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David  Wil l iam Meyers: Problems of sex determination and alteration. (Probleme der 
Geschleehtsbest immung u n d  -umwandlung.)  Med.-leg. J.  (Camb.) 36, 174--190 
(1968). 

Bei den au~erordentlich seltenen F~llen yon Transsexualismus und den etwas h~ufiger auf- 
tretenden yon Transvestismus seien die ihnen eigenen rechtlichen Probleme schwer zu fassen. 
Die Befiirworter der chirurgischen Geschlechtsumwandiung bei Transsexualismus vertreten den 
Standpunkt, daI~ psychiatrische und hormonelle Behandlung in schweren F~llen nicht yon Nutzen 
sei. Sie kSnnten jedoch den Erfolg des Eingriffes nicht garantieren. Andere Autoren s~hen eine 
chirurgische Indikation bei Hermaphroditen, nicht jedoch bei Transvestismus und Transsexualis- 
mus als gegeben an; offenbar ausgehend davon, dab bei letzteren ]ediglich die psyehosexuelle 
Orientierung nicht mit dem genetischen Geschlecht fibereinstimme. Es diir~e jedoch nicht ver- 
gessen werden, da~ in einigen ganz schweren F~llen yon Transsexualismus die chirurgische 
Therapie Selbstbesch~digung durch Penisamputation, Suicid oder permanente psychisehe StS- 
rungen verhindern kSnne. In derartigen F~llen w~re der Eingriff als therapeutische Mal~nahme 
im weitesten Sinne gereeht~ertigt, zumal eine wirksame tiefenpsychologische Behandlung naeh 
den heutigen Erkenntnissen noeh nicht mSglieh erscheine. Die Strafgesetze der meisten L~nder 
seien aueh ohne Gesetzgebungsma~nahmen diesem Problem gegenfiber flexibel genug. In dem 
Zusammenhang wird angeregt, in die 6ffentlichen Register das ,,neue" Geschlecht zus~tzlich 
aufzunehmen, w~hrend nach Gesch]echtskorrektur bei Hermaphroditen die Gesehlechtsbezeich- 
nung korrigiert werden sollte. G. SC~DT (Erlangen) 

R u t h  Sanger, Patr ie ia  Tippett, J u n e  Gavin, Ann  Gooeh and  R. R. Race: Inheritance 
of testicular feminization syndrome: some negative linkage findings. [Med. Res. Counc. 
Blood Group Res. Uni t ,  Lister Inst . ,  London.] J.  reed. Genet. 6, 26- -27  (1969). 

Erbbiologie in forensiseher Beziehung 

@ Humangenetik. Ein kurzes Handbueh in ~iinf B~inden. Hrsg. yon  ~ETEI~ EMIL 
Bwc~:v,~. Bd. 1. Tefl 2 : Merkmale des Gesiehts. Schmecken u n d  Riechen. Merkmale 
der Gliedma•en. Papillarleisten. Psychologic. Bearb. yon  tI .  v. B~ACXwN, G. J6~-  
c ~ s ~ ,  L. LO~FrL~ ,  H. O~P~N, H. R I T T ~ ,  J.  SCHA~U~L~, F. S c ~ w ~ z F I s c ~  u. 
G. ZI~GV, L~AYE~. S tu t tga r t :  Georg Thieme 1969. XVI,  572 S., 196 Abb. u. 141 Tab.  
Geb. DM 224 , - - ;  Subskriptionspreis DM 179,20. 

