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Durch den Aufschwung, den die Zahnheilkunde in den letzten 
I)ezennien genommen h~t, wurde es bedingt, d~B sie in einen innigen 
Kont~kt mit den anderen medizinischen I)isziplinen trat, deren ttilfe 
in Anspruch nahm und deren l~orsehungsergebnisse und Arbeitsmethoden 
fiir ihre speziellen Zwecke modifizierte. Doch ist die moderne Zahnheil- 
kunde nicht immer" nur der nehmende Tell; man kann vielmehr mit 
vollem l~echt yon einer Wechselbeziehung zwischen ihr und den/ibrigen 
Gebieten der Gesamtmedizin sprechen. 

Am wenigsten ausgebildet ist bisher das Zusammenarbeiten zwisehen 
ZMmheilkunde und geriehtlieher ~edizin, und zwar ans zwei Griinden: 
einmM, weft man noch nieht mit geniigenden Seh~rfe erkannt hatte, 
dab yon gerichtsgrztlicher Seite in der T~t ein praktisches Bediirfnis 
dan~eh bestand nnd zweitens deshalb, weft die hierher geh6rigen Fragen 
und Probleme zu sehr als ,,zwischen" den beiden Gebieten liegend, zu 
sehr ~ls ,,Grenzgebiete" betrachtet wurden. 

tteute steht man auf dem Standpunkte, dab die ges~mte Zahnheil- 
kunde, insbesondere ihre konservierende und prothetisehe Teehnik, 
ins engste Gebiet der gerieht~liehen Nedizin geh6ren. O. Amo~do war 
der erste und ist his jetzt der einzige geblieben, der in einem umfang- 
reiehen Werk in ausffihilicher, erseh6pfender und gnschuulicher Weise 
naehgewiesen hat., welehe Ftille praktiseh verwertbaren Materials die 
Zahnheilkunde ganz allgemein der geriehtliehen Medizin zu geben 
vermag. 

Von deutscher SeJte ist leider bisher auf dem Gebiet der gerichtlichen 
Zahnheilkunde am wenigsten ge~rbeitet worden, wie denn iiberhaupt 
die ProblemstelIung und d6sung in tier gerichtliehen Zahnheilkunde 
als demjenigen Gebiet der Gesamtzahnheilkunde, das noeh am meisten 
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in  den Kindersehuhen  steckt, manche  recht  groBe Lficke aufzuweisen 
hat .  I m  folgenden soll versueht  werden, eine dieser Liieken zu fii l len 
dureh ein genaues S tud ium der Verbrennungsersehe inungen  an  Zahnen  
und  Zahnersa tz  u n d  ihrer gerichtsarzt] ichen Bedeu tung  ffir die Iden t i -  
f iz ierung verbrann~er  Le iehen .  

Dal3 die gerichtliehe Zahnhei ]kunde  gerade an  dieser Ste]le ein Deiizi t  
aufzuweisen hat ,  ]~Bt sich unschwer erkli~ren durch die seltene Gelegen- 
heir, verkohl te  Sch~del zu beobaehten  und  ferner dadurch,  dab der  
exper imente l len  N a e h a h m u n g  der nat i i r l iehen Verha]~nisse ziemlieh 
groBe Sehwiedgkei ten  im Wege stehen. I n  der vo rhandenen  L i t e ra tu r  
l i n d e n  wir sowohl Beobach tungen  verkohl ter  Seh~del m i t  ihren  Z~hnen 
bei Brandungl i icken,  wie such  Berichte fiber diesbeziigliehe Labora-  
tor iumsversuehe,  doeh fehl t  diesen letzteren vo l lkommen jede Syste- 
m a t i k  u n d  Methodik. 

Der erste, der im Jahre 1856 die Frage gestreift hat, war Ddgranges. Wir 
tinden bei ibm den Passus- ,,Die wohlerhaltenen Zihne waren in hohem Grade 
briiehig, namentlich die Sehneidez~hne . . . .  die Knoehensubstanz der Zihne wird 
friihzeitiger zerst6r~ als der Sehme]z. . ."  (worauf Sch]erning 1884 besonders wieder 
hinweist). 

Naeh ibm maeht 19 Jahre spiter Fr. Ki~chenmeister - -  unabhingig yon dem 
ersteren --/thnliehe Beobaehtungen, ebenfalls iedoeh ohne irgendwelehe geriehts- 
iirz~lieben Sehliisse zu ziehen. :Er sehreibt: ,,:Die Zihne halten in ihren Alveo]en 
stets sehr ]ange aus; man erkennt sogar ihren Sehmelz. Abet sobald der Sehidel 
zerbrSekelt - -  was schon beim :Durcbfallen dureh den Rest in den Asehenraum 
erfolgt (es handelt sieh um ein l~efera~ tiber die ~euerbestattung) - -  fallen sie aus 
und zerbreehen selbst, so dab es sehr selten geHngt, dergMehen in der Asehe zu 
linden. :Dieses Umstandes wegen raaehte Siemens einmal den Versueh, Zghne 
yon Pl~erden allein und in grSl~erer ~Ienge zu verbrennen. Aueh bier fand sieh 
kein einziger erhaltener Zahn in der Asehe. :Die Z~hne yon jungen Tieren erbalten 
sieh viel besser." 

:Diese beiden Autoren maehten ihre :Beobaehtungen fiber Verbrennungs- 
erscheinungen an den Zihnen gelegent]ieh yon Versuehen, die ganz anderen 
Zweeken dienen sollten. Sie riehteten ihr Augenmerk welter nieh~ darauf und er- 
kannten selbst~ nieht die Bedeutung der yon ihnen angeschnittenen ~rage. :Daher 
gerieten ihre Aufzeiehnungen fiber diesen Punkt alsbald in Vergessenheit. 

E. v. Ho/mann und sein Assistent Zillner waren die beiden ersten, die - -  an- 
geregt dureh die gfinstige Gelegenheit zur ]~eobachtung - -  im Jahre 1881 dies- 
bezfigliehe Aufzeichnungen maehten mit dem :Bewugtsein, dab Verbrennungs- 
erseheinungen an Z~hnen und Zahnersatz unter Umstinden groBe geriehtsirztliehe 
Bedeutung haben k6nnen. 

In den ,,Wiener reed. Bli~tern" berichtet Ho/man~ ganz kurz: . . . . .  die Z/~hne 
ealeiniert, infolgedessen ungemein brSeklig, so dal3 sie schon bei der leisesten 
:Bertthrung auseinanderfielen. Man konnte an Caries denken . . .  falsehe Zihne 
nnd Gebisse kamen in Massen vet . . . "  (Es l~andel~ sieh um einen Abschnitb 
aus dem Berieh~ fiber die l~ingtheaterkaCastrophe in Wien.) 

