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Vorstand: Prof. Dr. Josef Weninger 

Anthropologische Beobachtungen an den Kindern 
einer Inzest-Verbindung. 
Das Hautleistensystem x 

Margarete Weninger 

Im Jahre 1934 erhielt das Anthropologische Institut in Wien vom Landesgericht 
fur Strafsachen den Auftrag zur Durchfiihrung eines Vaterschaftsgutachtens. Die 
Staatsanwaltschaft hatte gegen R. S. die Anklage erhoben, mit seiner einzigen ehe-
lichen Tochter vier Kinder gezeugt zu haben. Ein fiinftes Kind kam fiinf Wochen 
nach der anthropologisch-erbbiologischen Aufnahme der iibrigen Familie (Beklagter 
und dessen Ehefrau, die Tochter der beiden samt den vier Kindern) zur Welt und 
wurde in einem spateren Zeitpunkt nachuntersucht. 

Das anthropologisch-erbbiologische Gutachten lautete durchaus positiv. Dies 
und die Priifung des ganzen Sachverhaltes fiihrte zur Schuldigsprechung des Ange-
klagten und seiner Tochter. Nach der Verkiindung des Urteils, also schon ausserhalb 
der Hauptverhandlung kam es zu einem Gestandnis, das daher in den Akten nicht 
festgehalten ist. Der Verzicht der drei Angeklagten auf die Nichtigkeitsbeschwerde 
spricht in demselben Sinn. 

Eine wissenschaftliche Veroffentlichung der anthropologisch-erbbiologischen Ge-
gebenheiten war wohl geplant, konnte aber damals nicht realisiert werden. Jetzt, nach 
Ablauf von mehr als 20 Jahren, will ich versuchen, wenigstens die Ergebnisse aus der 
Untersuchung des Hautleistensystems der Wissenschaft nutzbar zu machen. Handelt 
es sich doch um die ganz einzigartige Gelegenheit einer Riickkreuzung beim Menschen, 
wenn man trotz der unreinen Ausgangsrassen diesen Terminus verwenden darf. 

Konnen wir in unserem Fall also nicht von einem exakten Versuch sprechen, wie 
er in der experimentellen Genetik durchgefiihrt wird, so sind fur diese fiinf Kinder 
doch wesentlich andere erbbiologische Voraussetzungen berechtigt als fur gewohnliche 
Geschwister. Hatten wir eine sehr grosse Anzahl von Kindern aus einer derartigen 
Inzest-Verbindung vor uns, so bestiinde ihre Erbmasse durchschnittlich zu drei 
Vierteln aus grossvaterlichen und zu einem Viertel aus grossmiitterlichen Anlagen. 
Bei der geringen Zahl von nur fiinf Geschwistern besteht natiirlich die Moglichkeit 
einer Realisation gerade von seltenen Genkombinationen, wie sie durch den Ver-

1 Herrn Prof. Dr. O. Frhr. von Verschuer zum 60. Geburtstag herzlichst zugeeignet 
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teilungsmechanismus der Chromosomen und das Crossing over wahrend der Rei-
feteilung ebenfalls entstehen. Diese Folgerungen betreffen selbstredend nur die Erban-
lagen. Inwieweit diese zur phanotypischen Manifestation kommen, hangt von den 
Dominanzverhaltnissen der einzelnen Gene sowie von dem jeweiligen Zusammen-
wirken mehrerer Gene auf die phanotypischen Einzelmerkmale ab. 

Die Erfahrung —- sie bezieht sich in erster Linie auf die bekannten europaischen 
Herrscherhauser — spricht fur eine stark gesteigerte Familienahnlichkeit und die 
Herausbildung von charakteristischen Familientypen, wenn in der Aszendenz Ahnen-
verlust eingetreten ist. In unserem Fall — auch wenn es sich nur um fiinf Kinder 
handelt — diirfen wir dies umso eher erwarten, da der Ahnenverlust in der unmit-
telbar vorangehenden Generation stattgefunden hat. Theoretisch diirfte man anneh-
men, dass der Aehnlichkeitsgrad der fiinf Geschwister untereinander den von ge-
wohnlichen Geschwistern ubertrifft und schon auf der Linie gegen die eineiigen Zwil-
linge liegt. Methodipch scheint es darum zweckmassig, die fiinf Kinder mit eineiigen 
Zwillingen (EZ) und gewohnlichen Geschwistern bezw. zweieiigen Zwilligen (ZZ) 
zu vergleichen. 

Ebenso wichtig ist es zu priifen, ob die Annaherung an den Vater (gleichzeitig 
Grossvater) starker als an die Grossmutter ist. Die Beantwortung der letzten Frage 
wird wesentlich erleichtert, wenn die untersuchten Merkmalskomplexe bei den beiden 
Grosseltern in verschiedener Weise ausgebildet sind. Keinesfalls diirfen wir uns 
verhehlen, dass wir fast ausschliesslich mit Phanotypen arbeiten; denn die wenigen 
genotypischen « Erkenntnisse » kann man nur als Vermutungen oder grobe Hin-
weise betrachten. 

Die hier untersuchte Familie besteht aus fiinf Kindern (vom altesten beginnend 
mit K i , K2, K3, K4 und K5 bezeichnet; nur K2 ist mannlich), aus der Kindesmutter 
(KM), deren Mutter (MKM) und Vater (VKM), der also gleichzeitig auch der 
Vater der fiinf Kinder ist.x Von sieben dieser acht Personen liegen Finger-und Hand-

Tab. 1 - Die quantitative!! Werte der Fingerbeerenmuster der Familie S. 

M K M 
VKM 
K M 

K 1 

K 2 

K 3 

K 4 

1. Finger 
1 r 

22 22 

22 24 

24 26 

13-14 20 

29 26 

20-21 18 

27 23 

2. Finger 
1 r 

16 16 

0 0 

2 2 

0 0 

20 20 

0 0 

20 1-2 

3. Finger 
1 r 

22-23 15 

10 6 

11 ? 0 

12 10 

)>30 min. 27 

13 9 
1 0 

4. Finger 
1 r 

21 18 
15 15-16 

3-4 26-27 

4 24 
min. 38 30 

15 17 
min. 34 26 

5. Finger 
1 r 

21 20 

15 10 

23 20 

8 .7 
22 18 

.7 8 
23 20 

1 Bei der Untersuchung zahlten MKM fast 52, VKM 54, K M 30 Jahre, die Kinder 12, 10, fast 8, 5 Jahre, 
K5 nur 6 Wochen. 
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abdriicke vor. Vom letzten der fiinf Kinder (K5), das bei der Untersuchung erst 
sechs Wochen zahlte, konnten nur die Handabdriicke genommen werden. Sie 
erlauben wohl eine Bestimmung des Hautleistenverlaufes an der Palma; an den 
Fingern lassen sie aber nur (mit Ausnahme der Daumen) die Mustertypen erkennen. 
Ein Zahlen der Leisten ist unmoglich. 