Im zweiten Tefl des ersten Bandes wird die Gene%ik normaler anthropologischer Merkmale 
besprochen. Die speziellen somatologischen Merkmale werden nach Merkmalsregionen gegliedert. 
Die Weichteile der Augengegend (RITT~R) bieten zahlreiche Einzelmerkmale, die erheblich sind. 
Die Iris ( 0 ~ ) ,  zwischen Hornhaut und Linsenapparat gelegen, ste]lt einen eigenen Merkmals- 
komplex dar, deren Farbe schon im Altertum differenziert wurde. Auch die Struktur der ver- 
schiedenen Irisabschnitte ist genetisch bedingt. Die ~u~ere Nase weist eine aul~erordentlich grol3e 
~ormenvielf~lt auf (ZIEG~LMAYE~). Die Variabiliti~t erstreckt sich ~uf zahlreiche physiognomische 
Einzelmerkmale. Die Erfassung der genetischen Grundlagen bereitet jedoch nicht zuletzt wegen 
des komplizierten anatomischen Aufbaus der Nase erhebliche Schwierigkeiten. Es gibt Alters- 
ver~nderungen, Geschlechtsunterschiede und rassische Differenzen. Die Mundregion stellt zu- 
sammen mit dem Kinn einen Bereich des Gesichtes dar, dessen Morphologie yon der Architektonik 
des gesamten Gesichtssch~dels abh~ngt (ZIEGEL~_~YE~). Es gibt zahlreiche Einzelmerkm~le, die 
z.T. miteinander korrelieren. Altersdifferenzen, Geschlechtsdifferenzen uncl rassische Unter- 
schiede miissen beachtet werden. Der Genetik des Schmeckens und des Riechens ist ein weiteres 
Kapitel gewidmet ( J 6 ~ s E ~ ) .  Beide Sinnesempfindungen bilden offenbar das Kernstiick der 
physiologischen Sinneswelt fiberh~upt und sind ~nscheinend bei allen tierischen Lebewesen in 
irgendeiner Form ausgebfldet. Auch der menschliche Geruchs- und Geschmackssinn weisen indi- 
viduelle Unterschiede au~, die sehr erheblich sein kSnnen. Es gibt auch hier Geschlechtsdiffe- 
renzen und Altersunterschiede. Die Schmecldi~higkeit kann durch Arzneimittel und durch Krank- 
heiten beeintri~chtigt und beein~luBt werden. Die Merkmale der Ohrmuschel sind nach den 
Ergebnissen zahlreicher Untersuchungen an Familien und Zwillingen weitgehend erblich (Sc~w~z- 
~se~]~). Die einzelnen Merkmale unterliegen groBen individuellen Schwankungen, so dab h~ufig 
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eine Klassifizierung nicht eindeutig mSglich ist. Alters- und Geschlechtsdiffercnzen sowie Rechts- 
Links-Untersehiede bereiten bei den Untersuchungen fiber die Vererbung Schwierigkeiten. Es 
gibt viele Besonderheiten, die erblich sind" die bandfSrmige Helix, das Crus tertinm, die Formen 
des Ohrl~ppchens u. a. Hand und Ful3 des Menschen nehmen in der biologisehen und kulturellen 
Evolulionsforschung durch ihre fundamentale Rolle bei der Hominisation einen betr~ehtliehcn 
Raum ein (So~[A~VBL~). Genetiseh sind jedoch die normalen Variationserscheinungen der Hand 
und des Ful]es relativ wenig erforscht. Dazu gehSren auch die Handbewegungen, die Liingen- 
verh~ltnisse der Finger sowie die Einzelmerkma]e der Fingern~gel. Die Volarseite der mensch- 
lichen Finger und Zehen, die Handfl~chen und die FuBsohlen besitzen eine besondere Hautbildung, 
die sieh yon derjcnigen des iibrigen KSrpers unterschcidet (Lov, FFLE~). Die Papillarleisten, 
Ballen und Furchen stellen eine Eigenart des Primaten Chiridiums. Ballen und Furchen gelten 
als Gestaltungsfaktoren der Papillarmuster. Die phylogene~ische und ontogenetische Entwiek- 
lung wird ausffihrlich besproehen. Die Variabflit~t der Papillarleistenmuster ist sehr gro~. Es 
handelt sich aber um eine stabile Merkmalsgruppe, die sich im Verlaufe des Lebens nicht ~ndert. 
Die Mustertypen, der individuelle quantitative Wert, der Formindex sowie der Gesamtleistenwert 
sind sicher genetisch bedingte Erbmerkmale. Andere Merkmale sind die Minutiae, die Zwischen- 