An anderer Stelle (Wiener reed. Woehensehr.) linden wir yon ttoJmanrt etw~ 
fo/gende Aufzeiehnungen: 

Bei h6chster Verbrennung seien die Z~hne vollkommen weiBgebrannt, tiber- 
aus brScMig und in ihrem Zusammenhang mit den Alveolen gelockert gewesen. 
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Wenn trotz starker Verkohlung des Seh~dels die Z~hne in ihrer Form durch den 
Sehutz der Weichteile erhalten geb]ieben seien, so habe an diesen scheinbar nor- 
malen Z~hnen der Schmelz seinen natfir]ichen Glanz etwas eingebiil~t und sei 
vielfach gesprnngen gewesen. Diese Z~hne habe eine leichte Beriihrung entweder 
zum Abbreehen gebracht oder wenigstens den Schmelz in schaligen Stricken yore 
Zahnbein getrennt. In derartigen F~llen habe dann auf der Bruchfl~che das 
weiBe Emafl sehaff vom schwarzen Dentin abgestochen, weft dieses infolge 
grSl~eren Reiehtums an organischer Substanz leiehter veraschungsf~hig sei. Aul~er- 
dem babe man Zghne mit einem schwarzen oder schwarzbraunen, metalliseh 
glgnzenden Uberzug - -  bestehend aus einem Gemisch yon Kohle und teerigen 
Produkten der trockenen Destillation - -  als Zeiehen fiir die ersten Stadien der 
Verbrennung beobachten kSnnen. Es handele sieh dabei in erster Linie um die 
troekene Destillation der kollagenen Substanzen des Zahnes, wie man sich durch 
Versuche leieht fiberzeugen kSnne. Diese Niederschl~ge seien Arsenspiegeln recht 
ghntich, und man habe sich diese Tatsaehe bei der Untersuchung yon arsen- 
verd~chtigem Mageninh~lt stets vor Augen zu halten. 

Darauf werden diese Vergnderungen der Z~hne in ihrer Bedeutung in Agno- 
szierungsf~llen besprochen und dabei besonders hervorgehoben, dab 1. eine dutch 
die Verbrennung bewirkte AbbrSckelung oder Absprengung ffir einen dureh 
Caries bedingten Defekt gehalten werden kSnne; dal~ 2. ebenso jene dunklen 
Niederschl~ge fiir Caries gehalten werden kSnnten und dal~ 3. umgekehrt cariSse 
Z~hne durch die Verbrennung gebleieht und fiir ehemals gesunde Zghne angespro- 
chen werden m6chten. 

Kurze Zeit darnaeh verSffentlicht Zillner seine Beobachtungen, die er bei 
derselben Ge]egenheit angestellt hat. Im wesentliehen wiederholt und best~tigt 
er die Angaben seines Lehrers, ohne etwas Neues yon Bedeutung zu bringen. 
Er l~tl~t sieh etwa wie fo|gt aus: 

Zungchst Hinweis auf die Loekerung der Z~hne in den Alveolen. Je nach der 
�9 Dicke der natiirliehen Schutzmittel habe man dann Verkohlung des Zahnbeins 

und Br~unung mit Loekerung des Schmelzes gesehen, der aul~erdem meistens 
auch gesprungen gewesen sei. Bei st~rkerer Verbrennung seien die Z~hne ent- 
sprechend starker zerstSrt gewesen, besonders im Kronenteil. Bei direkter Berfih- 
rung mit der Flamme seien im Experiment die Z~hne zerplatzt wie plStz]ich 
erhitzte Krystalle; bloB bei allm~hlichem, stundenlangem Vorw~rmen habe man 
sie unter Erhaltung ihrer Form ealcinieren kSnnen. Diese derart verbrannten 
Z~hne h~tten mehr oder weniger klaffende Spriinge nach allen Richtungen hin 
durehsetzt. Als Vorstadium fiir die weil3e Farbe bei vollkommener Verbrennung 
habe sich eine Blau-Grauf~rbung gezeigt. Im fibrigen sei es sehwierig gewesen, 
grSltere Stiicke der Kronen, die dann oberfl~chlieh noch den natiirlichen Glanz 
gehabt haben, weil~ gebrannt zu erhalten. 

Diese beiden groBen Arbeiten, die auf eigenen Beobachtungen und eigenen 
Versuehen basieren, bilden eigentlich im 19. Jahrhundert d;e gesamte fiber diese 
Frage bestehende Literatur, denn die beiden zuerst aufgefiibrten Autoren kommen 
kaum in Betracht und die auf Ho/mann nnd ZilIner folgenden haben sieh voll- 
kommen auf diese verlassen, ohne den Versueh zu machen, das Bestehende nacb- 
zupriifen, geschweige denn, Neues hinzuzubekommen. Zu erw~bnen w~ren aus 
dieser Gruppe Amogdo, Paltau] und Sch]erning, die in ihren Arbeiten die beiden 
Bahnbreeher wSrtlieh wiedergeben, wobei sie ernent auf die geriehts~rztlich 
wichtigen Punkte besonders aufmerksam machen und diejenigen Faktoren, die 
als Identitatsindices in Frage kommen kSnnen, deutlich hervorheben. 

Erst naeh fund 20 Jahren wird das Problem wieder aufgerollt, und zwar wendet 
sieh ]etzt das Interesse dem Verhaltcn des ,,Zahnersatzes" bei der Verbrennung 
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zu. Amogdo erw/~bnt an einer Stelle ganz kurz: ,,Xfinstliehe Z~hne werden beim 
Erhitzen blau." A. a. O. (Fall Webster) schreibt er, dab Mineralzi~hne infolge der 
Abnutzung etwas Wasser aufnehmen, das sich beim Erhitzen derselben in Dampf 
verwand/e und sie zersprenge. Da im Munde nur die Frontzghne veto Feuer plStz- 
lich getroffen warden, die Backenz~hne aber allmi~hlich, zerspr/~ngen die ersteren sehr 
viel leichter und mehr, da bei den letzteren das Wasser Zeit habe zu entweichen. 

JLepkowski und Wachholz begriinden eine neue Epoche in den Arbeiten fiber 
Verbrennungserseheinungen an Z/ihnen und Zahnersatz, indem sie es im Jahre 
1903 gemeinschaftlich unternehmen, einmal die bis damn bestehende Literatnr 
nachzuprtifen, dann aber vor allem, indem sie experimentell besonders den Ver- 
brennungserscheinungen an Zahnersatz nachspfiren. Sie fiberblieken zwar beide 
den Wert der L6sung dieser Frage fiir die gerichtliehe Medizin, doch lassen ihre 
Arbeiten jedes System und jede Methode vermissen. Auf rein empirisch-experi- 
mentellem Wege stellen sie willktirlich eine Reihe untereinander nieht zusammen- 
h/~ngender Tatsachen koordiniert nebeneinander. Es fehlt /~uBerlich die genaue 
Angabe der Versuchsanordnung mit ihrer Begrfindung; es fehlt innerlich das 
Bestreben, Kausalit/~tsreihen aufzudecken, die fiir konstante Reihen bestimmte 
Scbltisse zulassen. Das Verdienst, das sie sich erworben haben, liegt somit weniger 
in tier Sehaffung positiver Werte als vielmehr lediglieh darin, das Interesse auf ein 
bis dabin ziemlich unberfihrtes Gebiet gelenkt zu haben. 

Soweit in ihren Versuchsprotokollen yon dem Verhalten natfirlieher normaler 
Z~hne die Rede ist, besteht eine so grol~e Anlehnung ~n He/mann und ZiUner, dab 
selbst auszugsweise Wiedergabe unnStig erseheint. Von dem Abschnitt fiber 
Verbrennungserscheinungen an Zahnersatz mSgen nur die Ergebnisse kurz skizziert 
werden: Gold, Platin und ktinstliche Z~hne blieben unversehrt, so dab eine Gold- 
brfieke, die etwas matter und rauher geworden war, gut wiedererkannt werden 
konnte. Von einer Kautschnk-Nicke]inplatte war der Kautschuk restlos verbrannt, 
das Niekelin stark ver~ndert dutch Steigerung der Brfiehigkeit. Amalgamplomben 
liel~en sich nicht wiedererkennen, da das Quecksilber verdampft war und das aus . 
dem Zusammenhang beffeite Gold bzw. Kupfer sich in der Asche verloren hatte. 
Zementplomben erwiesen sieh analog den kiinst]ichen Zghnen als absolut feuer, 
best~ndig, indem s~e durcb das Ausbrennen noch an H~rte gew~nnen und dabei 
blendend weil~ wurden. 