Fur die quantitativen Werte der Fingerbeerenmuster konnen wir uns an den EZ 
und ZZ v. Verschuer's orientieren (23). Damit der absolute Befund dieses ausseror-
dentlichen Falles fur eine eventuelle kiinftige Verwertung von anderer Seite zu-
ganglich bleibt, gebe ich in Tabelle 1 zunachst die Q W (quantitativen Werte) der 
ganzen Familie. Es fallt auf, dass die Leistenanzahl links iiberwiegend hoher als 
rechts ist. 

v. Verschuer (23) bringt als durchschnittliche Differenzen im Q W der einzelnen 
Fingerkategorien fiir die Paarlinge von EZ, ZZ und PZ folgende Zahlen (iiber den 
vierten und fiinften Finger ist nichts verbffentlicht): 

Tab. 2 - Durchschnittliche Diflerenz des quantitativen Fingerwertes (nach v. Verschuer, 1934) 

Homol. Hande d. Paarlinge 
Spiegelbildl. H. d. Paarlinge 

1. Finger 
EZ ZZ PZ 

4.6 8.9 9.0 

5-8 9-i 9-7 

2. Finger 
EZ ZZ PZ 

5-° 9-5 8.7 
6.2 9.9 8.6 

3. Finger 
EZ ZZ PZ 

3-9 7-9 7-6 
4.9 8.1 8.i 

Die Unterschiede der einzelnen Fingerkategorien fiir je eine Gruppe differieren leicht. 
Die hochsten Zahlen gibt der zweite Finger. Man wird wohl recht tun, dies als Folge 
seiner grosseren Variabilitat zu betrachten: sie ist aus anderen Materialien bekannt 
und aussert sich sowohl in den Q W als auch in den Mustertypen. 

Gruppiert man die vier Kinder (bei K5 war ein Zahlen der Leisten unmoglich, 
siehe oben) zu je zweien, um einen Vergleich mit den Ergebnissen an Zwillingen 
durchzufiihren, so erhalt man fiir die sechs moglichen Kombinationen die in Tab. 3 
wiedergegebenen Differenzen. 

Gemessen an den Durchschnittszahlen v. Verschuer's sind unsere Einzelwerte 
fiir die homologen Hande zum grossen Teil erstaunlich hoch und gehen sogar sehr 
haufig iiber die mittleren Differenzen zwischen ZZ-Paarlingen stark hinaus, vor 
allem an den linksseitigen Fingern. Demgemass kommt es auch zu ziemlich hohen 
Mittelwerten, die jedoch nach der Fingerkategorie betrachtlich variieren und durch-
wegs links hoher sind. Dieses verschiedene Verhalten der einzelnen Finger erlaubt 
eine Gruppierung: auf dem ersten und fiinften Finger sind die Unterschiede zwischen 
den Geschwistern nach dem Mittelwert relativ gering, auf den drei mittleren Fingern 
hingegen bedeutend hoher. Dasselbe ist in starkerem oder schwacherem Grad bei 
den Einzelkombinationen zu beobachten. Der Vergleich zwischen erstem und drit-
tem Kind zeigt auf dem Zeige- und Mittelfinger fast keine Differenzen. Diese beiden 
Kinder sind sich tiberhaupt am ahnlichsten. 
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Tab. 3 - Differenz zwischen den quantitativen Werten der homologen Finger von je 2 Kindern, 
zum Vergleich mit den Differenzen von Zwillingen 

Ki + K2 
K i + K3 
Ki + K 4 

K2 + K 3 

Ka + K 4 

K3 + K 4 

M 

1. Finger 
1 r 

15-16 6 
6-8 2 

r3-i4 3 
8-9 8 

2 3 
6-7 5 

53:6 27:6 
=8.8 =4.5 

2. Finger 
1 r 

20 20 

0 0 

20 1-2 

20 20 

0 18-19 

20 1-2 

80:6 61.5:6 
= 13.3 = 1 0 . 2 

3. Finger 
1 r 

> 18 17* 
1 I 

11 10 

> 17 18 * 
> 29 27* 

12 9 

>88:6 82* :6 

= >>4-7 = '3-7* 

4. Finger 
1 r 

34* 6 
11 7 
30* 2 

23* 13 
ctwa 4 4 

19* 9 

I2i*:6 41:6 
= 20.2* =6.8 

5. Finger 
1 r 

14 1 

9 9 
15 3 
5 I O 

1 2 

6 12 

50:6 37:6 
=8.3 =6.2 

Die mit * versehenen Zahlen geben das Minimum der jeweils bestehenden Differenz an; die ungenaue Be-
stimmung in diesen Fallen ist durch die ausserst stark entwickelte Breite einiger Muster des 4. und besonders 
des 2. Kindes verursacht. Dasselbe gilt auch fur die 3 mit y versehenen Zahlen (siehe Text S. 7). 

Das zweite Kind ist mannlichen Geschlechtes, die anderen drei weiblich. Da 
sich bei alien bis jetzt durchgefuhrten Untersuchungen ein gleichartiger Geschlechts-
unterschied, namlich durchschnittlich leicht hohere QW bei mannlichen Individuen 
zeigten, ist eine Geschlechtskorrektur versucht worden (18 und andere). In unserem 
Fall handelt es sich um so hohe individuelle Differenzen, dass der sehr geringfugige 
Geschlechtsunterschied kaum in die Waagschale fallt und darum vernachlassigt 
wurde. 

Die Gegeniiberstellung der Finger der spiegelbildlichen Hande fiihrt zu last glei-
chen Ergebnissen. Auch ein Versuch, die Muster verschiedener Fingerkategorien 
durch die Differenzen ihrer Q W zu vergleichen, konnte zu keinen anderen Ausblicken 
fiihren. Das geht aus der Gesamtanzahl der Leisten der 10 Finger hervor (Tab. 4 
und 5). 

Fur 469 EZ, 405 ZZ und 107 PZ fand G. Geipel (13) als Mittelwerte der Dif
ferenzen zwischen den Paarlingen 11.1^0.4, 39.3 ±1 .4 und 42.3 -^4.8 Leisten. Bei 
einer Klasseneinteilung von 0-10, 11-20 etc. Leisten kam eine Differenz von 0-10 
bei den EZ in 60.8%, bei ZZ und PZ in 19.3% und 17.8% vor. Dagegen differierten 
die EZ in nur 3.8% und 0.8% um mehr als 30 bezw. 40 Leisten. Die ausserste der 
von EZ vertretenen Klassen war die einer Differenz von 50-60 Leisten mit einer 
Frequenz von 0.2%, wahrend es bei ZZ Unterschiede bis zu 180 gab. 