linien sowie die sog. weiBen Linien. Aul]erdem gibt es gestSrte Papillarleistenstrukturen. Seltener 
fctflen sic vollst~ndig. Auch dabei handelt es sieh um genetisch bedingte Besonderheiten. Die 
Handfurchen sind nicht so leicht in ein cinheitliches System zu bringen. Es gibt Abweichungen 
yon der typischen M-Figur. Eine besondere Form stellt die sog. Vierfingeffurche dar. ])us Papillar- 
leistensystem der Handinnenfl~chen wird vor altem bestimmt durch den Verlau~ der sog. I-Iaupt- 
linien. Muster kSnnen auf den verschiedenen Ballen vorkommen oder aber aueh fehlen. Aueh die Fui3- 
sohle zeigt ein bestimmtes Papfllarleistem und Hautfurchensystem. Es soll Beziehungen zwisehen 
Papillarleistcn nnd Hautfurchen auf der einen SeRe und Krankheiten oder klinische Syndromen 
auf der anderen Seite geben. Geh~uftes Vorkommen der Vierfingerfurche soll beim Langdon- 
Down-Syndrom beobachtct und immer wieder best~tigt worden sein. Bei der Polydaktytie sind 
Veri~nderungen im Bereich der Papfllarmuster schon lunge bekannt. Beim Klinefelter-Syndrom 
besteht die Tendenz zur Bfldung yon Mustern mit geringen quantitativen Werten, d. h. Bogen- 
muster kommen vermehrt vor. Das gleiche soll der Full sein beim sog. Cri-du-chat-Syndrom. 
Zwischen Geisteskrankheiten und Fingerleistenmustern gibt es keine statis~isch gesieherten 
Beziehungen, wenn auch Einzelbeobachtungen gelegentlich geeignet sind, Hinweise darau~ zu geben. 
Den Ergebnissen der humangenetischen Psychologie wird ein besonders ausffihrlicher Abschnitt 
gewidmet (YON B~ACK~). Jeder Mensch besitzt auch in psychischer tIinsicht seine Eigenart, 
die ihn vor allen anderen Menschen eharakterisiert.- Abet gerade auf dem Gebiet der human- 
genetischen Psychologie kommt man nieht weiter, wenn nicht der Unwelt und ihrer marmigfachen 
Einwirkungen auf genetische Faktoren ernste Beaehtung geschenkt wird. Der Mensch kann sich 
zu einem gewissen Teil selbst gestalten, indem er lernt, Vor- und Leitbildern nachstrebt oder auch 
auf diese und andere Gestaltungsm6glichkeiten verzichtet. Die humangenetische Psychologie ist 
kein neues Forschungsgebiet. RIBO~ (1873) und GALTO~ (1869) haben sich schon damit befaBt. 
Man hat immer wieder versueht, den EinfluB der Umwelt auf die psychologische Entwieklung 
zu kl~ren. Da] die Intelligenz den verh~ltnism~13ig am besten bearbeiteten Bereich der psycho- 
logischen Humangenetik darstellt, ist kein Zufall. Heute ist gerade der Intelligenztest weitgehend 
ausgearbeitet und li~Bt sichere Schlfisse zu. Der Intelligenzquoticnt bei getrennt aufgewaehsenen 
Zwillingspaaren ist ganz ~hnlich. Die Intelligenz ist sicher ein Faktorenkomplex. HSchstbe- 
gabungen und produktive PersSnliehkeiten sind ebenfalls erblich bedingt. Es werden Beispiele 
gebracht und Untersuchungsergebnisse dargelegt. - -  Der vorliegende Band des Handbuches, der 
auch praktische Fragen der anthropologisehen Abstammungsbegutaehtung beriicksichtigt und 
der Vererbung seeliseher Eigenschaften einen so groBen Teil widmet, wird mit den ausffihrlich 
dargelegten ErSrterungen, dem eindrucksvollen Bildmateria] trod den zah]reichen Literatur- 
angaben nicht nur dem Psychologen und Anthropologen, sondern auch dem P~dagogen, Soziologen 
und medizinisch tiitigen Praktiker yon grol3em Nutzen sein. TRV]~]~-B]~cK:~R (Dfisseldorf) 
�9 Molecular genetics. (4. wiss. Konferenz d. Ges. Dtsch. Naturforseher  u. J~rzte, 
Berlin,  1967.) Edit .  by  H. G. WITTMA~ and  H. SC~IUSTV.~. (Molekul~r-Genetik 
[4. wiss. Konferenz d. Ges. Dtsch. Naturforscher  u. J~rzte, Berlin, 1967].) Berlin- 
Heidelberg-New York : Springer 1968. VI I I ,  341 S. u. 141 Abb. DM 48, - - .  