Da keine Y~odi~ikationen tier Versuehsanordnung vorgenommen worden 
sind, konnten die die Ergebnisse bedingenden Momente und Faktoren nicht sicher- 
gestellt werden. 

Leider ist aus der Literatur nicht eindeutig ersichtlieh, wer der Urheber des 
Gedankens gewesen ist, einen verbrannten Zahn mikroskopisch zu betraehten. 
Amogdo wie Paltau] bringen Protokolle fiber einen diesbeziigliehen Versueh, und 
zwal schlieBen beide diese Berichte der wSrtlichen Wiedergabe der Ho]rnannsehen 
und Zillnersehen Untersuehungen an. Da aber in den Originalen weder bei He]mann 
noeh bei Zillner an den betreffenden Stellen etwas fiber eine histologisehe Unter- 
suchung der Z~hne zu linden ist, wird es wahrseheinlieh, dab dieses Originalarbeiten 
,4mo~dos bzw. Paltau[s sind. Da beide Autoren zur selben Zeit fiber die Frage der 
Verbrennungserscheinungen an Z~hnen arbeiteten, ist es sehwer anzugeben, 
wer yon ihnen zuerst an die LSsung dieses :Problems gegangen ist. Doch zeigt, die 
l)bereinstimmung in Inhalt und Form bei beiden, da]~ ein voneinander unabh~ngiges 
Arbeiten auszusehlieBeu ist. :Die Ergebnisse sind in der Zusammenfassung folgende: 

Durch die Verbrennung werden unter allen Umst~nden bei frischen und ~lten 
Z~hnen die DentinrShrcheh unregelm~Biger und weiter. Bei frischen verbrannten 
Z~hnen sind sie jedoch im Sehliff weniger deutlieh, bei alten, verwitterten Z~hnen 
sind sie im Sehliff deutlicher a ls im Sehliff eines frisehen unverbrannten Zahnes. 
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Die Gcdankengs und Arbeitsmethoden sind zum Tell bereits einer Kritik 
unterzogen worden. Ebenso sell noch eine kurze :Kritik an einigen Endergebnissen 
geiibt werden. 

KiJchenmeister betont, dal~ die Z~hne yon jungen Tieren sich widerstands- 
f~higer erwiesen als die Z~hne alter Tiere. Hier ist bei Ubertragung auf mensch]iehe 
Z~hne leieht ein Irrtum m5glich, insofern man in diesem Falle unter ,,jungen 
Z~hnen" nicht ,,Milchz~hne" verstehen daft, d~ diese sich hierin in nichts yon 
alten Z~hnen unterscheiden. Die Beobachtung Ki~ehenmeisters an sich ist aber 
riehtig und h~ngt meines Eraehtens mit dem Umstande zusammen, dab ,,]unge 
Z~hne aueh naeh der Calcination ein diehteres Gefiige besitzen" (Pal!au]). 

Des ferneren sind etw~s verwirrend die Beobaehtungen fiber Bel~ge und deren 
Nomenklatur. Der yon He/mann und Zillner beob~ehtete ,,Metallglanz?', den 
ieh genauer als ,,Messingglanz" bzw. ,,Zinn- oder Zinkfarbe" beschrieben babe, 
ist etwas durchaus anderes als der ,,Peehglanz" (naeh Zillner: ,,Anthraz[tglanz"), 
der sieh im Gegensatz zu dem ersteren nie an den Kronen, sondern stets nur an 
den Wurzeln findet. Uber die ~'rovenienz dieser Bel~ge ist in der Literatur bereits 
ein Irrtum unter|auien. W~hrend es im Original (bei He/mann) riehtig heil~t, 
du/~ sie ,,aus Kohle und teerartigen Produkten" bestehen sollen, zitiert Amogdo 
falsch: . . . . .  aus Kohle oder teerartigen Produkten". 

Dal~ man diese Bel~ge leicht mit Caries verwechse]n kann, habe aueh ich be- 
obaehtet; doch m6chte ieh den Berichten der anderen Autoren noch hinzufiigen, 
dal~ dieses nieht nut des Aussehens wegen, sondern vet allen Dingen aueh der 
Lokalisationwegen vorkommenkann. (Zubeaehten: In  der JugendFissurenearies, 
im Alter Zahnhalsearies!) Die andere Feststellung, dab man aueh durch Ab- 
sprengung bei der Verbrennung bedingte Defekte mit eariSsen verwechseln kSnne, 
ist sicher nieht riehtig, denn der durch Absprengung entstandene tr~gt klar und 
deutlich den Charakter des p15tzlich und gewaltsam erfolgten: Die Bruchfl~chen 
sind glatt, die Kanten scharf und schneidend. Der cariSse Defekt Nil]t die Art 
und Dauer seiner Entstehung vermuten. Die Fl~chen sind rauh, wie angenagt, 
~thnlich der Oberflgche eines Sequesters; die Kanten, die den Eingang zur eariSsen 
HShle bilden, sind unscharf und verwasehen, da das Kaugesch~ft auf mecbanischem 
Wege ihre AbschleJfung bewirkt. 

Ober das Verhalten der Mineralz~hne bestehen in der Literatur Wider- 
spriiche. Wie eingangs erw~hnt, weist Amogclo auf das Zerspringen und 
die Blauf~rbung der MJneralz~hne bei der Verbrennung hin, w~hrend Lepkowski 
und Wachholz die Z~hne ,,vereinzelt und wohlerhalten" im Sehutt gefunden 
haben wollen. 

Nachdem bisher ein kri t iseh-historiseher tJberbliok gegeben wurde 
fiber das, was bis zur S tunde  auf dem in  Frage  k o m m e n d e n  Gebiete 
geleiste~ worden ist, mSge un t e r  Abweichung yon  den sonst  i ibl iehen 
Schemen s tar t  ganz zu Anfang  an  dieser Stel!e die Disposi t ion eingeschoben 
werden, u m  aueh r~umlich  in  engerem Z u s a m m e n h a n g  zu s tehen mi t  
dem Folgenden,  das du tch  seine A n o r d n u n g  eine direkte Verkni ipfung 
mi t  ihr  erfordert.  

Disposition. 
A. Einleitung. 

1. Allgemeine: Die Zahnheilkunde in der gerichtlichen Medizin. 
2. 8"pezietle: Historisches im Sinne einer kri'~isehen Zus~mmenstellung der 

Literatur. 
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B. Hauptteil (=  experimenteller Tell). 
Es werden verbrannt: 

c~) bei versehiedenen Hitzegraden, 
fl) bedeekt und unbedeckt, 
y) versehieden lange Zcit, 
~) bei plStzlieher und ]angsamer Erhitzung, 

�9 s ) in  verschiedenen ,,Feuerarten" (Gas, Spiritus, Benzin, Holz, Holz- 
kohle, Steinkohle, Koks, troekene ttitze). 

