen zu den gleichen Feststellungen gelangt wie 0KR6S, indem 
auch wir die yon ibm bezeichneten Typen und ihre Kombinationen vor- 
/anden. 

D i e  U n t e r s e h e i d u n g  de r  60 M u s t e r t y p e n  e r m S g l i e h t  zweifel los  e inen  

f e ine ren  Verg l e i eh  zwi schen  E l t e r n  u n d  K i n d e r n ,  d .h .  bezf igl ieh  der  

A b s t a m m u n g ,  w e n n  a u e h  die groBe Zah l  y o n  P a p i l l a r l i n i e n t y p e n  - -  be-  

sonders  ff ir  Anf i i nge r  - -  e ine  gewisse  S e h w i e r i g k e i t  b e d e u t e n  m a g .  

Die  be i  de r  e rbb io log i sehen  U n t e r s u c h u n g  fes tges te l l t e  V e r t e i l u n g  de r  

M u s t e r t y p e n  bei  den  E l t e r n  - -  au f  G r u n d  de r  an  1340 F i n g e r n  unse r e r  
135 K i n d e r  (die T y p e n  t ier  z e h n  F i n g e r  eines K i n d e s  w a r e n  n i e h t  ve r -  

w e r t b a r ,  weft  die  M u t t e r  e ine  S t i e f m u t t e r  war)  v o r g e n o m m e n e n  Be-  

s t i m m u n g  is t  in  Tabe l l e  2 da rges te l l t .  

2 a Dtsch. Z. ges. gerichtl, l~Ied., Bd. 63 
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Tabelle 2. Die Verteilung der kindlichen Mustertypen der PapillarIinienzeichnung im 
Verh~iltnis zu denen der elterlichen Mustertypen 

Mustertypen der Kinder 

Zahl der % 
Finger 

Mit den v~terlichen identisch oder ihnen ~hnlich 391 29,10 
Mit den miitterlichen identisch oder ihnen ~hnlich 392 29,25 
Mit den v~terlichen und mtitterlichen identisch 297 22,20 

oder ihnen ~hnlich 
Kombinationen v~terlicher oder miitterlicher Muster 260 19,45 

mit Mustervereinfaehung oder Musterfortentwickinng 

Insgesamt 1340 100 

Betreffs der Vertei lung der Typen  s tehen unsere Befunde in  jeder 
Beziehung im E ink lang  mi t  den Fes ts te l lungen yon  0x•6s u n d  s t immen  
sogar mi t  den  yon  ibm gefundenen prozentuel len Wer t en  fiberein. 

0KR6S beobachtete bei den Papillarleistenzeichnungen der 4000 Finger yon 
400 Kindern in 28,57 % v/iterliehe und in 28,57 % miitterliche Typen, w~hrend in 
42,85% Kombinationen viiterlieher und miitterlicher Typen mit Musterverein- 
fachungen nnd Musterfortentwicklungen vorkamen. Naeh unserem eigenen Ma- 
terial kann alas Kind den Mustertyp der Papillarleistenzeichnung in 29,10% yon 
vi~terlieher und in 29,25% yon miitterlieher Seite ererben; in 22,20% kamen v/~ter- 
lithe und miitterliehe Typen an den einzelnen Fingem abwechselnd vor und in 
19,45 % bestanden Kombinationen aus viiterlichen und miitterlichen Fingerleisten- 
zeiehnungen mit Musteffortentwicklung und Mnstervereinfachung gemeinsam 
(Tabelle 2). Die in Kolumne 3 und 4 unserer Tabelle eingetragenen Werte gibt 
0Ka6S zusammen an. Vereinigen auch wir die Daten unserer diesbezfiglichen Unter- 
suchungen, so resultier~ ein Weft von 41,60%, der dem yon 0x~6s erhaltenen sehr 
nahe steht. 

Nach unseren obigen Befunden werden die Mustertypen der kind- 
lichen Fingerleistenzeichnungen yon den •Itern ererbt, d.h. k6nnen also 
aueh SchluBfolgerungen auf die Abstammung zulassen. Sind die v/~ter- 
lichen iV[ustertypen bei dem Kinde rein aufzufinden, kanu his zu einem 
gewissen Grade auf die Vaterschaft geschlossen werden. Sind die Muster- 
typen aber rein oder vorwiegend mfitterlicher Art, so liefern sie allein 
keine Anhaltspunkte bezfiglich des zeugenden Vaters. Kombinationen 
v/~terlieher und mfitterlicher Minutien und Papillarlinien, die sich in 
Musterfortentwicklung bzw. Mustervereinfachung manifestieren, er- 
m6gliehen ebenfalls gewisse Schlu$folgerungen auf die Vaterschaft. 

Da aber auch fremde MKnner und Frauen fiber /ihnliche Muster- 
typen verffigen k6nnen, vcie sie bei den untersuchten Personen (Vater, 
IV[utter, Kind)  vorliegen, Bind unsere8 Erachtens  die 11/Iustertypen zur  
Feststel lung der Vaterseha]t - -  obwohl sie die Merkmale der elterlichen 
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Muster tragen - -  allein nicht, sondern nu t  mit dem spi~ter zu erSrternden 
gleichen Charakter der Minut ien  zusammen verwertbar. 

Um der besseren l~bersichtlichkeit der Vergleiehe zwisehen elter- 
lichen und kindlichen Mustertypen halber schien es zweckm/iftig, die 
welter oben dargestellte Gruppeneinteilung (I.--VI.) vorzunchmen, da 
bei deren Angabe g]eich die Zusammengeh6rigkeit der Mnstertypen yon 
Vater und Kind aufscheinen kann. Ubrigens wird durch die Einffigung 
der im Periodischen System mit laufenden Nummern bezifferten Muster- 
typen in die yon 0KnSS vorgesehlagene Zahlentabelle der schnelle Ver- 
gleich der elterliehen und kindlichen Mustertypen weitgehend erleiehtert. 

Uber die absoluten Wertziffern der Papillarlinienzeichnung 

Die absoluten Wertziffern der Papillarlinienzeichnung wurde er- 
haltcn, indem wir an si~mtlichen Abdriicken der nntcrsuchten Indi- 
viduen die auf eine zwischen Kern and Delta der Abbildung gezogene 
Linie entfallenden Papillarleisten 
z/ihlten und dann - -  nachdem wir 
in der yon (~KROS angegebenen Ta- 
belle (3)  die diesen Zahlen entspre- 
ehenden Wertziffern heraussuch- 
ten - -  addierten. Nun wurden die 
abso]uten Wertziffern yon Eltern 
und Kind gepriift, um das Verh/~lt- 
nis der kindlichen Wertziffern zu 
den v/~terliehen und mfitterlichen 
zu ermitteln, bzw. festzustellen ob 
die kindlichen Wertziffern zwischen 
die e]terlichen zu liegen kommen 
oder nicht. 

Bei 59 unserer 135 Kinder (43,6 % ) 
lagen die absoluten Wertziffern zwi- 
schen denen der Eltern, bei 76 Kin- 
dern aber (56,4%) war dies nicht 

Tabelle 3. Absolute Wertzi//ern 

A B C 

0 Delta nieht vorhanden 
1 0 - -  

2 1 2 1 
3 3--4 1,5 
4 5--6 2 
5 7 8 2,5 
6 9--10 3 
7 11--13 3,5 
8 14--16 4 
9 17--20 4,5 

10 fiber 20 5 

A = Serienzahl; B -- die Zahlen 
der Papi/larlinien zwischen Kern and 
Delta. C ~Entspreehende absolute 
Wertziffern. 

der Fall, sondern in 41 F/illen (31,1%) wurden h6here und in 35 F/il- 
len (25,3%) niedrigere Werte erhMten. 