Die Broschiire enth~lt die Vortri~ge, die anl~l]lich eines Symposions fiber Molekular-Genetik 
im Rahmcn der Gesellschaft Deutscher kNaturforscher und Arzte gehalten worden sind. Die 
Molekular-Genetik pr~sentiert heute ein au~erordentlich weites und vielseitiges Gebiet. Die Vor- 
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triige befassen sich vor Mlen Dingen mit der Chemie und Biosynthese der Proteine, mit Muta- 
tionen, Modifikation und Reaktivation der Aminosi~uren, der Chemie der Regulationen, Struk- 
turen trod Funktionen der Viren etc. Etwa 40 Forscher haben aus ihrem Spezialgebiet vorgetragen 
und Forschungsergebnisse mitgeteilt. Die Vortr~ge im einzeinen zu erSrtern, wiirde zu welt ffihren, 
insbesondere schon deshalb, weft sie relativ speziell sind und den allgemein ~rztlich t~tigen 
Mediziner und Gerichtsmediziner nur am Rande interessieren. T~VB~-B~cKER (Diisseldorf) 

D. Tyagi and  C. Saxena: The paillary patterns of Mundas of Ranchi.  [Dept. Anthropol. ,  
Univ. ,  Lucknow.]  Aeta Crim. Med. leg. jap. 34, 158--162 (1968). 

I.  J. S. Bansal:  Quantitative estimation of the inter  digital triradii in the palms of 
Buddhist Ladakhis. [Dept. Anthropol. ,  Univ. ,  Delhi.] Aeta Crim. Med. leg. jap. 34, 
168--171 (1968). 

Gerhard Jiirgensen: Genetische Untersuehnngen bei angeborener organischer sub- 
valvul~irer Aortenstenose. [Inst.  Humangene t ,  Univ. ,  GSttingen.] I t uma nge ne t i k  7, 
51- -75  (1969). 

Patr ic ia  Cooke: New transloeation in three generations of a family. (Eine neue Trans-  
lokat ion in  drei Generat ionen einer Familie.) [Ctr. for Hum.  Genet.,  Sheffield a nd  
City Hosp., Bot t ingdam.]  J.  reed. Genet. 5, 200--204 (1968). 