~) 
I. Die Z~hne Gesunder. 

1. Bleibende Zi~hne. 
2. Milchz~hne. 

IL Die Z~hne bei folgenden besonderen Zust~nden: 
1. Raehitis, 2. Lues, 3. Tabes, 4. mit Z~hnstein, 5. Gravidit~it, 6. Diabetes, 
7. Raucherbelag. 

b) 
III.  Z/~hne mit Fiillungen: 

1. Zemente: 
a) Sulfatzement ( =  Fletcher), 
b) Phosphatzement, 
c) Silicatzement. 

2. Amalgame: 
a) Kupfcramalgam, 
b) Silberama]gam, 
c) Goldamalgam. 

3. Gold: 
a) geklopft, 
b) als Inlay. 

4. Porzellan. 
5. Zinn. 
6. Guttapercha. 

c) Zghne mit Wurzelfiillungen. 
1. Albrech~sche Wurzelfallung. 
2. Paste. 
3. Paraffin-Thymolspitzen. 
4. Elfenbein-Zementstifte. 
5. Amalgam. 
6. Guttapercha. 

d) 
IV. Ersatzstticke: 

1. Z/~hne. 
2. Platten. 
3. Kronen (und Bracken) aus: 

a) Gold, 
b) Si]ber, 
c) Ersatzmetallen. 

C. SchlulL 
Riickblick und Ausblick. 

Da  im vorliegenden Auszug die Versuchsprotokolle n icht  wieder- 
gegeben werden sollen, erscheint eine Erl~uterung und  weitergehende 
Ausiiihrung der eben skizzierten Disposit ion angebracht  zu dem 
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Zwecke, die le i tenden  Gedanken  fiir die a l lgemeinen Versuchs- 

a n o r d n u n g e n  da rzu tun .  

Von dem naheliegenden Gedanken der Verbrennung yon TierkSpfen wurde 
.Abstand genommen, weft hierbei sowohl die bedeckenden Weichteile (Lippen, 
Wangen, Zahnfleisch) in ihrer Dieke und d~dureh in dem Schutze, den sie den 
Z~hnen zu gew~hren vemSgen, zu sehr yon den entspreehenden Verh~ltnissen 
am mensehlichen Kopfe abweichen, und weil ferner auch die Verh~ltnisse am 
Knochen und den Z~hnen selbst zu versehieden sind yon denen des menschlichen 
Sch~dels. 

Das Resultat einer jeden Verbrennung wird - -  ganz allgemein gesprochen 
abh~ngen zum Teil natiirlich yon der Henge und Art des verbrennenden Objekts, 
zum Tell yon einer Reihe anderer Faktoren, die vielfach durch die W~rmequelle 
bedingt werden. Hat man sich also zum Ziel gesetzt Iestzustellen, wodurch diese 
oder jene Erscheinung bei der Verbrennung verursacht wird, so mul~ man de: 
Reihe nach die einzelnen Komponenten isoliert voneinander zu ihrem Recht 
kommen und dann wechselnde Kombinationen folgen lassen. So zeigt z. B. die 
Disposition unter ]3 yon a bis s, wie bei der Verbrennnng ein und desselben kon- 
stanten Objekts 5 aul3erhalb derselben liegende Hodifikationen mSglieh sind. 
Die. grSBere Ver~nderungsmSglichkeit liegt naturgem~B auf seiten der zu verbren- 
nenden Z~hne Und Zahnersatzstiieke. Eine nochmalige Aufz~hlung dieser MSglieh- 
keiten wird durch die vorangestellte Disposition eriibrigt. Diese so]l nur kurz 
in ihrer Form begriindet werden. 

Sie ist im Prinzip aufgestellt in Anlehnung an die Literatur, um an Hand 
der eigenen Versuehe die Nachpr'tifung des Vorhandenen zu vereinfachen. Unter 
]3 a) sind physiologische, pathologisehe und ~natomisehe Gesichtspunkte beriick- 
sichtigt: physiologische, insofern Hflchz~hne und bleibende Z~hne gesondert werden; 
pathologisehe dadureh, dal~ die Z~hne Gesunder yon denen Kranker getrennt 
behandelt werden, und zwar sind hierbei yon den Krankheiten nur die in den 
Kreis der Betrachtung gezogen, die am Lebenden als Allgemeinerkrankungen 
Symptome an den Z~hnen machen, weft der Gedanke naheliegt, dal] diese Z~hne 
bei der Verbrennung sieh anders verhalten kSnnt~n und dadurch ein als Identit~ts- 
index wiehtiger Rfiokschlul~ gezogen werden kSn~te. ,,Krankheit" ist dabei 
im weitesten Sinne aufgefaBt und daher in der Disposition durch den Ausdruck 
,,besonderer Zustand" ersetzt. Von allen diesen Z~hnen sind aus Grfinden der 
anatomischen Verschiedenheit, die evil. ein verschiedenes physikalisches Verha!ten 
bedingen kSnnte, Vertreter des Frontgebisses und kleine wie grebe Baekenz~hne 
verwendet. 

Ahnlich liegen die Binge bei den Fiillungen unter B b). Auch diese miissen 
zentral liegend und als Konturfiillungen beriicksiehtigt werden, weft in beiden 
F~llen ein voneinander versehiedenes physikaliseh-mechanisches Verha]ten zu 
erwarten steht. 

Um Zuf~lle auszusehalten, werden alle Versuehe dreimal angesetzt. 

Zu l~ct I1, Versuchsreihe I (Versuch 1--4). 
Die zur  Anwendung  k o m m e n d e n  Z~hne s ind ]~nger als 1 Jahr  ex- 

t r ah ie r t  u n d  s t a m m e n  yon  gesunden Ind iv iduen ,  die ~lter gewesen s ind 
als 20 Jahre.  Als W~rmequel le  wird benu tz t  die Spitze der 20 cm hohen, 
n ieh t  leuehtenden,  s tark  b rausenden  ~ l a m m e  eines Bunsenbrenners  
yon  0,8 em Durehmesser.  Die Tempera~ur  einer  Bunsenf l amme h~ngt  
ab 1. yon  der Beschaffenhei t  des Gases, 2. yon  der H6he u n d  Dicke der 

Z. f.  d. ges. ger ich t l .  ~Iedizin. Bd. 2. lz~ 
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J~lamme und 3. yon der zugefiihrten Luftmenge. Die Kons~anter~ 
haltung des ersten dieser drei Faktoren ]iegt aul~erhalb der M6gliehkeit. 
Eine Bunsenflamme yon obiger Beschaffenheit hat  an der Spitze als 
ihrer heil3esten Zone eine Temperatur zwischen 1400 und !600 ~ C, 
doch ist zu beachten, dab ein in diese Flamme hineingehaltener Gegen~ 
stand nieht bei dieser Temperatur verbrennt, denn erstens einmal wird 
die Flamme se]bst durch den k~ilteren Gegenstand abgekfihlt, sodann 
ist der Wgrmeverlust dutch Leitung und Strahlung zu beriicksichtigen, 
Die Erhitzung findet pl6tzlich start  und wird fiber 5 ~ inu ten  ausge- 
dehnt. Verbrannt wird 8ehneide- und Eckzahn, kleiner und grol~er 
Backenzahn. Dabei ergibt sich: 

1. Das Aushalten der Zahne in ihren Alveolen ist auf die grol3e Wider, 
st~ndsf~higkeit der Wurzeln zuriickzufrihren. Ich habe bisher noch nie 
gefunden, dal~ (nach Lelglcowski und Wachholz) ,,der ganze Zahn in weir 
umhergesch]euderte Stiicke zerspringt". Es ist somit in einem Punkte  

2. ein Widerspruch mit der Literatur  zu konstatieren. 
3. Ist die gr61~ere Zcrst6rung im Frontgebil~ nicht nur darauf zuriick- 

zufrihren, da~ die Frontz~ihne dem Feuer mehr ausgesetzt sind als di~ 
Baekenz~hne, sondern auch darauf, dab die Tendenz des Zahnes zum 
Zerbersten proportional ist der Gr6f~e der Zahnmasse und sich somit in 
aufsteigender Linie bewegt vom Schneidezahn fiber den Eckzahn zu den_ 
Backenzghnen. 