Erbbiologisch, bzw. hinsichtlich der Vaterschaftsbestimmung ist die 
absolute Wertziffer an sieh nicht verwertbar. Beim Vorliegen andcrer 
daktyloskopischer Identit/~ten (Mustertypen, Minutien) aber ha]ten wir 
sie Ms positiv bewertbar in F~llen, wo die kindliche absolute Wertziffer 
zwisehen denen der Eltern liegt, andernfMls scheint uns das Ergebnis 
ftir die Vatersehaftsfeststellung weder in positivem, noch in negativem 
Sinne geeignet. Zweifellos festzustellen ist, daft in diesem Falle aus der 

2b Dtsch. Z. ges. gerichtl. 3fed., Bd. 63 
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Musterfortentwicklung oder Mustervereinfachung die im Verh/~ltnis 
zur elterlichen grSSere oder kleinere absolute Wertzahl der kindlichen 
Papillarlinienzeichnung verst/tndhch und erkl/~rbar wird. 

Uber die Frage der Musterentwicklung und Richtung 
Nach 0K~0S ,,gelangen bei der Ausbildung des kindlichen Musters 

die elterlichen Eigenschaften wechselnd zur Geltung", weil einige der 
kindlichen Muster der Papillarlinienzeichnung am entsprechenden 
Finger der Mutter bzw. des Vaters ~hneln . . . . . .  Bei der Aufeinander- 
wirkung kann aher die v~terliche oder mfitterliche Kraf t  schwi~cher oder 
sti~rker werden, d.h. sieh an einzelnen Fingern des Kindes yon den 
elterlichen Mustern abweichend entwickeln . . .  ". 

In  ~bereinst immung mit  der Feststellung yon 0K~Ss haben wir in 
unserem Untersuchungsgut beobachtet,  dal~ in gewissen F~llen der 
Mustertyp des Kindes im Vergleich zu dem des einen Elternteiles der- 
mal~en ahge~ndert war, dab auf die Wirkung des Musters des anderen 
untersuchten Elterntefies helm Kinde eine Kombinat ion der beiden 
elterlichen Muster erkennbar ist. Dies kann eine Verschiebung in Richtung 
des Elternteiles mit  entwickelterem Muster sein - -  wobei 0~:nSs yon 
einer Musterfortentwicklung spricht - - ,  ebenso aber auch eine Ver- 
schiebung in Richtung des Elternteiles mit  weniger entwickelten Pupil- 
larlinien - -  yon 0KnSs als Mustervereinfachung bezeichnet - - .  Ffir eine 
Fortentwicklung des Musters spricht auch der Anstieg der absoluten 
Wertziffer der Papillarlinienzeichnung imVerh~ltnis zu der der Eltern, der 
in unserem Material bei 41 yon 135 Kindern (31,1% ) zu beobachten war. 

Die Mustervereinfachung kommt  auch in der geringeren Papillar- 
linienzahl des Kindes gegenfiber der elterlichen absoluten Wertziffer 
zum Ausdruck, wie sie in unserem Material in 35 F~llen (25,3%) zu 
beobaehten war. 

Unsere diesbezfiglichen Befunde deuten darauf hin, dal~ bei Muster- 
fortentwicklung oder Mustervereinfachung, wo also die Spuren der 
Aufeinanderwirkung der  elterlichen Mustertypen helm Kinde nachweis- 
bar  sind, in positivem Sinne auf die Abstammung geschlossen werden 
kann. Mit anderen Worten:  Die Nachweisbarkeit der Wirkung des v~ter- 
lichen Musters in der kindlichen Papillarlinienzeichnung kann auf die 
MSglichkeit einer Vaterschaft hindeuten, unseres Erachtens aber an sich 
nicht als absoluter Beweis gelten, da ~hnliche Musterbildungen auch bei 
fremden Eltern vorkommen k6nnen, wie wit es in unseren vcrgleichenden 
Untersuchungen yon kindlichen Papillarlinienzeichnnngen und Mustern 
fremder Eltern sahen. 

Durch die Einordnung des Begrfffes Musterfortentwicklung bzw. 
Mustervereinfachung, respektive dutch die Feststellung seiner Existenz 
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hat  die Methode yon 0KR6s eine weitere, feinere Unterseheidung und 
vom Gesichtspunkte der Vererbungslehre - -  bei gemeinsamer Bewer- 
tung mit  den iibrigen daktyloskopisehen Merkmalen - -  u.E.  weitere 
positive Anhaltspunkte zur Feststellung der Abstammungsm6glichkeit  
geliefert. 

Die Musterrichtung ist bei der t terausbildung der Fingerleisten- 
zeichnung der Nachkommen von entscheidendem EinfluB. Die den elter- 
lichen musterbildenden Kraf ten  zugehSrigen inneren Eigenschaften 
kommen noeh im embryonalen Leben zur Geltung, d.h. am Beginn der 
Musterentwicklung. 

0K~6s unterscheidet Muster mit  rein ulnarer, verborgen radialer 
und offensichtlich radiMer Richtung. Wir halten die Unterseheidung 
der verborgen radialen Muster nicht fiir hinreichend begriindet. 0KR6S 
erkl/~rt n/~mlich in seiner erw/thnten Arbeit nicht, weshalb er die Bogen- 
muster  - -  ungeachtet  ihrer etwaigen ulnaren Tendenz - - ,  die flachen 
Ulnarschlingenmuster, sowie die ambivalenten Doppeldeltamuster und 
die Mikromuster (auch die ulnar gerichteten) in die besondere Gruppe 
der Muster mit  sog. verborgenen radialen Gepr~tge zghlt. Wit haben diese 
Muster bei der Bewertung unseres Materials als solehe ulnarer Pr/~gung 
betrachtet  und unter solehen Bedingungen gefunden, dal~ bei 12 von den 
50 Familien (58 Probanden = 24,68%) an sKmtlichen Fingern beider 
H/~nde in v/tter]iehen, miitterliehen und kindlichen Mustern gleieher- 
mal~en ulnare l~ichtung festzustel]en war. Bemerkenswert ist, dab 
0KROS in seinem Untersuehungsgut die sog. rein ulnare t~ichtung bei den 
aus der Umgebung yon Debreeen s tammenden Probanden in 0,5 % vor- 
land. 

Die erhebliche zahlenm~Bige Abweichung diirfte sich vor allem dar- 
aus ergeben, dab wir den ulnaren Mustern auch den tiberwiegenden Tell 
jener mit  verborgenem Radialcharakter  zuz/~h]ten. Andererseits ist aber 
auch mSglich, dal~ das zahlenm/~Bige bzw. prozentuelle Vorkommen der 
Richtungen in den verschiedenen geographisehen Gegenden wechselt. 
Natiirlich lassen sieh aus unserem relativ kleinen UntersuchungsmateriM 
derartige Folgerungen nicht mit  Entsehiedenheit ableiten. Eine Klgrung 
der Frage dtirfte auf Grund umfangreieherer und an Bewohnern ver- 
sehiedener Gegenden anzustellender Studien mSglich sein. 