Das 1. Kind einer 21j~hr. Mutter wurde nach 40 Wochen sehlaff und eyanotiseh geboren; es 
wog 2062 g und war 46 em lang, KU 30 cm. Befund: kleine Lidspalten, Epieanthus, Fledermaus- 
ohr re., 4-Fingerfurche re., geballte Hiinde, vergr6Berte Clitoris. Verlauf: mit 7 Monaten be- 
girmende Spastik der ExtremitKten, Sehwachsinn, systolisehes Ger~useh; mit 12 Monaten Mus- 
kelhypertonie, sitzt nieht; mit 42 Monaten Stehen und Laufen mit Unterstiitzung; mit 56 Monaten 
sprieht es noeh nicht, 8334 g, eingeschri~nkte Supination der Unterarme, lange diinne Extremi- 
t~tenknoehen. In Lymphocytenkulturen hatten das M~dchen und 10 Famflienmitglieder je 
46 Chromosomen; 5 batten normale Karyotypen, darunter der jiingste Bruder. Das M~dchen 
hatte 3 Chromosomen wie Nr. 1 und nur 1 Nr. 2-Chromosom. 5 gestmde Verwandte, der Vater 
und dessen Mutter, ein Onkel v~terlieherseits und dessen SShne hatten ein Extrachromosom 
wie Nr. 1, nur 1 Chromosom Nr. 2, ein fehlendes Chromosom in der Gruppe C (6--12 und X) 
und dafiir ein iiberz~hliges Chromosom Nr. 16. Es lag eine balancierte reziproke Translokation 
zwischen einem Chromosom Nr. 2 und einem der Gruppe C vor [46, XX oder Xu t (2p -[- ; Cq--)]. 
Eine Schwester des Vaters war naeh 3 Tagen gestorben, ein Sohn seines ~lteren Bruders kam 
nach dem Unfall der Mutter tot zur Welt. Das abnorme Chromosom (2p ~-) besteht aus dem 
grSl3eren Teil yon Nr. 2 und einem Teil eines C-Autosoms (partielle Trisomie 6--12, partielle 
Monosomie 2). Da die beiden Vettern yon ihrem Vater ein u und die Translokationschromo- 
somen bekommen haben, ist das X-Chromosom nicht an der Translokation beteiligt. Die Chromo- 
somenl~nge yon Nr. 1, 2, 3 und 16 wurde gemessen und mit Werten yon 5 gesunden Personen 
verglichen. Danaeh sehien das T1-Chromosom das grSl~te der 3 grol3en mediozentrischen Chromo- 
somen zu sein (2,7 tz grSl3er als Nr. 2). T 2 dagegen war das kleinste der 3 Nr. 16-Chromosomen 
und damit wahrseheinlich eins der kleinsten C-Chromosomen. Die Barrschen KSrperehen der 
Probandin waren signifikant grSl]er als normal (p=0 ,1~ ,05 ) ,  jedoeh war das X-Chromosom 
in der Autoradiographie normal groB. STO]~Ct~E~VS (Hamburg) ~176 

El Kriiger, R. Witkowski u n d  U. Piede: Partielle Trisomie D 1 - -  eine seltene Chromo. 
somenanomalie .  [Kinderklin.  , ,Albert Schweizer", Bez.-Krankenh. ,  Po t sdam u. 
Univ . -Hautk l in . ,  Berlin.] Humangene t i k  6, 181--188 (1968). 

Ein 24/12 Jahre altes idiotisehes Miidehen war yon einer 29ji~hr. Mutter als 2. Kind nach 
normaler Sehwangerschaft mit 3000 g geboren worden. Der Vater war 32 Jahre alt. Es ist zu 
leicht (9400 g) und normal groB (92 cm), kann weder sitzen noeh sprechen noeh erkennt es die 
Mutter. Braehy(mikro)eephalus, grol~e tiefsitzende Ohren bei kleinem Unterkiefer; hoher kurzer 
weieher Gaumen; exzentrische Pupillen, Kolobome, Iriscyste (?), Papfllenexkavation; Muskel- 
hypotonie, iiberstreckbare Fingergelenke; 4-Fingeffurche bds. (allerdings nicht nach dem abge- 
bildeten Schema der H~nde), distaler Triradius li., Lippen- und Akroeyanose, Belastungsdyspnoe, 
systol, und diastol. Geri~usch; ttiiftluxation bds. ; verminderte Threonin- und Alaninausseheidung 
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(KJELDAHL). Wangensehleimhaut chromatinpositiv. In mehreren Lymphocytenkulturen 47 Chro- 
mosomen. Ein kleines ~krozentrisches Chromosom in der Gruppe G war fiberz~hlig. Der Merkmals- 
kombination zufolge wurden jedoch ein Yu bzw. die Trisomie 21 oder 22 ausgeschlossen. 
Vermutlich liegt eine partielle D1-Trisomie vor, ein terminales Stiick des langen Arms ging ver- 
]oren. Das Kind zeigte ni~mlich mehr _~hnlichkeit mit den yon GVSTAVSO~ und Mi~arb. (1963) 
beschriebenen 2 Geschwistern, bei denen viele Merkmale des P~tau-Syndroms gefunden wurden. 
Die folgenden Symptome stimmen mit denen bei dem eincn oder anderen yon 2 Literaturf~llen 
gefundenen fiberein: Schwachsinn, Brachy(mikro)cephalie, hoher Gaumen, tiefsitzende groBe 
Ohren, Kolobome, Epicanthus, Flexionsanomalie und Hyperflexibilit~t der Finger, hyperkonvexe 
Finger- und Zehenn~gel, 4-Fingerfurche (?), distaler Triradius, HerzmiBbildung, Hiiftluxation. 
Eltern und Schwester hatten normale Karyotypen. STOEeKE~VS (Hamburg) ~176 