Zu Ba 12, Versuchsreihe I I  (Versuch 5--7). 

Verbremmng yon Milchschneide-, Eck- und Backenzahn unter den 
gleichen Kautelen. Ergebnisse: 

1. Milchz~hne sind nieht widerstandsf~higer als bleibende (vgl. di.e 
kritisehe Bemerkung fiber Kiichenmeister !). �9 

2. Werden die Schlul~folgerungen 1 und 3 der I. lgeihe nochmals 
best~tigt. 

3. Ist es nicht mSglich (wie eingeschaltete Versuche an Kiefer~ 
stricken, zu denen ich dutch die Beobachtungen bei Versueh 3--5 an- 
geregt wurde, ergaben), aus besonderen Verbrennungserscheinungen 
im Alveolengrunde, bedingt durch die aus weiten und geraden WurzeL 
kan~len hervorschiel~ende Stichflamme, auf das frrihere u 
eines durch irgendwelche Umst~nde eliminierten Zahnes zu sehliel3em 

4. W~re noch zu erw~hnen die geriehts~rztlieh zw~r belanglose, aber 
doch deutliche Erseheinung, dab die Entwieklung brenzlicher l~ieeh~ 
stoffe bei Mflchz~hnen besser Wahlmehmbar ist als bei b]eibenden. 

Zu Ba 11, Modi/ikation Z, Reihr I I I  (Versuch 8---11). 
Diese Versuchsreihe stellt eine Wiederholung der I. Refhe dar mi~ 

der Ab~nderung der Verbrennungszeit yon 5 au~ 10 Minuten. Die sonstigen 



Verbrennungserscheinungen an Z~hnen und ZMmersatz usw. 199 

Versuchsbedingungen werden gewissenha.ft gegen frfiher konstant  er- 
halten. Es zeigt sich bei diesen Versuchen, da~ durch l~ngere ttitzeein- 
wirkung keine quMitativen, generellen Unterschiede, sondern nur solche 
quant i ta t iver  ~a tur ,  Unterschiede in der Intensi t~t  der Auspragung 
der Verbrennungssymptome geschaffen werden. 

Zu Ba I2 ,  Modi]ikation y, Reihe IV  (Versuch 12--14). 
])as Ergebnis der 10 Minuten langen Verbrennung yon MilchzShnen 

ist das0 dab der Schlul~ aus der II1.  t~cihe auch ftir diese zutrifft. Daraus 
ergibt sich fiir aUe weiteren Versuche eine Vereinfachung yon weit- 
tragendster Bedeutung insofern, als Ab~nderungen der Zeitdauer der 
Hitzeeinwirkung (7 der :Disposition) nicht mehr augewendet zu wcrden 
brauchen, denn die durch sie bewirkten Ver~tnderungen kSnnen an 
Hand  des bis jetzt  Vorliegenden durch Analogiesch]ul~ konstruiert  
werden. 

Zu Ba 11, Modi/ikation (~, Reihe V (Versuch 15--18). 
Die ~ul~eren Versuchsbedingungen bleiben konstant  bis auf das Mne, 

da[t bei diesen Versuchen im Gegensatz zu frfiher nicht plStzlich, sondern 
allm~hlich erhitzt wird, wobei sich dann nachstehende 4 Tatsachen 
ergeben : 

1. Die brenzlichen Geriiche treten nicht nur an Milchzi~hnen s tark  
auf, sondern auch an bleibenden Z~hnen, sofern diese allm~hlich er- 
hi tzt  werden. 

2. Die bereits friiher erw~hnte Stichflamme zeigt sich nicht nur an 
einwurzeligen Zi~hnen, sondern fiberall da, wo ein weiter, gerader Wurzel- 
kanal  vorliegt, z .B .  also auch an den palatinaleu Wurzeln oberer 
Molaren. (Sie hinterl~[~t abet  auch in diesem Falle keine Spur am Boden 
der Alveole, wcshalb Riickschliisse aus dem Aussehen der leeren Alveole 
auf das friihere Vorhandensein eines Molaren auf dieser Basis nicht 
mSglich sind, ebensowenig wie bei Schneide-, Eckz~hnen und einwurzeli- 
gen Pr~tmolaren. ) 

3. Es wird nie vorkom~en ,  daI~ ein bleibender Zahn, der mit  der 
offenen Flamme direkt in Beriihrung gekommen ist - -  und sei dieses 
noch so al]m~hlich e r f o l g t - - ,  eine unversehrte Krone besitzt. Sollte 
man eine solche im geSffneten Munde ciner verkohlten Leiche bemerken, 
so h~tte man sofort an einen Stiftzahn zu denken, bei mehreren neben- 
einander an ein Gebil]. 

4. Die Verbrennungserscheinungen sind bei allmi~hlicher Erhitzung 
genau dieselben wie bei plStzlicher Erhitzung, nur t reten sie parallel 
der langsameren Erwih-mung langsamer ein, so dal] als weitere Verein- 
fachung ffir die folgenden Versuche an bleibenden Z~hnen die ModJ- 
fikation ~ ausgeschaltet werden kann mit  dem Grundsatz, die Kreise 
nach und nach immer enger zu ziehen. 

14" 
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Zu Ba 12, Modi/ikation ~, Reihe VI (Versuch 19). 
Da sich bei den bisherigen Versuchen mit Milchz~hnen (Reihen I I  

und IV) - -  abgesehen yon der yore Schneidezahn fiber den Eckzahn 
zum )/[olaren steigenden Tendenz zum Zerbersten - -  keine Unterschiede 
gezeigt haben, die innerhMb dieser einen Zahngattung auf anatomischen 
Verschiedenheiten beruhen k6nnten, so wird die vorliegende l%eihe VI 
vereinfacht, indem sic auf einen Versuch, n~mlich die Verbrennung 
des Milcheckzahnes reduziert wird. Ich habe diesen ausgew~hlt, well 
er als zwischen dem Schneidezahn und ~olaren stehend als Prototyp 
eines lVIi]chzahnes iiberhaupt angesehen werden kann. - -  Aus eben 
diesem Versuch geht nun hervor, dag SchluB 4 der Reihe V auch auf 
5Iilehz~hne zutrifft, weshMb also ~ der Disposition in Zukunft ganz 
beiseite gelassen werden kann. 