Bei der Untersuehung des Vorkommens und der erbliehen Beziehun- 
gen des Radialeharakters haben wit in unserem Material F/ille, wo an 
beiden Hgnden beider Eltern und des Kindes wenigstens ein Muster des 
Daktylogramms Radialrichtung gezeigt h/~tte ( 0 - - 0 - ~ 0 - - 0 -  0--0),  
nicht gefunden. Dagegen sahen wir bei 101 yon den 177 Mitgliedern der 
38 Familien (43 % unseres Materials) an einem oder mehreren Fingern 
der einen oder beider H/~nde Radialriehtung, w/~hrend 0J~R6s bei 59,25 % 
seines 400 Personen umfassenden Untersuchungsmaterials aus der 
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Umgebung yon Debrecen l%adialrichtung - -  natfirlich inklusive die ver- 
borgenen Radialriehtungen - -  an einem oder mehreren Fingern fest- 
stellte. 

Die Befunde bezfiglieh der Radialriehtung der elterlichen und kind- 
lichen Papillarlinienmuster und unsere Beobaehtung fiber ihre erbbio- 
logischen Beziehungen lassen sich auf Grund unserer eigenen Beobaeh- 
tungen folgendermal~en zusammenfassen: 

a) Nur vom Vater  ererbte l%adialriehtung des Musters war an 29 
yon den 1000 Fingern der 100 Kinder (19 Kinder) auffindbar. Bei den 
Mfittern dieser Probanden war eine Radialrichtung nieht zu beobachten. 
Am gleiehen Finger der gleichen Hand  wie beim Vater bestand Radial- 
riehtung in 22 Fi~llen bei insgesamt 29 Kindern, an der gleiehen Hand  
wie beim Vater in Anteposition an einem Kindesfinger und in Post- 
position an vier Kindesfingern. Hetero]ateral war Ante- und Postpo- 
sition in keinem einzigen Falle zu beobachten, w/ihrend heterolateral 
am gleiehen Finger Radialzeichnung in zwei Fi~llen bestand. 

b) Nur mfitterlicherseits ererbte l%adialmuster fanden wir an l l  
Fingerbeeren (8 Kinder) der insgesamt 1000 Finger yon 100 Kindern, 
davon am gleiehen Finger der gleiehen Hand  in seehs F~llen, bzw. in 
Ante- und Postposition in je einem Falle. Heterolaterale Ante- und Post- 
position kamen auch in dieser Gruppe nieht vor, w~hrend heterolateral 
am gleiehen Finger Radialriehtung in drei F~llen zu beobachten war. 

e) Bei beiderseitiger elter]ieher Radialriehtung wiesen 36 der 1000 
Finger von 100 Kindern (19 Kinder) Radialmuster  auf, darunter  am 
gleiehen Finger der gleiehen Hand  wie beim Vater  oder bei der Mutter 
24 kindliehe Finger. Anteposition im Vergleich zum v/~terliehen Befund 
und ebenso auch zum mfitterlichen Befund sahen wir in je ffinf F~llen 
und Postposition im Verhi~ltnis zur Mutter an einem Kindesfinger. 
Heterolateral  war eine Postposition in keinem Falle zu beobaehten. 

Erwi~hnt sei, dal] wir aueh je eine Familie beobachteten, wo bei n u t  

vi~terlicher oder n u t  miitterlicher Radialrichtung bei keinem einzigen der 
zwei bzw. vier Kinder Radialriehtung bestand. Dagegen fanden wir auch 
bei 17 solehen Kindern Radialrichtung, dei deren Eltern Radialmuster 
nicht vorkamen. 

U m  der Vollkommenheit wfllen haben wir die erbbiologisehen Be- 
ziehungen tier Frage der Musterrichtung auch dureh Einordnung der yon 
0K~Ss ,,Muster mit  sog. verborgener Radialrichtung" genannten Ab- 
drficke in eine besondere Gruppe gepr~ft. Das Verhi~ltnis der Riehtungs- 
prggung bei Elternpaaren und Nachkommen mit  Bezug auf 134 Kinder 
ist in Tabel le  4 dargestellt. Wie aus der Tabelle ersichtlieh, sind unsere 
Befunde dureh Sonderung bzw. Unterscheidung der Muster mit  ver- 
borgener Radia]riehtung den yon 0KI~6S beobaehteten nahezu iden- 
tisch: Die fiber Muster mit  Radialriehtung verffigenden Personen 
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Tabelle 4. Das Verhgltnis der Musterrichtung bei Elternpaaren und Nachkommen 
bezogen au[ 134 Kinder 

o--o o r o--s r - - r  r - - s  s--s  

0 - - 0 - - 0 - - 0  
o - - o ~ - o - - r  
o - - o @ o - - s  
o - - o @ r - - r  
o--o@-r--8 
o - -o@s  s 
o - - r @ o - - r  
o - - r @ o  s 
o - - r + r - - r  
o - - r  @r S 
o - - r ~ - s - - s  
O--S ~-O--S 
o - - s @ r - - r  
O - - S @ r - - s  
O--S~-S--S 
r - - r ~ - r - - r  
r - - r @ r - - s  
r - - r ~ - s - - s  
r - - s @ r - - s  
r - - s @ s - - s  
S--S~-S--S 

in Prozen 

2 =  1,49 
1= 0,75 
1= 0,75 
9 6,71 
1= 0,75 

2 =  1,49 

1~ 0,75 
2=  1,49 
3 ~  2,23 
1= 0,75 

1= 0,75 

l =  0,79 

25~18,66 

2--1,49 

1 --0,75 
1--0,75 

1 0,75 
2--1,49 
3--2,23 

I --0,75 

1 0,75 
1 ~0,75 

13 ~9,70 

3~ 2,23 
I = 0,75 
2= 1,49 
2= 1,49 

5 ~  3,73 
2 ~  1,49 

2~ 1,49 
3= 2,23 

5=  3,73 

2 =  1,49 
2=  1,49 
I ~ 0,75 

30-~22,36 

2 ~  1,49 

2~- 1,49 
1 = 0,75 
1 ~ 0,75 
1= 0,75 

15=-11,19 
1= 0,75 
1 ~ 0,75 
1 ~- 0,75 

3=  2,23 
8=  5,97 

36~26,87 

2 : 1 , 4 9  

2=  1,49 

1=0,75  2 =  1,49 
1 ~0.75 -- 

I= 0,75 

I = 0,75 
1= 0,75 

1=0,75 2=  1,49 

1 =0,75 4 =  2,99 
1 0,75 
1= 0,75 
9=  6,71 

5=3,75 25=18,66 

o~radiale l~ichtung; r=verborgene radiale l~ichtung; s--alnare Richtung. 

mach ten  50,72% des Unte r suchungsmate r i a l s  aus (bei 0K~Ts 59,25%). 
Die einzelnen Gruppen  zeigten dabe i  folgende Ver te i lung:  an beiden 
H a n d e n  zumindes t  je ein Muste r  m i t  R a d i a l r i c h t u n g  fanden  wir  in 
25 Fgl len  ( =  18,66%), (bei 0K~Ts 21,75%);  an  der  einen H a n d  Radia l -  
und  an  der  anderen  verborgene  Rad ia lze iehnung  k a m  in 13 Fa l l en  = 
9,70%, vor  (bei 0KRTS 21,50%);  an  der  einen H a n d  Radia l -  und  an  der  
anderen  Ulna r r i eh tung  bes t and  in  30 Fa l l en  = 22,36 %. 