R.  A. Pfeiffer, G. R iemer  u n d  W.  Schneller:  Probleme der XY~-Kons t i tu t ion .  [Inst .  
f. Humangene t . ,  Westf .  Wi lhe lms-Univ . ,  M/inster.]  Med. Wel t ,  N . F . ,  20, 75--81  
(1969). 

Die bisher pub]izierten Fiille der Chromosomenanomalie X Y u  sind zuf~llig entdeckt worden. 
Die XYY-Konstitution in der m~nnlichen Bev6lkerung dfiff~e weir gr6Ber sein. Znr Klgrung is~ 
die Chromosomenanalyse efforderlich, weft alas zweite u durch die einfache Ge- 
schlechtschromatinbestimmung nicht festgestellt werden kann. Typisch ~fir die XYY-Konsti- 
tution sind fiberdurchsehnittliehe Gr61]e, Aggressivit~t trod Sehwachsinn. Die XYu 
sind miinnlichen Geschlechts, das ~uBere Genitale und die I-Iodengr6Be sind in der Regel normal. 
Die VeffL bringen eigene Beob~ehtungen, sic halt~n zur Kli~rung eytogenetische Methoden und 
Chromosomenbestimmungen Ifir erforderlich. Mit dem Nachweis der u soll die 
Voraussetzung erfiil]t sein, dab nur ~r einheitliehe Typen innerhalb der Psychopathien 
sinnvoll analysiert werden kSnnen. Von der sozialen Prognose h~ngt ab, ob die Chromosomen- 
analyse als Beweismi~tel im Strafprozel] Verwendung finden kann. T:aV]3E-BEcKER (D fisseldoff) 

E.  M. l~icholls: The genetics of red hai r .  (Genet ik  der  l~othaar igkei t . )  [School H u m a n  
Genet . ,  Univ.  o~ New S. Wales ,  Sydney.]  Ac t a  genet.  (Basel) 19, 36- -42  (1969). 

Die Definierung der Rothaarigkeit ist night ganz leieht. AuBerdem kSnnen rote I-Iaare in der 
Kindheit sich zu braunen Haaren im erwachsenen Leben gndern. Veff. hat 884 Schulkinder au~ 
ihre Pigmentierung yon t Iaut  und Haaren untersueht. Eine zweite Gruppe yon 742 Schulkindern 
prfifte er auf H~arfarbe und Sommersprossigkeit. 107 erwachsene M/~nner und 405 m~nnliehe 
Wesen im Alter yon 8--60 Jahren ~us dem Geisteskranken-Hospital machten die dritte Gruppe 
aus, die auf Sommersprossen und Haar~arbe untersucht wurden. Bei den Rothaarigen wurden 
die FamflienangehSrigen in die Untersuchung einbezogen. Sommersprossen und braune tIaare 
haben heteroeygote Individuen, Sommersprossen und rote Haare homocygote. In Nord-Europa 
kommen Rothaarige h~ufiger vor als in den Mittelmeerlgndern. T~VB~-B~cKn~ (Dfisseldoff) 

H a n s  Jo rdan  und  Brunh i lde  Strfibing: Mitteflung eines Yerfahrens zur  F inger -  
abd rueknahme  yon S~iuglingen und I~leinkindern.  [Inst .  Gerichtl .  Med., Univ. ,  Hal le . ]  
Wiss.  Z. Univ.  Hal le ,  Math . -na t .  Reihe  17, 599--601 (1968). 