Zu Ba I, 1 und 2, Modi/ikation a, (Versuch 20). 
Im folgenden sind di e beiden Begriffe ,,Versuchsreihe" und, ,Versuch" 

identisch, da - -  durch die Anordnung begriindet - -  die bisher nachein- 
ander angesetzten Versuche gleichzeitig nebeneinander ab]aufen. Die 
Ab~nderung ]iegt dieses Mal in der Temperatursteigerung. Urn eine 
hShere Temperatur herbeizuffihren, Ms sic sich mit  dem Bunsenbrenner 
darstellen l~gt, erscheint zun~chst das Gebliise Ms die gegebene W~rme- 
quelle. Doch unterscheidet sich dieses yore Bunsenbrenner nicht da- 
durch, dag seine Flamme eine hShere Temperatur h~tte als die des 
Bunsenbrenners, sondern ledig]ich dadurch, dab sie in allen Zonen 
gleich heig ist. Es kommt also zur Herbeiffihrung einer h6heren Tem- 
peratur nicht so sehr darauf an, eine mSglichst ieistungsf~hige W~rme- 
quelle zu haben als vielmehr darauf, die produzierte W~rme zusammen- 
zuhMten. Daher war der Ausgangspunkt das Bestreben, die Tempe- 
ratursteigerung nicht herbeizuffihren durch Steigerung der ,,W~rme- 
produktion",  sondern durch Herabsetzung des ,,W~rmeverlustes" 
durch Strahlung und Leitung dadurch, dag die Z~hne in kleine, finger- 
hutartige Schamottetiegelchen yon 2 mm Wanddicke eingebracht 
werden. Die auf diese Weise unter sonst den gleichen Bedingungen 
wie friiher verbrannten Z~hne ]assen erkennen, dab die Temperatur- 
steigerung fast ebenso wirkt wie eine Verl~ngerung der Zeitdauer der 
t t i tzeeinwirkung: Die Zerst6rungen werden durch hShere .Temperatur 
gesteigert mit dem Unterschiede gegenfiber der l~ngeren Verbrennungs- 
zeit, dab die eigentliche Calcination an den Zahntrfimmern nicht so 
welt vorgeschritten ist. Trotzdem ist die Brfichigkeit dieselbe wie in 
l~eihe I I I  und IV. An dieser Stel]e mSge darauf hingewiesen sein, dab 
durch die Verbrennung nicht nut  der Widerstand des Zahnes gegen 
Dehnung und Biegung, sondern auch sein Widerstand gegen Druck 
und Zug herabgesetzt wird, weshMb der Ausdruck ,,briichig" besser 
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dureh ,,morseh" zu ersetzen w~re. Im Original der Dissertation babe 
ich ftir sp~tere Arbeiten an Hand yon Zeichnungen l~ichtlinien fiir die 
Versuehsanordnungen ausgearbeitet, die eine genauere Messung der 
diesbeziigliehen physikaliseh-meehanisehen Verhi~ltnisse an normalen 
(evtl. wiehtig fiir die Frage des Verlustes der Zi~hne dutch Traumen !) 
und  verbrannten Zi~hnen gestatten sollen. 

Zu Ba 1, 1 und 2, Modi]ikation a + 8, (Versuch 21). 
Dieser Versueh bringt niehts wesenflieh Neues auBer einer Be- 

st~tigung der Literatur  in vielen Punkten. 

Zu Ba, I1 ,  Versuchsreihe I X  (Versuch 22 25). 
Es kann unter Umsti~nden der gerichtliehen Medizin die Aufgabe 

zufaUen, festzustellen, ob eine verbrannte Leiche erst Iange Zeit naeh 
d im  Eintr i t t  des Exi tus  verbrannt  worden ~st oder ob das betr. Indi- 
viduum eben erst dutch die Flammen den Tod gefunde~ hat. ~ a n  kann 
hierbei daran denken, dab vielleicht zwisehen den Verbrennungser- 
seheinungen an aiten Zahnen und denen frisehtr Z~hne Untersehiede 
bestehen, die zur L6sung dieser Aufgabe verwertet  wtrden k6nnen. 
Dieser Gedankengang ist der AnlaB zu den folgtnden Versuehsreihen. 

Die Anordnung ist dieselbe wie in Reihe I I I  und IV. Die Z~hne 
wurden mit der Wurzel in physiologischer Ringerl6sung unter kon- 
tinuierlieher Einspeiehelung der Kronen aufbewahrt, so daft sit friseh 
extrahierten gleiehzusetzen sind. Es stellte sieh bei der Verbrennung 
derselben folgendes heraus : Ist  jemand bei lebendigem Leibe verbrannt,  
so werden die Z/~hne auffallend stark zerst6rt sein und in selteneren 
F/illen in der Alveole sitzen; ist ein Kadaver verbrannt, so werden die 
Z~hne an sieh besser erhalten und eher noch im Kiefer sein. (Bei dieser 
Beurteilung mug nach dem ~riiher Gesagten die Sti~rke und Zeifdauer 
der Hitzeeinwirkung ann~thernd richtig taxiert  werden.) Milchziihne 
neigten in fristhem Zustande ebenfa]ls zu gr6Berem Zerfall, doth waren die 
Untersehiede gegeniiber dem Verhalten der alten, troekenen Milehz~hne 
nieht ganz so ausgepr~igt, so dab ich bei verbrannten Kinderleichen nieht 
mit Sieherheit den fragliehen Umstand w/irde diagnostizieren k6nnen. 

Zu Ba 11, Modi/ikation a (Versuch 26.). 
Dieser Versuch macht eine Einschr~nkung des aus d t r  vorigen Reihe 

gezogenen Schlusses notwendig, sofern dureh ihn trwiesen wird, dab 
alte, troekene Zi~hne der offenen Flamme besser als troekener Hitze 
widerstehen, dab umgekehrt  ffisch extrahierte Zi~hne der trockenen 
I-Iitze besser als der offenen Flamme widerstehen. Vorbedingung fiir die aus 
dem Aussehen der Zi~hnt gestellte Diagnose, ob t in  Kadaver odtr  ein 
lebtndes Individuum verbrannt  ist, ist mithin die Kenntnis yon der ,,Art" 
der Verbrennung. 
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Zu Ba I, 1 und 2, Modi/ikation a -4- (~ ( Versuch 27). 
Bei mehr als der fiblichen 3maligen Wiederholung dieses Versuchs 

zeigen sich ziemlich groBe Schwankungen der Ergebnisse, so dab es mir  
fraglieh wird, ob der Sehluft aus dem 26. Versuch nicht vielleicht doch 
nur rein theoretisches Interesse behalten muG. Eine praktisch mi t  
Sicherheit verwertbare Grenzlinie lgBt sich kaum ziehen. 