Die Gegenfibers te l lung der  obigen D a t e n  laBt folgern, dab  bei  Vater-  
sehaf tsprozessen die Rad i a l r i eh tung  in pos i t ivem Sinne bewer~et werden  
kann,  wenn sie bei  Va te r  und  K i n d  vorl iegt ,  bei  der  Mut t e r  aber  fehlt .  
F i n d e r  sieh Rad ia l r i eh tung  bei  be iden  E l t e rn te i l en  a n d  Kind ,  so i s t  dies 
hinsieht l ich der  Vatersehaf t s fes t s te l lung  n icht  ve rwer tbar ,  da  sie aueh 
yon der  Mut t e r  e re rb t  sein kann.  I n  Fal len,  wo die bei  e inem oder  be iden  
E l te rn te i l en  vorhandene  Rad ia l r i eh tung  bei  den N a e h k o m m e n  fehlt ,  
be reeh t ig t  dies n ich t  zu nega t iven  Schlugfolgerungen beziiglieh der  Ab-  
s t ammung .  Demzufolge  seheint  die Rad i a l r i ch tung  n ich t  dominan t ,  
sondern  rezessiv vere rbbar .  
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Auf Grund unseres Materials sehen wir also die Feststellung yon 
0K1~5S, wonach die t~adialpr/igung der Papillarleisten bei dem Kinde 
nicht nur an der gleichen Hand,  bzw. am gleichen Finger wie bei den 
Eltern, sondern im Verh/iltnis dazu auch in Ante- bzw. Postposition 
oder heterolateral in Ante- und Postposi~ion - -  aber auch heterolateral 
am gleichen Finger vorkommen kann, bekr/~ftigt. 

Uber die Minutien 

J61~G]~sE~ ffihrt in den Fingerabdruckmustem neun sog. absolute 
Merkmale an, die an jedem Finger vorkommen k6nnen, und zwar in 
einer ffir das Individuum charakteristischen Anordnung. Diese sind: 
1. Insein, 2. Abw~rts-Verzweigungen, 3. Aufwiirts-Verzweigungen, 
4. Haken rechts- oder linksseitig abw/irts, 5. t Iaken  rechts- oder links- 
seitig aufwiirts, 6. beginnende Papillarleiste, 7. endende Papillarleiste, 
8. Schlinge, Delta, 9. I~est oder Punkt.  Diese absoluten Merkmale k6n- 
nen auf oder zwischen den Papillarlinien liegen. Der ungarische Daktylo- 
skopiker E. KIss  hat  zahlreiche Formen dieser speziellen Merkmale der 
Papfllarlinien systematisiert und spricht ihnen bei der Identit~ts- 
bestimmung -- zusammen mit anderen Autoren -- groBe Bedeutung zu. 

Diese Merkmale (sog. Minutien) sind nach 0I~0SS Untersuchun- 
gen in zahlreichen Formationen zu beobaehten. Er erw~hnt in seiner 
Arbeit 19 hauliger vorkommende Minutientypen, denen er in erbbiolo- 
giseher I-linsicht erstrangige Bedeutung beimiBt. Nach seinen Unter- 
suchungen sind die v~terliehen und mfitterlichen Minutien -- wenn zwar 
nicht vollzi~hlig -- auch bei den Nachkommen in den gleichen Papillar- 
leisten in der gleichen Lage mit gleichen Merkmalen anzutreffen. Auf 
Grund des in hinreichender Zahl erfolgenden E inbaues - -bzw.  Naehweis- 
barkeit  - -  der vgterliehen Minutien in die Papillarlinienzeiehnung halt 
er Sehliisse auf den zeugenden Vater fiir mSglieh. Er  konnte an den zehn 
Fingern des Kindes im Mittel 33 elterliche Minutien naehweisen: min- 
destens je 14 vaterliehe und miitterliche und als It6ehstzahl je 52 vater- 
liehe und mfitterliehe. 

0KR6S land, dab die einzelnen Minntientypen im Verhaltnis zu denen 
der Eltern eine gewisse Entwieklung zeigen k6nnen, die im wesentlichen 
neuere Minutienformen darstellen, sieh aber von den elterliehen gut ab- 
leiten lassen. In  1% seiner F/~lle kam es vor, dab yon den Minutien eines 
fremden Mannes (also nieht des zeugenden Vaters) an einem - -  nieht aber 
an allen zehn Fingern des Kindes Minutien des gleiehen Typs in gleieher 
Lage eingebaut waren, was er als Zufall ansieht. In  99% seines unter- 
suchten Materials vermoehte er dagegen keine einzige Minutie fremder 
Manner gleichgelagert in der Papillarlinienzeiehnung eingebaut naehzu- 
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weisen, so dab er das Erscheinen der v~terlichen Minutien am gleichen 
Finger des Kindes in gleicher Lage fiir genet~sehMgnifikant eraehtet. 

I m  Laufe unserer Untersuehungen haben aueh wit die yon 0K~6S 
bekanntgegebenen, sowie yon JO~GENSEN und KISS besehriebenen Mi- 
nutien bzw. absoluten Merkmale gefunden. Ubereinstimmend mit  
0KRSS haben wir an den gleiehen Fingern der Naehkommen in der glei- 
ehen Papillarleiste an der gleiehen Stelle eingebaut das Vorhandensein 
zahlreieher v/iterlieher und m/itterlieher Minutien feststellen k6nnen. 
Minutien gleiehen Typs und gleieher Lage wurden an den zehn kind- 
hehen Fingern mit  einer tI6ehstzahl yon 26 beobaehtet;  die Mindestzahl 
eingebauter vs Minutien an zehn Fingern der Naehkommen be- 
trug sieben. Diese Zahlen bleiben wesentlieh hinter denen yon 0K~OS 
zuriiek, wodureh aber u. E. die Bedeutung der genetisehen Feststellungen 
yon 0x~Ss  nieht beeintr/tehtigt wird. Naehweis und Identifizierung der 
Minutien beanspruehen einerseits groBe Ubung und hgngen lerner weit- 
gehend yon dem einwandfreien oder Iehlerhaften Gelingen der Cellophan- 
abdrfieke ab. 