Die vier Geschwister der Familie S. zeigen in der Gesamtzahl der Leisten zumeist 
hohe Unterschiede (Tab. 5), die sich von den bei Geipel's EZ vorkommenden weit 
entfernen. Das erste und dritte Kind stehen sich wieder nahe und die Differenz zwi
schen drittem und viertem Kind liegt gerade an der aussersten Grenze dessen, was 
Geipel an seinen EZ beobachten konnte. 

Unsere zweite Frage gait den Beziehungen der Kinder zu ihrer Mutter und den 
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Tab . 4 - Summe der quantitative!! Werte, nach links und rechts getrennt und zusammen 

links 

rechts 

zusammen 

MKM 

102-103 

9 1 

193-'94 

V K M 

6 2 

55-56 

117-118 

K M 

63-64 

74-75 

137-139 

K 1 

37-38 

7i 

108-109 

K 2 

> 139 

min. 121 

) 260 

K 3 

65-66 

5 2 

117-118 

K 4 

min. 105 

70-71 

I75-I7<> 

Tab . 5 - Differenz zwischen der Gesamtanzahl der Fingerleisten von je zwei Kindern 

Ki + K2 

> ' 5 1 

Ki + K3 

8-10 

Ki + K4 

66-68 

K2 + K 3 

> 14a 

K2 + K4 

> 8 4 

K 3 + K 4 

57-59 

beiden Grosseltern. Zweifellos steht die Kindesmutter ihrem Vater naher als ihrer 
Mutter. Zwar besitzen diese drei Individuen sehr ahnliche quantitative Hochstwerte. 
Gegeniiber der Grossmutter unterscheiden sich jedoch die Kindesmutter und ihr 
Vater durch den charakteristischen starken Abfall der Leistenzahl am 2., 3. und 
z.T. 4. Finger. Eine ahnliche Abnahme der Leistenzahl zeigen auch das 1., 3. und 4. 
Kind, wahrend K2 an alien Fingern hohe QW besitzt; mehrere davon iibertreffen 
sogar weit die Hochstwerte der Grosseltern und der Mutter. Dies trifTt iibrigens auch 
in geringem Mass fur K4 zu. Diese Betrachtungsweise fiihrt also zum Erkennen 
von Aehnlichkeiten zwischen dreien der Kinder mit K M und V K M . 

Unter den Versuchen, das Wesen des Genotypus des QW zu erfassen, scheint bis 
jetzt immer noch die Methode von K. Bonnevie (4) der Wahrheit am nachsten zu 
kommen. Darnach sind die Genformeln der drei Faktoren der embryonalen Epi-
dermisdicke, namlich der allgemeinen Dickenentfaltung (V, v), der radialen (R, r) 
und ulnaren (U, u) Polsterung fiir 

MKM 
V K M 

K M 

K i 

K2 

K 3 
K 4 

vv 

vv 

VV 

vv 

vv 

Vv 2 

vv 

R r 

R R 

R R 

R R 

R R 

R R 

R R 

u u 

uu 
U u 

U u 

U U 

U u 

U U 

Die gleichen homogametischen Genotypen von K M und V K M bedingen die Ein-
formigkeit der vier Kinder in zweien der Faktoren. In der ulnaren Polsterung kommt 
es durch die Heterogametie der K M zu zwei verschiedenen Genotypen der Kinder. 

an der Grenze zu vv 
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Ein Vergleich mit dem 
Verhalten der EZ versagt hier 
insofern, als diese — wenn 
keine Manifestationsschwan-
kungen vorliegen — in ihren 
Genotypen vollkommen kon-
kordant sein miissen. Um we-
nigstens eine grobe Vorstellung 
von der allgemeinen Haufig-
keit eines so gleichformigen 
Genotypus unter Geschwistern 
zu erhalten, kann man nur auf 
bevolkerungsstatistische Daten 
zuriickgreifen. In einem oster-
reichischen Material, haupt-
sachlich aus Wien, Niederoster-
reich und dem Burgenland 
betrug die Haufigkeit des Ge
notypus vv im mannlichen Ge-
schlecht 53.3, im weiblichen 
39.8% (29). Die Wahrschein-
lichkeit, dass durch Zufall zwei 
vv - Individuen zur Paarung 
kommen, betriige demnach 
53-3% X39-8% = 21.2%. Fur 
den Faktor der radialen Pol-
sterung ergibt sich nach den 
gleichen Schlussfolgerungen 
eine Haufigkeit von 39.8% fiir 
R R X R R - Verb indungen 
(Haufigkeit des Genotypus R R 
bei Mannern 67.0, bei Frauen 
59.4%). Die Wahrscheinlich-
keit des Zusammenkommens 
von zwei Individuen mit der 
Genformel vvRR ware dann 
39.8x21.2 = 8.4%, wenn keine 
Korrelation zwischen den bei-
den Faktoren besteht (29). Fur 
die Genotypen vv und R R von 
mannlichen Berlinern bringt 
W. Abel um wenige Prozente 
niedrigere F requenzen (1). 
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Dass bei Heterogametie eines Elternteiles alle vier Kinder in zwei Faktoren dieselbe 
homogametische Beschaffenheit zeigen, ware wohl moglich, aber nur mit sehr ge-
ringer Wahrscheinlichkeit zu erwarten. 

Eine Erganzung der Bonnevie'schen Formel hat St. Ennenbach durch eine 
genaue Bestimmung der Lage der Polster versucht ( n ) . In unserem Fall kommt 
es trotz grosser Uebereinstimmungen auch zu Unterschieden in der Ausdehnung 
der Polster (siehe Tab . i ) . 

So sind trotz der Gleichartigkeit der Genformeln mehr oder weniger grosse 
Unterschiede in der Leistenzahl, sowohl zwischen den homologen und spiegelbild-
lichen Fingern als auch im quantitativen Hochstwert, in der Gesamtanzahl der 
Leisten und in der Lage der Polster nicht zu ubersehen. 

Zusammenhangend mit der individuellen Spannweite der Q W und ihrer Anord-
nung auf den Fingern fallt auch in den Mustertypen der Fingerbeeren eine Aehnlich-
keit zwischen K M und V K M gegeniiber M K M auf. Zwar findet sich bei alien drei 
Individuen die Anlage zur Bildung von zwei Musterzentren. Doch zeigt M K M eine 
grossere Anzahl von Wirbeln und durchwegs hohere QW, wahrend K M und V K M 
nur wenige wirbelartige Muster besitzen. Ihr besonderes Geprage erhalten aber die 
beiden letzteren durch das Auftreten von Bogen und kleinen bogenartigen Schleifen 
am zweiten und teilweise auch am dritten Finger. 