Weft sich die Fingerabdrficke yon Kindern unter 6 Jahren schlecht entnehmen lassen, haben 
Verff. folgende Methode vorgeschlagen: Eine Glasplatt~ wird mit einem ~flmartigen Niedersehl~g 
yon PolyesterharzguB iiberzogen, der ~nschliel]end auf die mi~ Waschbenzin gereinigten Finger- 
beeren der Kinder mit einem Finsel fibertragen wird. ])ann werden die Fingerbeeren eingesehw~rzt, 
so dab makroskopisch sieh keine Nive~uuntersehiede mehr erkennen l~ssen. Die Abnahme der 
Fingerabdrfieke erfolgt dann mit ,,Pren~band". Eine brauehbare Methode. T~VB~-BEcK~ 

H.  Fiedler ,  H.  H .  I Ioppe  u n d  H.  J .  Pe t tenkofer :  Ein  ncuer  Weg  zum posit iven Vater-  
sehaftsbeweis fiber die stat ist ische Auswer tung  serologischer Befunde. [Rober t  Koch-  
Ins t . ,  Berl in,  Na t .  Blutgr . -Re~er . -Labor .  u. Zentra l ins t .  f. B lu t t rans fus . -Wes . ,  
H a m b u r g . ]  Bundesgesundhe i t sb l a t t  11, 129--135 (1968). 

Die neue Regierungsvor]age betreffend das ,,Gesetz fiber die rechtliche Stellung der unehe- 
lichen Kinder" fordert kfin~ighin anstelle der bisherigen , ,Gil tv~erseh~t" eine Aussage fiber 
die Vatersch~ftsvermutung. s tar t  des bisherigen Kalkfils ,,Offenb~r unm6glich" sind im Text 
triftige Griinde, die gegen die Abstammung des Kindes yon dem Manne sprechen, anzufiihren. 
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Es muB demnach dem Wahrscheinlichkeits- bzw. Unwahrscheinlichkeitsbegriff eine erhfhte Bedeu- 
tung zugemessen werden. - -  Die mathematisch leicht fa~baren genetischen Zusammenh~nge der 
Blut- und Serumgruppeneigenschaften erm6glichen Aussagen fiber den Wahrscheinlichkeitsgrad der 
Vaterschaft eines nicht ausgeschlossenen Mannes. - -  Die yon HuMmEL benutzten Tabellen fiber 
die V~tersehaftswahrscheinlichkeit (W) nach der Essen-Mfller-Formel wurden einer Kritik unter- 
zogen, speziell im Hinblick auf das Zahlenverh~ltnis der serologisch nicht ausschliel~baren Nicht- 
v~ter zu den wahren V~tern. - -  In Anlehnung an SAe~s und HoPP]~ wird die Berechnung der 
ZufMlswahrseheinlichkeit (Z) empfohlen. Dabei werden aufgrund der Mutter-Kind-Konstellation 
die unerl~Bliehen viiterlichen Eigenschaften ermittelt und die H~ufigkeit ihrer Kombinationen 
errechnet. Die Wahrseheinlichkeit (Z), dab ein zu Unrecht der Vaterschaft bezichtigter lVlann 
alle diese Erbanlagen tr~gt, entspricht dem Produkt aus den H~ufigkeiten der kritisehen Erb- 
anlagen in der Bev61kerung. Als Vortei] wird angegeben, dal~ es sich um einen voraussetzungs- 
]osen Test hande]t. Do~zAv]~ (Kfln) 

Blutgruppen einsehliel~lieh Transfusion 

�9 A. K.  Tumanov:  Syworototsehnyje  sistemy krowi.  (Die Serumsys teme  des Blutes.)  
Moskva  : I zda t e l s tvo  Medicina 1968. 229 S., 40 Abb.  u. 53 Tab.  [Russisch.] R. - - , 85 .  