Wir haben in unseren Untersuehungen nut  diejenigen v/tterliehen 
Minutien bei den Kindern bewertet, die an den gleiehen Fingern yon 
Vater und Kind in der gleiehen Papillarlinie mit  dem gleiehen Charakter 
naehweisbar waren. Unberiieksiehtigt blieben jene Minutien, die zwar 
an der gleiehen Papillarlinie des gleiehen Fingers, aber ohne die gleiehen 
Merkmale aufzuweisen, vorhanden waren. So haben wit z.B., wenn beim 
Vater eine inself6rmige Minutie vorlag, beim Kinde abet  die Linie der 
Insel nieht gesehlossen war, diese auger aeht gelassen. Der Umstand, dab 
wit in einzelnen F/~llen weniger Minutien naehweisen konnten als 0Kt~6S, 
ist teils aueh damit  zu erklgren, dab wit bei ]enen Kindern, wo infolge 
Musterfortentwieklung oder Mustervereinfaehung der Mustertyp und 
demgemgg aueh die Zahl der Papillarlinien eine Modifizierung erfahren 
hatte, die Lage der Minutien oft nieht Ms befriedigend genug identifizier- 
bar fanden, obzwar die gleiehartigen Merkmale an der Papillarlinien- 
zeiehnung des Vaters ungef~hr an der gleiehen Stelle siehtbar war. Dies 
bedeutet eine gewisse Abweiehung von dem Standpunkte 0 ~ 6 s s ,  der 
sagt, dab - -  gleieh weleher Mustertyp aueh bei den Naehkommen zur 
Entwieklung gelangt - -  die Miuutien der zeugenden Partner  darin naeh- 
weisbar sind. Naeh unseren Erfahrungen ist eine befriedigende Identi- 
fizierung der Minutien, sofern die kindliehen Mustertypen mit denen der 
Mutter identiseh oder ihnen/thnlieh und z. B. ganz einfaeher Art (Bogen 
oder Sehlingen), die Mustertypen des Vaters abet kompliziert sind, mei- 
stens nieht mSglieh. Ebenso k6nnen sieh Sehwierigkeiten aueh bei der 
Identifizierung der Minutien im l~alle yon Zwisehenformen, d.h. modi- 
fizierten, abweiehenden Mustertypen ergeben. Wir haben also in unserem 
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Material nur jene kindliehen Minutien identifiziert, die am gleichen Fin- 
ger, an der gleichen Papillarleiste mit dem gleiehen Charakter ersehienen. 
Wie erw/thnt, dfirfte es offenbar hiermit zu erkl~ren sein, dal3 wir Ms 
Mitte]wert bei den Kindern soviele v/iterliche Minutien fanden, wie 
0KRSS auf Grund seiner eigenen Befunde als untere Grenze bezeichnet. 
Diese zahlenm/~l~ige Abweichung dfirfte aber u.E. nichts an der Tat- 
saehe /~ndern, die wir an Hand unserer Untersuehungen feststellen 
konnten, da$ ein gewisser Tell der v~terlichen Minutien in der gleiehen 
Lage, mit dem gleiehen Merkmal in die Papillarlinienzeichnung der 
Nachkommen eingebaut werden kann. 

Erws sei, dab wir die im Delta aufscheinenden punktf6rmigen 
Minutien unberfieksiehtigt ge]assen haben, da solche aueh in den von 
als Kontrollen verwendeten, fremden M~nnern stammenden Mustern 
nachweisbar waren, and wir diese Zeiehen bei der daktyloskopisehen 
Untersuehung zur Vaterschaftsbestimmung nicht ffir geeignet halten. 

Nach unseren Untersuehungen kann demnaeh ein Tell der v/~terlichen 
und mfitterliehen Minutien yon den Kindern geerbt werden. Da aber 
fremde Minutien bei den Kindern nieht zu beobaehten waren, ergibt 
sich, da$ Einbau vditerlicher Minutien in das kindliehe Papillarlinien- 
system an den gleichen Fingern, an den gleichen Papillarleisten, in gleicher 
Lage und mit gleiehen Merkmalen in entsprechender Zahl Schli~sse au/ die 
Vaterscha]t erlaubt. 

Erfahrungen beziiglich der Anwendbarkeit der Okri;sschen Methode auf 
Grund yon Untersuchungen in Vaterscha~tsprozessen 

Im Anschlul~ an die Untersuchungen bei sog. sicheren Familien haben 
wir auf Ersuchen des Gerichts als Erg/~nzung der in unserem Insti tut  
durchgeffihrten anthropologischen Untersuchungen - -  gewissermaBen 
a]s weitere Bewertung der Methode - -  in rund 20 F/~llen an den betei- 
]igten Personen auch vergleiehende daktyloskopisehe Untersuchungen 
nach 0K~5S vorgenommen. Im folgenden sei fiber einige solche F~lle 
knrz berichtet. 

Fall 1. In der von der 3j~hrigen Kl~gerin B.A. gegen den 41j~hrigen V. L. 
eingebrachten Klage wegen Kindesunterhalt- und A]imentenzahlung wurde yore 
Kreisgericht anthropologische Untersuchung der Kl~gerin, des Beklagten und der 
Mutter angeordnet. 

Die anthropologische Untersuchung fSrderte zwischen B.A. (Kl~gerin) und 
V.L. (Beklagtem) 27 anthropologische Ahnlichkeitsmerkmale zutage, und auf 
Grund der Blutgruppen- und Serumuntersuchungen war die Vaterschaft von V. L. 
nicht auszuschlieSen. Die zahlreichen und gemeinsum charakteristischen anthropolo- 
gischen Ahnlichkeitsmerkmale liel~en blutsverwandschaftliche Beziehungen zwi- 
schen Kl~gerin und Beklagtem mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlich- 
keit feststellen. 
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])aktyloskopiseher Befund. Klggerin wies an  zwei Fingern mi t  denen des Be- 
klagten identische und  an einem Finger  denen iihnliehe Papil lar l inienmuster  auf, 
an  zwei Fingern waren mi t  denen der Mut ter  iihnliehe und  an fiinl Fingern mi t  denen 
yon Mut ter  und  Beklagtem gleiehermagen identisehe Muster typen nachweisbar.  
Auffallend war die groge Ahnlichkeit  der Kerns t rak tu ren  am dr i t ten  Finger  der 
l inken Hand  yon Klggerin und  Beklagtem bei gleieher absoluter Wertziffer. Es 
waren insgesamt 18 Minutien des Beklagten in das Fingerleistensystem der Klg- 
gerin eingebaut  - -  allerdings war der von drei Fingern des Kindes angefer~igte 

Abb. 1. Photogramm yore 3. Finger der l inken I-Iand yon V.L.  Vater und  
B. A. Kind.  a Im Zent rum des Kernes reehts abw~rts geneigtes Y. b 2. Linie 
fiber dem Kern reehts abw~rts geneigtes Y, dessen Sehenkel eine kleine Insel ein- 
sehliegen, e 4. Linie fiber dem Kern reehts abw~rts geneig~es Y, dessen innerer 
Ast  ebenfalls ein Y bildet, d An der 5. Linie fiber dem Kern Insel. e Unterha lb  des 
Deltas eine zwisehen die 3. und  4. Linie eingekeilte kurze Linie, die beinahe eine 

Insel bilde~ 

Cellophanabdruek aus technisehen Grfinden zur Best immung der Minutienident i tgt  
n ieht  geeignet, so dag die 18 Merkmale aus nu t  sieben Fingerleistenzeiehnungen des 
Kindes s tammten.  In  den an die des Beklagten er innernden Kerns t ruk turmus te rn  
konnten  wir aeht  Minutien naehweisen, yon denen einige typische in Abb. I dar- 
gestellt sind. 

])as Ergebnis der vergleiehenden 3/Iustertyp- und  Minut ienuntersuehungen 
s t immte  somit  mit  den obigen anthropologisehen Untersuehungsbefunden fiberein, 
d.h.  vermittels  der dakty]oskopisehen Untersuehung naeh der Teehnik yon 0KZSS 
konnte  ebenfalls mit  groBer Wahrseheinliehkeit  auf die Abs~ammung in positivem 
Sinne gesehlossen werden. 

Fall 2. ])er 33jghrige S. K. ha t te  Klage gegen die minderj/~hrige (1 J ah r  alte) 
S. L. wegen Revision des Vaterschaftsgutaehtens eingereieht, weshalb yore Gerieht 
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anthropologische Untersuchung des Kl~gers S. K., der Mutter S. K., des beklagten 
Kindes S. L. und des Zeugen H. T. (nach Ansicht des Kl~gers der zeugende Vater) 
angeordnet wurde. 

Die anthropologisehe Untersuehung vermochte nur fiinf ~bnlichkeitszeichen 
zwischen Kl~iger und Kind naehzuweisen, die angesiehts ihrer geringen Zahl und 
ihrer wenig charakteristischen l~atur Riickschliisse auf die Blutsverwandtschaft 
der Prozel~beteiligten nicht zulie[3en. 