Wie bei der Mutter und den beiden Grosseltern sind bei den fiinf Kindern wir
belartige Muster in geringerer oder grosserer Zahl zu beobachten, ebenso Zweizen-
trigkeit. Mit der Mutter und dem Grossvater bezw. Vater haben sie das Vorhan-
densein von Bogen und kleinen Schleifen am zweiten und dritten Finger bei starkem 
Gefalle des QW gemeinsam. Nur das zweite Kind besitzt, entsprechend den hohen 
QW auf alien seinen Fingern, keine Bogen. Besonders auffallend an diesem wie auch 
an dem vierten Kind ist die starke Breitenentwicklung einiger Muster; sie geht so 
weit, dass die Triradien der betreffenden Finger lateral von der Fingerbeere oder 
gar dorsal zu liegen kommen, was sich beim Herstellen der Abdriicke sehr unange-
nehm auswirkte. Dass die mit dieser ausserordentlichen Breitenentfaltung verbun-
denen hohen QW iiber die der Kindesmutter und ihres Vaters weit hinausgehen, 
wurde schon erwahnt. Ausserdem zeigen einige Muster der beiden letzt erwahnten 
Kinder (besonders die beiden dritten Finger des zweiten und der linke zweite Finger 
des vierten Kindes) sehr selten auftretende Merkmale wie absonderliche Zentrums-
zeichnung, Bildung von drei Triradien und drei Zentren, Merkmale, die bei keinem 
der drei untersuchten Vorfahren zu finden sind. Aehnliche « zufallige Wirbel » 
enthalt Abb. 34 von G. Geipel (12). Das Ueberraschende dabei ist, dass diese aus-
sergewohnlichen Muster, die sich so sehr von der Regel entfernen, hier bei zweien 
der Kinder auftreten (Tab. 6). 

Das Verhalten der Zwillinge und andere Tatsachen (3, 5, 14, 26) haben uns 
gelehrt, dass der Mustertypus als solcher nicht rein erblich bedingt ist, sondern auch 
unter dem Einfluss der Umwelt steht. Die Konkordanz der Muster an den einzelnen 
Fingerkategorien ist bei den EZ daher, wenn auch hoher als bei ZZ, so doch nicht 
vollstandig. Nach P. Stocks (22) umfasst die Diskordanz bei EZ nicht mehr als 
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hochstens 4 Fingerpaare. In v. Verschuer's Material (23) ergab sich in 11 °/Q ein 
Hinausgehen iiber diese Grenze, sogar bis zur Diskordanz in 7 Fingerpaaren, was 
durch eine spatere Untersuchung von G. Geipel seine Bestatigung fand (30). 

Gruppiert man wieder die funf Kinder in Kombinationen zuje zweien, so schwankt 
die Anzahl der diskordanten Musterpaare an den homologen Fingern von 3-7. Be-
trachtet man Wirbel und zweizentrige Muster als verschiedene Typen, so verschiebt 
sich die Zahl der diskordanten Fingerpaare auf 4-8. 

Geipel (30) hat noch einen anderen Weg eines Vergleiches versucht, der von 
den einzelnen homologen Fingerpaaren absieht und nur die Haufigkeit der drei 
Mustertypen des Individuums registriert, von ihm " Musterbild " genannt. Grup
piert man die Kinder der Familie S.zu Paaren und stellt die Musterbilder von je 
zwei Kindern gegeniiber, so erhalt man Differenzen, die iiber den fur die EZ 
beobachteten Bereich nicht hinausgehen. 

In der Literatur gibt es verschiedene Versuche, das Haufigkeitsverhaltnis der 
drei Hauptmustertypen innerhalb von untersuchten Gruppen durch einen einzigen 
mathematischen Ausdruck ubersichtlich zu kennzeichnen. Es ist vielleicht nicht 
unzweckmassig, mit Hilfe eines dieser « Indices » die Einzelindividuen der Familie 
S. einander gegeniiber zu stellen. Ich wahle dazu den «Index of pattern intensity »(9). 
Mit der « pattern intensity » ist die Anzahl der Triradien gemeint. Zahlt man die 
Wirbel als 2, die Schleifen als 1, so hatdieFormeldieGestal t2W + S. Der obere Grenz-
wert des Index (namlich 2 X 10W + 0S = 20) wiirde bedeuten, dass ausschliesslich 
wirbelartige Muster vorhanden sind. Das trifft natiirlich fur Gruppen niemals zu, 
wohl aber manchmal fur Individuen. 

Fur M K M betragt der Index 16 (6 Wirbel und 4 Schleifen), fur V K M und K M 
je 12. Die Werte der vier Kinder sind 10, 17, 13, 13. Mit Ausnahme von K2 stehen 
sie also wieder ganz nahe ihrer Mutter und dem Grossvater. Durch diesen Index 
erhalt man hier die gleiche Gruppierung wie bei Zuhilfenahme der Bogen: auf einer 
Seite M K M mit K2, auf der anderen die iibrigen Personen. 

Gegeniiber der Kompliziertheit in der Interpretation der Fingerbeerenmuster 
scheint der Hautleistenverlauf an der Palma ein bedeutend leichter zu iiberblickendes, 
einheitlicheres Bild zu geben. 

Am Daumenballen oder Thenar der linken Hand des Vaters bezw. Grossvaters 
befindet sich ein Muster vom Typus einer langlich-schmalen Schleife (25), dazu eine 
kleine Schleife im ersten Interdigitalraum (IDR 1) und zwischen den beiden Mu-
sterbildungen eine Anzahl von Zwischenleisten oder, wie Bettmann (2) sie nennt, 
Querleisten. Drei von den funf Kindern zeigen am Daumenballen eine Schleife 
desselben Typus (u.zw. K2 nur linksseitig, K3 und K4 beidseitig) mit geringen indi-
viduellen Varianten sowie distal davon einige Zwischenleisten. Bei K3 und K4 ist 
auch im 1. IDR eine kleine Schleife ausgebildet. M K M , KM, K i und K5 sind mu-
sterlos. 

Muster in der Gegend des Thenar und des 1. IDR treten bei europaischen Vol-
kern wie iiberhaupt bei den meisten bis jetzt untersuchten Gruppen nicht allzu haufig 
auf. In der Bevolkerung von Marienfeld, eines Dorfes im Schwabischen Banat in 
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Abb. 5 KM Abb. 6 
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Abb. 1-16: Die Hauptlinien der digitalen Triradien und die interdigitalen Muster. Von den Thenar-
mustern sind die des VKM und K2 wegen der grosseren Palmarflache dieser beiden Personen in ihrem 
proximalen Abschnitt nicht mehr ersichtlich. 