Zu Ba I, 1 und 2, Modi/ikation fl (Versuch 28). 
Das Bestreben ist im folgenden, eine mSglichst naturgetreue ex- 

perimentelle Wiedergabe der Mundverhgltnisse darzustellen. Von 
der Verbrennung yon TierkOpfen wurde aus frfiher angeffihrten Grfinden 
Abstand genommen. Die Z~hne werden eingespeichelt und in Fleisch 
yon der Schiehtdecke der Lippen und Wangen eingewiekelt. Es handelt  
sich e inmal  darum, das Verhalten der Zghne selbst unter diesen ver- 
gnderten Bedingungen zu beobaehten; zweitens jedoch auch darum, 
die evtl. Spuren zu linden, die der verbrennende Zahn an dem Fleiseh 
in seiner Umgebung zurfickl~f3t, urn bei Fehlen eines Zahnes an der 
Umgebung gewissermal3en ablesen zu kSnnen,-ob an der betr. Stelle 
t in  solcher gestanden hat. Da in der Wirklichkeit ein allmghliches 
Verbrennen - -  falls nicht der Selbsterhaltungstrieb infolge der Be- 
tgubung dutch Verbrennungsgase verniehtet  oder sonst irgendwie 
die Flucht  vor dem Feuer verhindert  ist - -  selten vorliegt, so wird in 
engster Anlehnung an die Wirkliehkeit  und dem Charakter der sonstigen 
ganzen Versuchsanordnung entspreehend plStzlich erhitzt. Das Ver- 
suchsprotokoll l~ftt eindeutig den Schluf~ zu, dab bedeckende Fleiseh- 
massen einen Schutz ffir den Zahn darstellen und daf~ ferner die Z~hne 
unter gfinstigen Umst~tnden sehr wohl Spuren in Gestalt einer t tohlform 
am Fleisch tier Umgebung zurficklassen kSnnen. 

Zu Ba I, 1 und 2, Modifit~ation fi (Versuch 29). 
Ffir die Anstellung dieses Versuches war mir  mal3gebend der Ge- 

dankengang in I~eihe I X  (Versuch 22--25). Ob die LSsung des frag- 
lichen Problems auf diesem Wege mSglich ist, erscheint auch hier 
mindestens zweifelh~ft, sodaB ich es fiir das ra tsamste  ha re ,  zum 5/Ii- 
kroskop ~seine Zuflucht zu nehmen; diese ~e thode  hat  natiirlich den 
~qachteil, dab mindestens ein Zahn entfernt  werden muir, wodurch das 
Bild der Mundh6hle eine Ver~nderung erfi~hrt. 

Als Schlul3betrachtung des Abschnittes Ba I ,  1 und 2 der Disposition 
mSchte ich noch kurz erw~hnen die Endergebnisse der im Original aus- 
ffihrlich dargestellten Versuche fiber die verschiedene Wirkung der unter 
der Disposition aufgeffihrten, m6glichen Ab~nderungen der , ,Feuerar ten".  

Die Verbrennung in trockener I t i tze wurde bereits gestreift in allen 
F~llen unter a der Disposition (Temperatursteigerung dutch Scha- 
mottetiegelchen). Die Spiritus- und Benzinflamme bewirkt  infolge ihrer 
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geringeren W~rmeproduktion dieselben Erseheinun~en wie die all- 
m~hliehe Verbrennung in der Gasilamme. Holzkohle vermag ~hnlich 
der Fleischkohle einen hohen Schutz zu gew~hren. Im Gegensatz dazu 
sind im Steinkohlenfeuer, wahrscheinlich durch hghere Temperatur, 
die ZerstSrungen gesteigert. Die in einer yon diesen Feuerarten ver- 
brannten Z~hne sind ferner im allgemeinen dunkler als sonst, besonders 
bei Holzkohle und Steinkohle, davon die ersteren gl~nzend, die zwei~en 
matt.  Koks macht dieselben Erscheinungen wie Holzkohle. 

Sod~nn seien noch die Resultate einiger Untersuchungen yon zum 
Tell rein theoretischem Interesse, zum Tei] aber yon groBer praktischer 
Verwendungsm5glichkeit mitgeteilt. Lep/~owslsi und Wachholz erw~hnen, 
d~B der Zahn ,,nach der Verbrennung leichter ist als zuvor". Nach 
meinen Untersuchungen, die far diese ~rage 110 einzelne Versuehe urn- 
fassen, betr~gt der hier angedeutete Gewichtsverlust rund 15%, und 
zwar auch bei Milchz~hnen und denen in der Disposition unter Ba I I  
1--6 stehenden. 

Fiir die Herkunft  der VerbrennungsbelSge sind 3 MSglichke~ten 
vorhanden: 1. Sie bestehen aus Kohle; 2. Sie bestehen aus Teeren und 
3. sie bestehen aus einem Gemisch beider. Da sie sich ohne Aschen- 
rtickstand verbrennen ]assen, miissen sie yon organischen Substanzen 
ihren Ausgang nehmen. Kohle ist sicher dabei beteiligt und entsteht 
bei der Verbrennung des Periodontiums bzw. der Nasmytschen Mem- 
bran. Da sich auBerdem dutch verdiinnte Laugen (Natr. bicarb, und 
2proz. SodalSsung) Teere nachweisen lassen, ist die subjektiv be- 
griindete Annahme Ho]manns objektiv siehergestellt. 

Von praktischem Nutzen ist im Gegensatz zu den zwei bisher an- 
gefiihrten Dingen die , ,Fixation" der verbrannten Z~hne, denn einmal 
ist zweifellos, daft bei aller verh~ltnism~Big groften Regellosigkeit Mle 
Z~hne bei jeder Art von Verbrennung sehr briichig (,,morsch" !) werden 
und dab zweitens diese morschen Z~hne in Agnoszierungsf~llen als 
Identit~tsindices yon Wiehtigkeit sein kSnnen. Zur Fixation kommen 
in Frage Fliissigkeiten, die yon den hydrophilen verbrannten Z~hnen wegen 

�9 groBerLeiehtfliissigkeit gut aufgenommen werdenkSnnen (cl~ es nicht mSg- 
lieh ist, die Z~hne in eine LSsung einzubringen, muB die betr. Substanz so 
leichtfliissig sein, dab eJn Tropfen, der mittels Glasstabes durch leiseste 
Beriihrung an den Zahn gebracht wird, aufgenommen werdenkann), die 
dann schnell ui~d gut erh~rten und dabei die, Farbe des Zahnes mSg- 
lichst wenJg ver~ndern. Es sol| durch das Fixationsmittel  nicht nur 
eine sehiitzende Htille um den Zahn gebildet werden, sondern es sell 
das ganze Gewebe durehdringen und dadureh das Gesamtgefiige mSg- 
lichst wieder zu seiner friiheren Beschaffenheit bringen. Es sind ver- 
wendet worden die im technisehen Labor~torium des Zahn~rztes ge- 
br~uchlichen ~u Rotes Modellierwaehs, gelbes Biftwachs, 
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blaues Gul~wachs, die s•mtlich den Vorteil haben, schnell zu erstarren 
und infolge Applikation in warmem Zustande gut einzudringen. Ihr 
Nachteil liegt darin, dab sie nicht sofort am Sehauplatze eines ]3rand- 
ungliieks angewendet werden k6nnen, solange die zu fixierenden Z~hne 
noeh heiB sin& Aul~erdem wurden erprobt Kollodium, Sehellaek- 
16sung, Gummi-arabicum-L6sung nnd ~Vasserglas. Die Waehsarten 
haben mehr eine ,,klebende", die anderen Substanzen mehr eine ,,kit- 
tende"  Wirkung. Von ihnen allen gebtihrt entschieden dem Wasser- 
glas d t r  Vorzug, nieht nur an Z~hnen selbst, sondern auch bei der Fixa- 
tion yon Hohlformtn (Zahnabdrticken). Wasserglas dringt gut t in  und 
maeht die innert  Struktur steinhart. Es ~ndert weder die Farbe noch 
die Oberfli~ehenbeschaffenheit des Objekts, da es vollkommen dureh- 
siehtig ist und sieh dieser dieht ansehmiegt. 