Auf Grund der Blutgruppen- und Serumuntersuchungen sind blutverwandt- 
schaftliche Beziehungen zwischen Kl~ger nnd Kind nicht auszuschliel~en. 

Bei dem beklagten Kinde und dem untersuchten Zeugen H.L.  konnten ins- 
gesamt 18 anthropologische ~hnlichkeitszeiehen nachgewiesen werden, die weder 
bei der Mutter, noch beim Kl~iger auffindbar waren, die also v~terlicherseits er- 
erbt sein konnten. Auf Grund dieser Untersuchungen konnte also an Hand der 
zahlreiehen und in ihrer Gesamtheit charakteristischen anthropologischen Ahn- 
lichkeitszeichen mit grS[tter Wahrscheinlichkeit auf die Blntsverwandtschaft zwi- 
schen dem Kinde und dem untersnchten Zeugen gesehlossen werden. 

Die daktyloskopisehe Untersuehung der vier Personen nach der Methode yon 
(~KROS liel~ an drei Fingern des Kindes und des Zeugen H. L. identische und an 
zwei Fingern ~hnliche Mnstertypen feststellen, w~hrend an den Fingern des Kindes 
und des Kl~gers (Vaters) weder identische, noch ~hnliche Mustertypen naehweisbar 
waren. 

Besonders fiel das ausschlieBliche Vorkommen von Wirbeltypen bei dem Kinde 
und dem Zeugen It. L. auf. Die absolute Wertzahl der kindlichen Papillarlinien 
war wesentlich h6her als die der Mutter und des Kl~gers, und kam ann~hernd der 
des Zeugen gleich. Minutien des Klagers konnten im Dakty]ogramm des Kindes 
absolut nicht naehgewiesen werden. Hier ist zu bemerken, dal~ die hochgradigc 
Abweichung der Mustertypen bei Kl~ger, Mutter nnd Kind eine Minutiendifizierung 
aueh ohnedies sehr erschwerte. Hingegen konnten im kindlichen Papillarlinien- 
system 19 Minutien naehgewiesen werden, die auch in den Mustern des Zeugen 
H. L. an der gleiehen Stelle und in gleicher Lage auffindbar waren. 

In diesem Fa]le bezweckte also die anthropologische Untersuchung, von den 
beiden als Vater in Frage kommenden Personen den richtigen zu ermitteln, bzw. 
objektive Untersuchungsbefunde zur Entseheidung der Frage zu erbringen. Das 
Ergebnis der daktyloskopischen und anthropologischen Untersuchungen lie~ also 
vollkommen gleichsinnig auf die Blutsverwandtschaft zwisehen der Beklagten und 
H. L., d.h. auf die Vaterschaft yon H. L. schlieBen. 

Fall 3. Der 23j~hrige P. I. beantragte Aberkennung der Vaterschaft gegenfiber 
dem minderj~ihrigen Kinde P.E. ,  das Gericht fordert anthropologische Unter- 
suchung von Kl~ger, Kind und Mutter. 

Bei Kl~iger und Beklagtem konnten insgesamt zehn anthropologische _Ahn- 
lichkeitszeichen festgestellt werden, die bei der Mutter fehlten und somit yore Vater 
ererbt gewesen sein dfirften. Ansonsten wies das Kind fibrigens vorwiegend miitter- 
liche Ahnlichkeitsmerkmale in grSBerer Zahl auf. Blutgruppenuntersuchungs- 
ergebnisse standen nieht zur Verfiigung. 

Daktyloskopischer Befund. Das Kind wies an acht Fingern mit den miitter- 
lichen identische und an zwei Fingern den mfitterlichen ahnliche Muster auf. Die 
mfitterlichen und kindliehen Muster waren komplizierter (vorwiegend Wirbelver- 
lauf), die des Kl~gers aber einfach. Dies spiege]n auch die absoluten Wertziffern 
wider, die bei dem Kin@ 81,0, bei der Mutter 70,5, beim Kl~ger aber nur 23,0 be- 
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trugen. Am vierten und fiinften Finger beider Hgnde hatte das Muster des Klggers 
Radialrichtung, wghrend sgmtliehe Muster des Kindes Ulnarriehtung aufwiesen. 

Eine Identifizierung der Minutien war wegen der gro~en Abweichungen der 
Mustertypen bei Klgger und Kind nicht m6glich. 

In  diesem Fa]le vermochte die daktyloskopische Untersuchung hinsiehtlich 
der Vaterschaft, d.h. der Blutsverwandtschaft zwischen Klgger und Kind, ent- 
sprechend bewertbare Daten nicht zu liefern. 

Fall 4. In  diesem von dem 33jiihrigen D. F. gegen die 3jiihrige D . K .  ange- 
strengten Proze• zwecks Aberkennung der Vaterschaft wurde gerichtlicherseits 
anthropologische Untersuchung yon Klgger, Kind und Mutter angeordnet. 

Es wurden 17 anthropologische Xhnlichkeitsmerkmale zwischen Kl~iger und 
Beklagter gefunden. Blutgruppenuntersuchungsergebnisse lagen nicht vor. 

Daktyloskopiseh wurden an zwei Fingern des Kindes mit denen des Klggers 
identische, an zwei weiteren denen des Klg~gers ghnliche, an drei Fingern denen des 
Klggers und der Mutter gleichermal~en ghnliche, an zwei Fingern mit denen der 
Mutter identische und an einem Finger ein dem der Mutter ghnelnder Mustertyp 
festgestellt. Besonders auffaltend war die am vierten Finger der rechten Hand yon 
Klgger und Kind zu beobachtende vollkommen ghnliche Musterzeichnung und 
innerhalb derer die grol3e Ahnlichkeit der Kernstruktur. 

Die Anfertigung der Cellophanabdriicke stieB infolge fast v61ligen Fehlens der 
Kooperationsbereitschaft des Kindes (schwere Oligophrenie) auf grol3e technische 
Schwierigkeiten, diesem Umstand ist es zuzusehreiben, da$ yon den l0 Dakty- 
logrammen nur sieben verwertbar waren. 

In  den sieben kindlichen Papfllarliniensystemen waren 17 Minutien des Klggers 
eingebaut, die in den miitterlichen Mustern fehlten. In  der mit dem vierten Finger 
des Klggers identischen, bzw. weitgehend ghnlichen Kernstruktur fanden wir vier 
auHallende und eharakteristische Minutien eingebaut (s. Abb. 2). 

Die vergleichenden Untersuehungen der Mustertypen and Minutien erschlossen 
zahlreiche gemeinsame Charakteristika bei Klgger und Kind, so daft auf Grund der 
zahlreichen anthropologischen J~hnlichkeitszeichen, ihrer typischen Gruppierung 
und der zusgtzliehen daktyloskopischen Untersuchungsbefunde jeden Zweifel aus- 
schlieBend die Blutsverwandtschaft zwisehen Klgger und Kind vorhanden ist. 

tSall 5. Zur Identitgtsfeststellung bei einem 39jghrigen Manne wurde be- 
h6rdlich die anthropologische Untersuchung der vierk6pfigen Familie (Eltern, der 
fragliche Mann und ein angeblicher Zwillingsbruder) angeordnet. Die fragliche 
Person hatte sich - -  vor dem Militgrdienst flfichtend - -  13 Jahre lang in verschie- 
denen Teilen des Landes unter falschem Namen verborgen gehalten. Nach seiner 
Entdeckung gab er sich zwar zu erkennen, doch hielt die Potizei die Bestgtigung 
seiner ZugehSrigkeit zu der angegebenen Familie und somit seiner Identifizierung 
an Hand athropologischer Untersuchung fiir nStig. 