Abb. 17-19: Drei Fingerabdriicke von K4 und K2. 
Die Abbildungen der Palma entsprechen dem bestehenden Grossenverhaltnis der Abdriicke. Der 

Masstab der Fingerabdriicke ist demgegeniiber bedeutend grosser. 
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Rumanien, kamen Muster oder Spuren von solchen in der Gegend des Thenar, des 
i. IDR oder dazwischen insgesamt in 23.96% von 1085 Individuen vor (25); am 
Thenar waren in 18.7%, im 1. IDR in 10.8% Musterbildungen vorhanden. Unter 
den Thenarmustern war der Typus der langlich-schmalen Schleife bei etwa einem 
Drittel der Untersuchten vertreten. Geringere Haufigkeiten ergaben sich bei der 
Beobachtung von 300 Personen eines osterreichischen unveroffentlichten Materiales. 
Das Vorhandensein von langlich-schmalen Schleifen bei dreien von den fiinf Kindern 
und ebenso von Schleifen im 1. IDR bei zwei Kindern muss daher jedenfalls als sehr 
gehauftes Vorkommen betrachtet werden. Die starke erbliche Verankerung der 
Muster wurde durch Familienuntersuchungen nachgewiesen (25) und auch durch 
das Konkordanzverhaltnis von Zwillingen bestatigt (6, 16). 

Die Beobachtung des Hautleistenverlaufes am Hypothenar brachte keinerlei 
auffallende Ergebnisse. M K M und K5 zeigen in dieser Gegend beidseitig eine ra-
diale, V K M links eine ulnare Schleife. Die iibrigen Kinder und K M sind musterlos. 
Reine radiale Schleifen machten in der Marienfelder Bevolkerung bei Mannern 
31.9%, bei Frauen 29.3% aus, ulnare Schleifen 15.0% und 13.6%. Auch fur die 
Bildung von Hypothenarmustern wurde eine bedeutende erbliche Komponente 
nachgewiesen (27). Bei den 300 Individuen osterreichischer Herkunft betrug die 
Haufigkeit der radialen Schleifen fur die beiden Geschlechter 22.5 und 33-6%, die 
der ulnaren 11.9 und 12.9%. Hier mochte ich noch betonen, dass nach Zwillings-
und auch Familienuntersuchungen (16, 17) gerade der Leistenverlauf am Hypothenar 
einer relativ grosseren Umweltbeeinflussbarkeit unterworfen ist. In demselben Sinn 
konnte es zu deuten sein, wenn am Hypothenar von Mutter-Kind-Paaren ein nie-
drigerer Korrelationskoeffizient als am Thenar gefunden wurde (15). 

Die Lage des achsialen Triradius (7) ist bei M K M , KM, K i , K3 und K4 aus-
gesprochen proximal. V K M besitzt rechtsseitig einen fast intermedial gelegenen 
Triradius, linksseitig im Zusammenhang mit der ulnaren Schleife am Hypothenar 
zwei achsiale Triradien, von denen der fingerwarts gerichtete als vollkommen inter
mediar bezeichnet werden muss; aber auch der an der Handwurzel ist ganz gering-
gradig in dieser Richtung verschoben. Ueberreinstimmend mit V K M zeigt eigentlich 
nur K2 einen intermediaren bezw. fast intermediaren Triradius an der linken und 
rechten Hand. Eine sehr leichte Verschiebung des Triradius ist an der rechten Hand 
von K5 zu beobachten (Tab. 7). Auch an Hinweisen auf eine erbliche Fundierung 
der Lage des achsialen Triradius fehlt es nicht in der Literatur; sie sind durch das 
Konkordanzverhaltnis von EZ und ZZ (6, 16), aber auch durch Familienuntersu
chungen (17) gegeben. 

Die auffallendsten Ergebnisse brachte in unserem Fall die Leistenkonfiguration 
am distalen Abschnitt der Palma (Tab. 7). Die allgemein angewendete Formel, 
die die Endigungen der Hauptaste der digitalen Triradien wiedergibt (7), ist fiir 
V K M , K M und alle fiinf Kinder nahezu identisch. Dies gilt besonders fiir die drei 
ersten Glieder der Formel, namlich die Endigungen der Hauptaste D, C und B, die 
von den digitalen Triradien des funften, vierten und dritten Fingers kommen: sie 
zeigen den Typus 11.9.7; e m e charakteristische Variante besteht darin, dass VKM, 
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Tab. 7 - Die Endigungstypen der Hauptlinien der digitalen Triradien 
und die Lage des achsialen Triradius 

MKM 
VKM 
KM 

K i 

K.2 

K 3 

K 4 

K 5 

9 • 
1 1 . 

1 1 . 

11/7. 

1 1 . 

1 1 . 

1 1 . 

11 

7-
0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

9-
9-

links 

5'-
7. 11 

7-

7-
7-
7-
7-
7-

3I11 __ P 2 

- 5 " — P,i 
4 - P 

5' - P 
5' — i 
5' - P 
5' - P 
4I1 _ P? 

7 • 
1 1 

1 1 . 

11/7. 

11/7. 

1 1 . 

1 1 . 

11/7. 

rechts 

5'. 5'(fast 4).3h _ P 
9. 7. 11-5" —fasti 

9- 7- 5' - P 

9- 7- 5' - P 
9. 7. 11/5" _ . fasti 

9- 7- 5' - P 
9- 7- 5' - P 
9. 7. 4h(fast 5'h) _ p? 

Fur Linie A und D war in einigen Fallen eine « dual formulation » (7) angezeigt. Betrifft diese die Linie D 
(Ki links u. rechts, K2 u. K5 rechts), so ist fur den Grad der Transversalitat der palmaren Leisten die an erster 
Stelle stehende Zahl, also 11 massgebend. Umgekehrt wird in der dual formulation der Linie A (VKM links 
u.rechts, K2 rechts) aus der an zweiter Stelle stehenden Zahl (also in unseren Fallen 5") die Richtung 
des Leistenverlaufes erkannt. So sind also alle Individuen mit Ausnahme von M K M durch die Endigung 11 
fur D, durch 5 bezw. 4 fur A gekennzeichnet. 

1) h bedeutet die Endigung der Linie A in einem Hypothenarmuster 
2) Lage des achs. Trir.: P proximal; i intermediar; p fast proximal, nur leicht intermediarwarts verschoben 

K M und die drei ersten Kinder linksseitig an der Basis des 4. Fingers iiberhaupt 
keinen Triradius besitzen, was in der Formel durch die o an zweiter Stelle gekenn
zeichnet ist (11.0.7). Das vierte Glied der Formel, das Symbol des Hauptastes A von 
der Basis des 2. Fingers, variiert etwas, zeigt aber im allgemeinen doch eine ziemlich 
distal liegende Endigung an (5' bezw. 5") ; an der linken oder an beiden Palmen 
von K5 und an der linken von K M endigt der Hauptast A etwas mehr proximal 
(Feld 4). Bekanntlich ist die Formel 11.9.7.5 bei weissen Bevolkerungen sehr haufig 
und charakterisiert den Leistenverlauf am Handteller als transversal (20). Mit dem 
Zahlensymbol 4 ist eine etwas weniger ausgesprochene Transversalitat der Hautleisten 
verbunden. Einen vollkommen anderen Typus reprasentiert M K M : Alle vier Haupt-
aste der digitalen Triradien endigen in niedriger bezifferten Feldern, die rechtssei-
tigen in noch ausgepragterem Grad. Das spricht fur einen mehr longitudinalen Ver-
lauf der palmaren Leisten. 