Es ist eine Ffille yon Material fiber die Untersuchungstechnik und Bedeutung der Serum- 
eiweil3k5rper des Menschen zusammengetragen (])as Literaturverzeichnis umfaI3~ mehr als 500 
Angaben). Im einzelnen werden folgende Systeme besprochen: Haptoglobine, y-Globuline (Gin 
u. Inv., sowie die gruppenspezifischen Komponenten Gc, Transferrine, Lipoproteine Lp, Ld, Ag, 
Alburnine and Post~lbumine, sowie die Cholinesterasen and Phosphatasen. Besonderen Raum 
nimmt in den K~piteln Itaptoglobine, y-Globuline (Gin u. Gc) die gerichtsmedizinische Be- 
deutung ein. Ausffihrliche Tabellen informieren fiber die bisherigen Familienuntersuchungen und 
den Erbgang. Ein Vergleich fiber regionale Verschiedenheiten der Verteilung der einzelnen Gruppen 
ist gegeben. Die Wahrscheinlichkeit des Ausschlusses eines f~lschlich in Anspruch genommenen 
Vaters wird ffir die jeweiligen Gruppen berechnet. Besonders einpr~gsam sind ~0x jede Gruppe 
beigeffigte Tabellen des Vaterschaftsausschinsses bei einer bestimmten Mutter-Kind-Konstel- 
lation oder umgekebrt, welche Typen bei einer bestimmten Elternpaarung beim Kind zu erwarten 
sind. Auf Feh]erm6glichkeiten und frfihesten Zeitpunkt der Untersuchung wird hingewiesen. 
Die Bedeutung fiir die Blutspurenuntersuehung in angetrockneten Bintflecken wird hervor- 
gehoben, und die ~ethodik der Vorbereitung des Materials ist angegeben. G. W~mT~nR (Mainz) 

N. A. Serafini,  A. Serra, E.  Fagiolo and  G. Schineo: Haptoglobin  phenotype and gene 
frequencies in the  populat ion of Rome.  (Phi~notypen- und  Genffequenzen der  H a p t o -  
globine bei  der  r5mischen Bev61kerung.) [Inst .  H u m a n  Genet. ,  Ins t .  Med. Pa th . ,  
Labor .  Hemato l .  and  Blood Transfus. ,  S. H e a r t  Univ.  School Med., Rome.]  Ac ta  
genet.  (Basel) 18, 458- -467  (1968). 

Bei 355 Blutspendern aus der rfmischen Bev51kerung wurden die Ph~notypen- und Gen- 
ffequenzen bestimmt und mit den Frequenzen anderer Populationen verglichen. Die Ph~no- 
typenh~ufigkeit betrug 15,49% ffir Hp 1--1, 45,65% ffir Hp 2--1 und 38,87% ffir I tp 2--2. Die 
ermittel~en Genfrequenzen ergaben ffir I tp 1 0,383 =t= 0,04 und ffir Hp 2 0,617 • 0,04. 

H ~ a ~ M A ~  (Marburg) 

I t .  Wal t e r  and  M. Baja tzadeh:  Studies on the distr ibution of the  h u m a n  red cell acid 
phosphatase  polymorphism in I ran ians  and other populations.  (Untersuchungen fiber 
die Ver te i lung saurer  Phospha t a se -Po lymorph i smen  mensehl icher  E r y t h r o c y t e n  bei  
I r an i e rn  und  in anderen  Bev61kerungen.) [ H u m a n  Genet.  Sect.,  Anthropol .  Ins t . ,  
Univ. ,  Mainz.] Ac t a  genet.  (Basel) 18, 421--428 (1968). 

Einleitend betonen Verff. die bedeutenden anthropologisehen Aspekte, die sich aus Unter- 
suchungen fiber die Verte[lung bestimmter Enzympolymorphismen ergeben. Die Typen der 
sauren Erythrocytenphosphatase warden bei 449 M~nnern (20--30 Jahre ult) aus der iranischen 
Bevflkerung bestimmt (z. Z. als Studenten in Westdeutseh]and). Ph~notypenfrequenzen: A = 
13,6% ; BA=30,5% ; B=49,7%;  CA=2,9% ; CB=3,0% ; C ~ 0 % .  Genotypenffequenzen: 
ph A ~ 0,304; ph :B ~ 0,666; ph c = 0,030. Aus der tabellarisehen (~bersicht fiber die Verteilung in 