Die fahndende BehSrde fragte: 
1. Ist  auf Grund der anthropologischen Befunde die Abstammung des K. S. von 

den angegebenen Eltern zu erweisen ? 
2. Kann K. J.  der Zwillingsbruder von K. S. sein ? 
Die eingehende Untersuchung des fraglichen K. S. und des angeblichen Vaters 

(K. L.) fSrderte insgesamt 40, und der Vergleich yon K. S. mit  K. L., der angeb- 
lichen Mutter, 28, bzw. mit  dem angeblichen Zwillingsbruder insgesamt 32 anthro- 
pologische Ahnlichkeitsmerkmale zutage. Von den bei K. S. und K. L. nachge- 
wiesenen 40 anthropologischen Ahnlichkeitszeichen waren 21 auch bei der Mutter 
vorhanden, so daft bei Vater und K. S. 19 ausschlie$1iche Merkmale festgestellt 
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werden konnten.  Die zahlreiehen und  gemeinsam eharakterist isehen Ahnliehkeits- 
zeiehen maehten  die Blutsverwandtsehaf t  zwisehen K. S. und  K. L. in gr6Btem 
Mage wahrseheinlieh, n~mlieh dab K. L. der Erzeuger des Belasteten K. S. ist. 
Die sieben aussehlieBlieh miit terl iehen Ahnliehkeitsmerkmale sind zwar zahlen- 
mgl3ig gering, doeh l~gt ihr gemeinsames Vorkommen die M6gliehkeit der l~{utter- 
sehaft  yon K. S. zu. Die insgesamt 32 gemeinsam vorkommenden anthropologisehen 
J~hnliehkeiten bei K. J.  und  K. S. und  deren gemeinsam typisehe Natur  legten die 

Abb. 2. Pho togramm vom 4. Finger der rechten Hand  yon D. F. Vater  und 
D. K. Kind. a Im Kern  verl~ngerte, gew61bte Insel. b Im Kern verlgngerte, 
gew61bte Insel. e Oberhalb des Kernes naeh links abwgrts geriehtetes Y-Netzwerk 

Blutsverwandtsehaf t  beider mi t  ~ugerster Wahrscheinliehkeit  nahe, d . h . K . J .  
und  der Belastete K. S. kOnnen Briider, bzw. Zwillingsbriider sein. 

Daktyloskopischer Befund:  Der Belastete (K. S.) zeigte an  einem seiner zehn 
Finger identische, und  an einem 5~hnliche Musterung wie bei seinem Vater, an  zwei 
Fingern identisehe und  an einem 5~hnliehe wie bei der Mutter,  an vier Fingern 
mit  denen von Mutter  und  Vater  identische und  an einem Finger denen yon Mut ter  
und  Vater  ghnliehe Musterzeiehnungen. 

In  das Papillarliniensystem yon K. S. waren insgesamt 16 vgterliehe Minutien 
eingebaut,  yon denen neun nur  bei ihm und dem Vater, sieben abet  bei ihm, bei 
dem Vater  und  dem angebliehen Zwillingsbruder gleiehermaBen vorkamen. Abb. 3 
und 4 bringen einige Photos  yon diesem Fall. Das Papillarliniensystem von K. S. 
enthielt  weitere 16 Minutien, yon denen zwei auBer bei ihm aueh bei der Mutter,  
zwei auch bei der Mut ter  und  dem angeblichen Bruder, eines bei der Mutter  und  
dem Vater  und zwei bei sgmtliehen Familienmitgliedern nachweisbar waren. Neun 
Minutien endlieh fanden sieh an der gleiehen Fingerleiste des gleiehen Fingers in der 
gleiehen Lage. 
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Die Tatsache, dal~ sowohl bei K. S. als auch bei K. J.  am zweiterl Finger der 
l inken Hand  /~hnliehe r~diaIgeriehtete Muster typen gefunden wurden wie bei der 
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Mutter und der Umstand, dab bei K. S. und auch bei K. L. gr61~tenteils mfitSer- 
liehe und vaterliche Mustertypen gemeinsam vorkamen, deuten auf BlutszugehSrig- 
keit der untersuchten Personen hin. Die Beobachtung, dab sowohl bei K. S. als 
auch bei K. J. der Einbau einer entspreehenden Zahl viiterlieher Minutien nach- 
weisbar war und der gemeinsame Einbau v~terlieher und mfitterlicher Minutien 
bei beiden M/~nnern und schliel)lich der Einbau zahlreicher identiseher Merkmale 
festgestellt werden konnte, ist ebenfalls nur mit Blutsverwandtscha~t zu erkl~ren. 

Abb. 4. Photogramm des 5. Fingers der linken Hand von K. L. Vater und 
K. S. Kind. a Etwas reehts fiber dem Kern zwisehen der 3. und 4. Linie 

N-Bildung. b Vor dem Delta verfloehtenes u 

In diesem Falle geschah also die anthropologische und die erg~nzungsweise 
durchgefiihrte daktyloskopische Untersuehung im Interesse der Identit~tsfest- 
stellung, und die Gesamtergebnisse beider Testungen, d.h. der Naehweis der ver- 
erbbaren Xhnlichkeitszeichen und der daktyloskopisehen Merkmale braehten einen 
befriedigenden Beweis ffir die Identiti~t von K. S. 

Fall 6. Von Seiten des minderji~hrigen Kindes K.A. wurde Anklage gegen 
K.A. wegen Vaterschaftsanerkennung und Alimentenzahlung angestrengt und 
vom Gerieht die anthropologisehe Untersuehung yon Klager, Beklagtem und 
Mutter gefordert. 

Die eingehenden Untersuchungen lielten bei Kli~ger und Beklagtem 38 anthro- 
pologisehe und daktyloskopische _&hnlichkeits- bzw. Identit~tsmerkmale fest- 
stellen, davon 13 daktyloskopische J~hnlichkeitszeiehen. 

Naeh den Ergebnissen der Blutgruppenuntersuehung war die Vaterschaft yon 
K. A. nicht auszusehlieBen. 

Daktyloskopiseher Befund: An ffinf Fingern der minderjiihrigen Kl~gerin 
K. A. traten mit denen des Beklagten identisehe und an vier Fingern mit denen des 
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Beklagten und der Mutter identische Musterzeichnungen zutage. Kl~Lgerin und Be- 
klagter hatten beide am Zeigefinger beider I-Ignde Muster mit Radialrichtung, 
wghrend die Mutter an sgmtlichen Fingerbeeren Ulnarrichtung aufwies. Die abso- 
lute Wertzahl der Papillarlinien des Kindes kam zwar nicht zwischen die absoluten 
Wertziffern der Mutter und des Beklagten zu liegen, standen aber denen des Be- 
klagten ngher. 

In das Papillarliniensystem des Kindes und des Beklagten waren an der gleichen 
Stelle insgesamt 18 Minutien yore gleichen Typ eingebaut, yon denen im Papillar- 
liniensystem der Mutter keine einzige an der entspreehenden Stelle aufzufinden war. 

Die Ergebnisse der vergleichenden Mustertypenuntersuchung und der Minutien- 
untersuchung lieferten zahlreiehe charakteristische Anhaltspunkte fiir das Be- 
stehen der Blutsverwandtsehaft zwisehen Kind und Beklagtem. 