Von den vier Hauptasten wird zumeist D die grosste Bedeutung fur die allge-
meine Leistenrichtung am Handteller zuerkannt; aus dieser Erkenntnis heraus und 
im Interesse eines klareren Ueberblickes schufen Cummins and Midlo (8) die drei 
« Modaltypen » 11, 9 und 7 nur unter Zugrundelegung und einer Zusammenfassung 
der Endigungen von D. Unser Fall liegt so klar und einheitlich, dass wir dieser sche-
matischen Zusammenfassung gar nicht bediirfen. 

Wichtig scheint mir eine andere Ueberlegung. Ich habe den Eindruck, dass dem 
Verlauf der Linie A fur das Merkmal der Transversalitat der palmaren Leisten eine 
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ebensolche, j a sogar grossere Aussagefahigkeit zukommt als der Linie D. Zu dieser 
Erkenntnis bin ich bei der vergleichenden Untersuchung von asiatischen und afri-
kanischen Pygmaen gekommen, bei denen sich gerade in den Endigungstypen von A 
grosse Unterschiede ergaben (28). Vielleicht erfahrt die rassenanthropologische 
Bedeutung der Linie A eine Begriindung durch ihr erbbiologisches Verhalten. Aus 
den Konkordanzzahlen der Zwillinge von Meyer-H eydenhagen (16), aber noch mehr 
aus denen von Csik u. Malan (6) scheint hervorzugehen, dass der Verlauf der Linie A 
in weit hoherem Masse erbbedingt ist als der der drei anderen Linien. Ihn halte ich 
besonders ausschlaggebend fur die charakteristische quere Leistenrichtung der 
Individuen der Familie S. im Gegensatz zu der Grossmutter. 

Nach J . Schaeuble's Studien an Embryonen (19) und nach den Ueberlegungen 
von G. Meyer-Heydenhagen (16) ware der Formeltypus der M K M auf ein radial 
friiher beginnendes und aktiveres Wachstum der Leisten zur Zeit ihrer Bildung 
zuruckzufuhren. Die Formeln der sieben anderen Personen hingegen konnten nur 
durch ein ulnar rascheres Wachstum der Leisten erklart werden. 

Mit dem transversalen Verlauf der palmaren Leisten, der durch die Formel 11. 
9.7.5 gekennzeichnet ist, steht das Bild an der distalen Palma in Zusammenhang, 
das sich dem Auge bei der Beobachtung unmittelbar bietet, ohne erst nach den Endi-
gungen der Hauptaste zu spahen (Abb. 1-16). Bei alien Personen mit Ausnahme der 
Grossmutter veriaufen die Leisten im distalen Abschnitt der Palma in auffallend 
flachem, nur leicht gegen proximal gekrummtem Bogen; um ein weniges proximaler 
ist die Richtung gegen die Mitte des Handtellers zu an beiden Handen des fiinften 
Kindes und an der linken der Kindesmutter. An der distalen Palma der Grossmutter 
ist im Gegensatz dazu ein proximal gerichteter, stark bogenformiger Leistenverlauf 
wahrzunehmen. 

Aus den Zahlensymbolen der Palmarformel war schon zu ersehen, dass an der 
linken Hand von V K M , K M und der ersten drei Kinder der Triradius an der Basis 
des 4. Fingers fehlt (Tab. 7 und Abb. 3-11). Dieses Merkmal konnte ich unter den 
300 Individuen aus der osterreichischen Bevolkerung bei 14.4% der Manner und 
bei 12.9% der Frauen feststellen. Das seltene Vorkommen macht die Haufung des 
Merkmals bei den Kindern der Familie S. umso auffallender. 

Auf die Reduktion der C-Linie hat nicht nur eine Abflachung der Ballen des 
3. und 4. IDR zur Zeit der Leistenbildung, sondern auch die proximal gerichtete 
Konvergenz dieser Ballen einen Einnuss (19). Dass die Reduktion der C-Linie erblich 
bedingt ist, hat schon G. Meyer-Heydenhagen aus ihrem Zwillingsmaterial er-
schlossen (16). Seither wurde diese Annahme durch Studien an einem grosseren Fami-
lienmaterial bestatigt (10). Auch der hohe Korrelationskoemzient von Mutter-
Kind-Paaren konnte in dieser Richtung gedeutet werden (15). 

In Beziehung zum Verlauf der Hauptlinien D, C, B und A steht das Vorhanden-
sein und die Art der Musterbildungen im 4., 3. und 2. IDR. Hier ergibt sich wieder 
zwanglos eine deutliche Trennung der Grossmutter von den anderen Familienmit-
gliedern. Diese besitzen im 3.IDR durchwegs rechts oder beidseitig eine Schleife 
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Tab. 8 - Die Muster im 2., 3. und 4. Interdigitalraum (IDR) 

MKM 
VKM 
KM 

K 1 

K.2 

K 3 
K 4 

K 5 

2. IDR 

D 

D anged. 
D anged. 

— 
— 

links 

3. IDR 

— 

— 
L 
I. 

4. IDR 

L 
fast D 

d schw. ang. 

d 

fast d 
D anged. 

D 

2. IDR 

d 

— 

fast D 
D anged. 

— 
— 

rechts 

3. IDR 

1 
L 

L 
1 

L 
L 
L 

4. IDR 

L 
d 

D schw. ang. 

d 
fast d 

D 

— 
fast D 

L — Schleife ohne uberzahl, Trir., D — Schleife mit uberz. Trir., 1 und d = dieselben Muster von nur 
ganz wenigen Leisten gebildet; fast D bezw. fast d = etwas unvollkommen ausgebildetes Muster bei deutlichem 
uberzahl. Triradius. 

(L oder 1), die von C umgriffen wird; sie ist die notwendige Folge einer Endigung 
der Linie C in Feld 9 und daher immer damit vergesellschaftet. Besonderen Wert 
mochte ich aber auf die mit uberzahligem Triradius verbundenen Schieifen im 2. 
und 4. IDR legen, die sich auch bei der vergleichenden Untersuchung von asiatischen 
und afrikanischen Kleinwuchsigen als besonders aussagefahiges Merkmal erwiesen 
haben (28). Diese letzteren Muster, die H. Cummins u. and. (7) mit D bezeichnen, 
sind bei alien 7 Individuen mehr oder weniger gut ausgebildet. Wir sehen sie im 2. 
IDR bei V K M beidseitig und bei K2 rechts in vollkommener oder fast vollkommener 
Auspragung, bei K2 links und K3 beisdeitig nur angedeutet. Eine Schleife mit 
uberzahligem Triradius im 4. I D R ist bei alien 7 Personen vorhanden, dort deutlich, 
da weniger deutlich, dort grosser, da kleiner. Nur sehr schwach angedeutet sind sie 
bei KM, so schwach, dass man sie vielleicht gar nicht beachten wiirde, wenn nicht 
die starke Haufung in der Familie darauf hinwiese. So zeigen die fiinf Kinder in den 
letzt genannten Merkmalen eigentlich mit V K M bedeutend mehr Aenlichkeit als 
mit KM. Die Grossmutter steht ganz abseits: sie tragt im 4. IDR jederseits eine 
Schleife ohne iiberzahligen Triradius, im 2. und 3. IDR ist sie musterlos (Tab. 8 
und Abb. 1-16). 

Nach Untersuchungen an Embryonen im Stadium der Leistenentstehung sind 
fur die Bildung der regularen digitalen Triradien drei Faltungen bestimmend: die 
Ballen-, die Areal-und die Furchenfaltung. Der uberzahlige Triradius zeugt von der 
Wirksamkeit eines weiteren Vorganges, namlich der « Seitenfaltung» (19). Als 
Beweis fur die erbbiologische Bedeutung dieses Merkmals mag noch angefuhrt werden, 
dass sich beim Studium von Zwillingen die palmaren Triradien umweltstabiler als 
die zugehorigen Muster zeigten (16). 

Unter den 300 Individuen der osterreichischen Bevolkerung kamen Muster mit 
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iiberzahligem Triradius im 2. IDR bei 9.4% der Manner und 5.0% der Frauen in 
vollkommener Ausbildung vor; bei 6.3% der Manner und 5.0% der Frauen waren 
sie bloss angedeutet. Die entsprechenden Zahlen fiir den iiberzahligen Triradius 
im 4. IDR sind 16.9% und 22.9% (vollkommene Ausbildung), 14.4% und 7.9% (nur 
angedeutet). 

Die Beurteilung der Fingerbeerenmuster stiitzte sich auf einen ziemlich einheitlich 
durchgefuhrten Vergleich mit den Ergebnissen von Zwillingen, besonders in den quan
titativen Merkmalen. Bei der Prufung des Leistenverlaufes an der Palma leistet 
dieser Vergleich nicht denselben informativen Dienst. Denn hier stehen nicht Mit-
telwerte und Grenzwerte zur Verfugung, sondern Konkordanzhaufigkeiten von EZ 
und ZZ, die zusammen wohl einen Einblick in das Mass der erblichen Bedingtheit 
geben (24), aber nur in einem recht vagen Sinn als Massstab fiir unsere Frage dienen 
konnen. 

Trotzdem bringe ich in Tabelle 9 unten die Konkordanzhaufigkeiten von EZ 
und ZZ nach G. Meyer-Heydenhagen (16). Es fallen dabei die hohen Zahlen fiir 
die Linien D, C, B, A und fiir den achsialen Triradius gegentiber den niedrigen Wer-
ten fiir die Muster am Thenar, Hypothenar und in den Interdigitalraumen auf. 
Dieser Unterschied ist nicht die Folge eines verschiedenen Erbanteiles der betreffenden 
Merkmale, sondern durch eine andere Art der Erfassung bedingt. Die Bestimmung 
der Konkordanz in der Gegend des Thenar, Hypothenar und in den Interdigitalrau
men bezieht sich namlich nur auf Musterbildungen und lasst musterlose Gegenden, 
auch wenn sie konkordant sind, ausser Acht, wahrend bei den Hauptlinien und beim 
achsialen Triradius alle Merkmalsauspragungen in die Konkordanzbestimmung 
eingeschlossen sind. Daher bei der einen Gruppe die niedrigen Werte, bei der anderen 
die wesentlich hoheren. 

Wollen wir unsere Geschwisterreihe an diesen Zahlen messen, so miissen wir 
dieselbe Zweiteilung in der Konkordanzbetrachtung durchfiihren. Die fiinf Geschwister 
ergeben links und rechts je 10, also im ganzen 20 Paare. Die durchschnittlichen 
Konkordanzhaufigkeiten fiir die einzelnen Merkmale sind aus Tabelle 9 zu ersehen: 
Mit Ausnahme des Hypothenar sind sie sehr hoch und iibertreffen zumeist die Zahlen 
der EZ. Der achsiale Triradius ergibt gleiche Werte fiir die EZ und unsere Geschwi
sterreihe. Der Bestimmung der Linie A haftet eine kleine Unsicherheit an: Sie be-
trifft die rechte Hand von K5. Der Abdruck des erst 6 Wochen alten Kindes lasst 
einen Zweifel dariiber offen, ob Linie A in Feld 5' oder 4 endet. Im ersten Fall be-
triige die durchschnittliche Konkordanzhaufigkeit der Geschwisterreihe fiir Linie A 
80%, im zweiten Fall 60%. 

Im Ganzen genommen hat die Bearbeitung des Hautleistensystems der Familie S. 
manche Ueberraschung gebracht. Es paaren sich hier Ziige von ganz gleichformiger 
Auspragung bei der Geschwisterreihe samt ihrer Mutter und deren Vater mit sol-
chen, worin die Kinder untereinander starke Differenzen zeigen und zum Teil sogar 
iiber die drei mituntersuchten Vorfahren stark hinausgehen. 

Vor allem sind es die Fingerbeerenmuster, die uns durch die Gegensatzlichkeit 
ihrer Aussagen vor Probleme stellen: In den quantitativen Merkmalen einerseits 
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grosse Verschiedenheiten, sowohl in den QW der homologen (und spiegelbildlichen) 
Finger als auch in der Gesamtanzahl der Leisten des Individuums und im quantita-
tiven Hochstwert, in welchem K2 und K4 alle anderen weit iibertreffen und Extreme 
erreichen; anderseits der starke Abfall der Leistenzahl gegen den zweiten und dritten 
Finger bei V K M , K M und vieren der Kinder (mit Ausnahme von K2). Ueberein-
stimmungen grossen Ausmasses, gepaart mit Diskrepanzen, begegnen uns ebenso 
in den Mustertypen. Bei alien Personen der Familie Vorhandensein von Wirbel-
mustern und Neigung zur Bildung von zwei Zentren, bei V K M , K M und vieren der 
Kinder (wieder mit Ausnahme von K2) Bogen am 2. oder 3. Finger; dagegen K2 
und K4 mit ganz seltenen Sonderbildungen. Wie man sieht, riickt K2 in manchen 
Punkten von den anderen Kindern sowie von V K M und K M ab. Die Grossmutter 
steht ziemlich abseits der iibrigen Personen. 