Dieser Fall ist interessant, weft neben dem Vorliegen einer auffallend 
gro~en Zahl anderer anthropologischer Xhnlichkeitsmerkmale und ihrem 
typischen Vorkommen such die daktyloskopischen Untersuchungen sehr 
iiberzeugende Daten lieferten. Dies unterstiitzt unsere wiederholt ge- 
machte Beobachtung, da~ zwischen dem zahlenmg[3igen Vorkommen der 
anthropologischen Ahnlichkeitszeichen und den daktyloskopischen 
Ahnlichkeits- bzw. Identitgtsmerkmalen gew5hnlich eineParallelebe- 
steht, andererseits ist es ein Beweis daffir, dal~ die Mustertypen der Papil- 
larlinienzeichnung und die sog. Minutien - -  ~hnlich den anthropolo- 
gischen Eigenschaften - -  vererblich sind. 

Bespreehung 
Bei der Besprechung der wichtigeren Punkte der daktyloskopischen 

Methode yon ()I~6S haben wir auf Grund unserer eigenen Untersu- 
chungsbefunde und Feststellungen in den einzelnen Kapiteln unseren 
Standpunkt beztiglich der Einzelheiten und des Ganzen der Methode im 
wesentlichen bereits dargetan. Es soll daher nut eine Zusammenfassung 
des Gesagten folgen, wobei als erstes Iestzustellen ist, dal3 mit dem yon 
()I~]~5s angewandten neuen technischen Verfahren und der yon ihm ein- 
geffihrten Untersuchungsmethode eine weir ausffihrlichere, auch sub- 
tilere Ahnlichkeiten aufdeckende daktyloskopische Analyse ermSg]icht 
ist. Ein grol3es Verdienst der Methode ist, zahlreiche bisher nicht be- 
kannte genetische GesetzmgBigkeiten erschlossen zu haben, im Besitze 
derer mittels daktyloskopischer Untersuchung wertvolle Anhaltspunke 
zur Entscheidung der Abstammungsfrage zu erhalten shad. 

Die Nachuntersuchung der erbbiologischen Feststellungen yon 
t~K~6S hat uns zu der Ansicht kommen lassen, dab die Muster der vgter- 
lichen und mfitterlichen Fingerleistenzeichnungen und die innerhalb der 
Muster zu beobachtenden Minutien teils bei den Nachkommen anzu- 
treffen sind, d.h. vererbt werden. So kann aus Identitgt bzw. Ahnlichkeit 
der Mustertypen und dem Erscheinen der vgterlichen Minutien am 

3 Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med., Bd. 63 
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gleiehen Finger des Kindes in der gleichen Lage und Form auf die Ab- 
stammung des Kindes geschlossen werden. Wir sind daher der Ansicht, 
dab die daktyloskopischen Untersuchungsdaten in Vatersehaftspro- 
zessen bei der Entscheidtmg der Frage der Abstammung bei entspre- 
chender Kritik verwertbar sind. 

Auf Grund der an sog. sicberen Familien durchgefiihrten Nachunter- 
sucbungen, sowie der in gerichtlich-mezinischen Fs angestellten 
Untersuchungen sind wit zu der (Jberzeugung gekommen, dab die daktylo- 
skopischen Untersuchungen zur Abstammungsfeststellung allein nicht, 
sondern nur gemeinsam mit anderen anthropologischen Untersuchungen 
verwertbar sind. Besonders wenige, und znr Aufstellung eines befriedi- 
genden Gutachtens unzul~ngliche Daten kann die daktyloskopische 
Untersuchung liefern, wenn das Fingerleistensystem (Mustertypus) der 
Nachkommen und ihre Minutien vorwiegend denen der Mutter i~hneln, 
wie in unserem erSrterten 3. Fail. In so]chen F~llen w~re eine Ermittlung 
bzw. Bestimmung des zeugenden Vaters mittels daktyloskopischer lV[e- 
thoden fiberhaupt nicht durchffihrbar. Erws sei ferner, dab sich im 
Laufe der Untersuchungen einstellende technische Schwierigkeiten (das 
zu geringe Alter der zu untersuchenden Kinder, die noch unvollkommene 
Entwicklung ihres Papillarliniensystems, das Fehlen einer Kooperation, 
abgenutzte oder verletzte Fingerleisten bei Erwachsenen usw.) die An- 
fertigung yon allen Ansprfichen gerecht werdenden Fingerabdrficken 
nieht selten vereitein, wobei dann andere anthropologische Ahnlich- 
keitsmerkmale entscheidende Bedeutung erlangen. Wir sahen auch, dal~ 
im Vorkommen yon anderen anthropologischen J~hnliehkeitszeiehen und 
in der tt~ufigkeit der daktyloskopischen Ahnlichkeitsmerkmale eine 
Parallelit~t besteht ; meistens liefert die daktyloskopische Untersuchung 
dann reichlich Identifit~ts- und J~hnlichkeitsmerkmale, wenn solche 
auch bei der anthropologischen Untersuchung in grS~erer Zahl zur Be- 
obachtung kommen (z. B. in Fall 6). Auch dies ist ein Beweis fiir die 
herediti~re Natur  der Papillarlinienzeichnung. 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dal~ wit auf Grund 
unserer 57aehuntersuchungen die Anwendbarkeit der ()krSsschen daktylo- 
skopisehen Methode und die oben zitierten Forschungsergebnisse von 
0K~SS bekr~ftigen konnten und die Methode bei der Bestimmung blut- 
verwandtschaft]icher Beziehungen - -  gemeinsam mit anderen Methoden 
zur Anwendung gebraeht - -  ffir hSchst wertvoll halten. 

Zusammenfassung 
Verfasser berichten fiber ihre Befunde bei der Nachuntersuchung der 

daktyloskopisehen Methode yon 0KnOS. Auf Grund ihrer bei 50 sieheren 
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Familien und in rand 20 gerichtlich-medizinischen Prozessen ge- 
machten Erfahrungen hat  sich das yon 0KRSS eingeffihrte neue tech- 
nische Verfahren bzw. die Untersuchungsmethode als wcsentlich besser 
geeignet erwiesen als die frfiheren Methoden. Die yon 0 ~ 6 s  nachgewie- 
senen Gesetzmi~Bigkeiten der Vererbung der Fingerleistenzeichnung und 
der sog. Minu%ien konnten sic auf Grund ihrer Nachuntersuchungsbe- 
funde bekrs Die Methode vermag bei der Entscheidung der Ab- 
stammungsfrage sehr wertvolle Beitrs zu liefern und kann daher - -  zu- 
sammen mit anderen Methoden angewandt - -  mit Erfolg zum positiven 
Nachweise der Blutsverwandtschaft und so zur positiven Bestimmung 
des zeugenden Vaters Verwendung finden. 

Summary 

Authors report the data of reinvestigations of 0 ~ 6 s ' s  dactyloscopic 
method. On the basis of their own investigations, - -  carried out on 50 
so called "safe" families and on 20 expert-cases, they established that  
the new dactiloscopic technic and method, introduced by 0 ~ 5 s  is 
proved as more suitable for the comparation of hereditary features than 
the earlier dactiloscopic methods. The establishements of 0 ~ S s  con- 
cerning the heredity of so called minutiae and papillary patterns were 
also confirmed. The new dactiloscopie technic and method gives a 
valuable help in answering the question of paternity, however not alone, 
but together with other antropological methods. 
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