Im Gegensatz zu den Gegebenheiten an den Fingerbeeren sind die Aussagen des 
Leistenverlaufes an der Palma ziemlich einheitlich und eindeutig. In der Hauptli-
nienformel, in der vollkommenen Reduktion der C-Linie, in den Musterbildungen 
am Thenar und in den vier Interdigitalraumen stehen KM, V K M und die fiinf 
Kinder fast geschlossen der Grossmutter gegeniiber; nur die starker umweltbedingte 
Leistenkonfiguration am Hypothenar schliesst sich den Ergebnissen der anderen 
palmaren Merkmale nicht an. 

Will man die hier herausgearbeiteten Uebereinstimmungen und Verschiedenhei
ten gegeneinander abwagen, so besteht, wie immer in ahnlichen Fallen, die Gefahr 
einer allzu additiven Betrachtung. Diese gibt deshalb nicht die richtige Bewertung, 
weil wir mit Korrelationen positiver und negativer Art zwischen den Einzelmerk-
malen rechnen mussen. So zeigen die Musterbildungen am Thenar und Hypothenar 
eine geringgradige negative Korrelation, d.h. ein etwas gegensatzliches Verhalten 
(21, 25). Dasselbe trifft nach B. Siegle (21) fur die Muster im 2. und 3. IDR gegen
iiber denen im 4. I D R zu. Positiv korreliert scheinen einerseits die hohen Endi-
gungen der Hauptlinien mit dem Vorhandensein von Mustern in den Interdigital
raumen, anderseits die niedrigen Endigungen mit dem Fehlen von Mustern in diesen 
Gegenden (21, 28). 

Unsere Folgerungen haben sich aus dem Vergleich mit eineiigen Zwillingen 
ergeben. Doch waren sie auch ohne diese einheitlich angewendete Methodik und 
die dadurch mogliche mathematische Fassung unbedingt erkennbar. Wieso kommt 
es aber zu so verschiedenartigen Aussagen im Bereich der Fingerbeerenmuster ? 
Hier von Ereignissen zu sprechen, die im Rahmen des Zufallsmassigen liegen, ist 
sicher nicht am Platz. Die Unterschiede in den quantitativen Werten sind zu gross 
und besonders die extremen Hochstwerte von zweien der fiinf Kinder sowie die bei 
denselben beiden Kindern auftretenden ausserst seltenen Musterbildungen verlan-
gen nach einer anderen Erklarung. Eigentlich scheinen mir nur zwei Moglichkeiten 
einer Verursachung diskutierbar: Entweder haben wir es mit einer Inzuchtserschei-
nung zu tun, die trotz vielfacher Uebereinstimmung in anderen Merkmalen solche 
Sonderheiten schuf; oder wir mussen der Umweltwirkung im intrauterinen Leben 
eine weit grossere Rolle einraumen, als wir es bisher tun. 
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Zusammenfassung 

Das Hautleistensystem einer Inzest-Familie (5 Kinder samt Mutter, Grossmutter 
und Grossvater) wurde untersucht. Der Mann der Grossmutter hatte mit seiner 
eigenen Tochter die 5 Kinder gezeugt, ist also gleichzeitig deren Vater und Gross
vater. 

Verglichen mit den Ergebnissen von EZ zeigen sich bei den Kindern in den 
Mustern der Fingerbeeren einerseits grosse Verschiedenheiten, anderseits starke 
Aehnlichkeiten. An der Palma, besonders in den Endigungstypen der Hauptaste 
der digitalen Triradien und in den interdigitalen Mustern ist die Uebereinstim-
mung der Kinder untereinander ganz auffallend. Im Gesamten, vor allem in den 
Merkmalen der Palma, stehen die Kinder, die Mutter und der Vater (bezw Gross
vater) in deutlichem Gegensatz zur Grossmutter. 

Es bleibt die Frage, warum die Kinder in den erwahnten Merkmalen der 
Fingerbeerenmuster so stark variieren und zum Teil Eigenheiten zeigen, die bei 
den drei Vorfahren nicht zu finden sind. 
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R I A S S U N T O RESUME 

Si riferisce in torno alio studio del sistema 
papillare di una famiglia composta di una cop-
pia, la figlia e i 5 figli di questa. II mar i to della 
nonna ebbe i cinque figli dalla propria figlia, 
cosi e nel tempo stesso padre e nonno dei bam
bini. 

Paragonando i risultati con quelli dei gemelli 
monozigotici si constata r iguardo ai disegni di-
gitali da un lato dei carat ter i di grande simi
larity, dall 'altro dei carat ter i molto differenti. 

Le configurazioni delle linee palmari , special-
mente le terminazioni delle « main lines » e i 
disegni interdigitali dimostrano una sorpren-
dente conformita. I ragazzi, la loro madre e il 
loro padre (r ispett ivamente nonno) differiscono 
net tamente dalla nonna, anz i tu t to per cio che 
riguarda i carat ter i della palma delle mani . 

II problema e di trovare una spiegazione nei 
riguardi di quei carat ter i prima menzionat i che 
variano mol to fra i ragazzi e che parzialmen-
te si dist inguono, nella loro configurazione, dai 
tre ascendenti. 

Le systeme papillaire d 'une famille incestueu-
se (un couple, leur fille et les 5 enfants de 
celle-ci) a ete etudie. Le mari de la grand 'mere 
avait les 5 enfants avec sa propre fille. Ainsi il 
est, en meme temps, pere et grand-pere des 
enfants . 

Compare avec les resultats des jumeaux mo-
nozygotiques on constate, aux dessins digi taux 
des enfants , d 'une par t des trai ts de grande 
similarite, d 'aut re pa r t des traits qui different 
for tement . Les configurations des lignes pal-
maires, specialement les terminaisons des « main 
lines » et les dessins interdigi taux m o n t r e n t 
une conformite eclatante. Les enfants , leur 
mere et pere (respectivement grand-pere) dif
ferent ne t t emen t de la grand 'mere , ce qui con-
cerne avant t ou t les characteres de la paurne. 

C'est la question, commen t expliquer les cha
racteres mentionnes en hau t qui varient t a n t 
parmi les enfants et qui , part iel lement, se dis-
t inguen t dans leur configuration des trois an-
cetres. 
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SUMMARY 

The dermatogliphics of an incestuous family 
(a couple, their daughter and the daughter's 
5 children) have been studied. The couple's 
daughter had 5 children with her own father. 
Thus the man is the children's father and 
grandfather at the same time. 

Compared with the results of monozygotic 
twins some features of the children's digital 
patterns are of great similarity whereas other 
ones differ strongly. The palmar ridge configu

rations of the children, especially the termina
tions of the main lines and the interdigital 
patterns show striking conformity. The chil
dren with their mother and father (respectively 
grandfather) differentiate clearly from the 
grandmother, above all in the palmar charac-

The problem is how to explain the features 
mentioned above which vary markedly among 
the children and which show configurations 
absent in the three ancestors. 
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