Im Ansthlul~ hieran habe ieh 2 Verfahren ausgearbeittt ,  die fixierten 
Negative auszugitBen und itadureh in Positive zu verwandeln, wodurch 
einzelne Absehnitte des Gebisses in der Frontansieht rekonstruiert  
werden k6nnen. Beide erfordern groBe ~bung und Gesehieklichkeit 
und fallen meines Erachtens am ehtsten in das Arbeitsgebiet des techniseh 
geschulten Zahnarztes ; doeh sind sie sichtr entwicklungsf~hig und haben 
yon der P~axis und Erfahrung Verbesstrung und weitere Vervoll- 
kommnung zu trwarten. 

Von ebenso grol~er Bedeutung wie die Fixation der Z~hne und I-Iohl- 
formen sowie die Darstellung der Positive seheint mir die Auffindung 
einer unterseheidenden I{eaktion zwisehen verbrannten und eari6sen 
Stellen zu sein, die nach allen Literaturangaben und t igntn  Versuehen 
tibereinstimmend leieht miteinander zu verwechseln sind. - -  Man kann 
in diesem Bestreben yon zwei Grundsiitzen ausgehen. Der eine ist, 
die Caries unvtri~ndert zu lassen und die Nitdersehl~ge zu vtr~ndern, 
der andere, diese unveri~ndert zu lassen und die Curies zu bleiehen. 
Aus versehiedenen Grtinden (s. Originalarbeit) habe ieh reich fiir 
den letzteren Weg entsehieden. Von allen in Frage kommenden oxy- 
dierenden Substanzen habe ieh naeh vielen Versuehen XClOs -}- H2So~ 
als das ZweekmiiBigste gefunden. 

Da bei Laboratoriumsungliieken die verbrannten Zghne aueh mit  
ehemisehen Agentien in Bertihrung kommen k6nnen, habe ieh im 
Experiment diesen Full dargestellt dureh Verwendung je t in ts  Ver- 
treters d t r  wiehtigeren Chemikaliengruppen und habe ilabei gefunden, 
dai3 die AgnoszierungsmSgliehkeit hierdureh nieht wesentlieh beein- 
tr/~ehtigt wird. Nur HC1 vermag in der Xi~lte und I-Iitze, I-I2SO a nut  
in der I{itze, das Bild der Mundh6hle dutch Aufl6sung der verbrannten 
Zahne in ein sehwarzes Pulver m kiirzester Zeit stark zu vergndern, 
so dab die T~tigkeit des Zahnarztes als geriehtlieherSaehverstgndiger 
dadureh illusorisch werden wiirde. 



Verbrennungserscheinungen an Zghnen und Zahnersatz usw. 205 

Zu Ba II ,  1--7, Reihe X V I I I  (Versuch 40 und 41). 
Diese Versuehsreihe zeigt, da$ es nicht  mSglieh ist, aus dem 

Bilde der Verbrennung an den Z~hnen auf Rachitis,  Lues, Tabes, Dia- 
betes und Gravidit~t  zu sehlieBen. Zahnstein ist meistens zu erkennen; 
er  verh~lt sich ~hnlich wie das Zement.  Nur ist er entsprechend seinem 
grSBeren Reichtum an organischer Substanz leiehter verasehungsf~hig 
und eilt in seinen Verbrelmungserseheinungen denen am Zahn gewisser- 
rnaBen voraus. Es sind Verwechslungen mSglich nach der Oberfl~ehen. 
beschaffenheit mi t  verkohlten Weichteilen, naeh der Farbe rnit Zement- 
lamellen. Entschieden schwerer ist die Diagnose: Friiher Raueher- 
belag! Denn 1. wird meistens der Schmelz, der diesen trug, abgesprengt;  
2. wird in sehr vielen F~illen bei geniigend weir vorgesehrittener Ver- 
brennung der Raucherbelag, falls der Sehmelz erhalten bleibt, gebleicht 
und 3. wird ebensooft bei weniger welt vorgeschrittener Verbrennung 
der Raucherbelag verdeckt  dutch Kohle und teerige Produkte.  

Zu Bb I I I ,  la, Reihe X I X  (Versuch 42--44). 
Die Versuche diese Reihe beweisen, dab es in ganz seltenen F~]len 

gelingen kann, aus einer Gelbf~rbung des. Zahnes und evtl.  zuriickge- 
bliebenen Staubresten des Fletchers auf eine vorhanden gewesene 
Fletcherfiillung zu sehlieBen. Meistens jedoch wird die Gelbf~rbung 
beim Erkal ten wieder zuriickgehen und meistens werden keine Rudi- 
mente der Ftillung mehr vorhanden sein. Ebenso schwierig wird es sein, 
aus der Form der unter Umst~nden teilweise erhaltenen Krone auf das 
Vorhandengewesensein einer Fleteherftillung zu schlieBen, da sieh Flet- 
cher iiberall einfiihren l~Bt und keiner besonderen Kavit~tenpr~pa-  
rat ion bedarf. Herausgefallene Fiillungen endlich werden wegen ihrer 
groBen Verg~nglichkeit schwer in der freien MundhShle zu linden sein. 
Am Fleiseh der Umgebung zeigten sieh nie Fletcherspuren. Dal~ Flet- 
cher durch  die Verbrennung seine Klebkraf t  einbiiBt, erkl~rt sich daraus, 
dab die bindende Substanz in ihm als organisehe Substanz (es hande]t  
sich urn Gurnmi arabieum) verbrennt.  

Zu Bb I I I ,  lb, Reihe X X  (Versuch 45--47). 
Phosphatzementfiil lungen kSnnen zwar - -  entgegen meinen Er- 

wartungen - -  nur in den seltensten Fg]len die Xronen der Z~hne vor 
dem Zerbersten bewahren, doch wird man sic meistens iln Zusammen- 
hang mit  dem Zahn linden. Sollten sie sich yon diesem getrennt  haben, 
so wird die Form ihrer friiheren Basis am Zahn auf das friihere Vorhan- 
densein einer Fiillung fiberhaupt, der weiBe Staubbelag auf das frtihere 
Vorhandensein speziell einer Phosphatzementfiil lung hinweisen. Die 
Y~il]ung se]bst wird man dann wegen ihrer groBen Resistenz gegen 
Hitzeeinwirkung sicher noch irgendwo in der ~[undhShle auffinden 
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k5nnen. In  beiden Fallen: Am Z~hn und yon diesem getrennt  sehen 
Ffillungen dieser Art der verbrannten  Zahnsubstanz t~usehend ~hnlich, 
weshalb man sich vor Verwechslungen mi t  Zahntr i immern zu hiiten 
hat. (H~rte !) 

Zu Bb II I ,  lc, Reihe X X I  (Versuch ~8--50). 
Aus dieser Versuchsreihe lassen sich folgende Sehlfisse ziehen: 
1. Da die Silieatzementffillungen nach der Verbrennung in ihrer 

Farbe aul~erordentlich dem Zahn selbst gleichen, und da sie ferner als 
edelste unter  den Zementen infolge ihrer geringen Sehrumpfung bei der 
t t i tzeeinwirkung keine Spalten zwisehen sieh und dem Zahn entstehen 
lassen, erfordert ihre Entdeckung gro•e Aufmerksamkeit ;  

2. wird man sie bei nieht zu starker Verbrennung meistens noeh im 
Zusammenhange mit  dem Zahn sehen. 

3. Sollte dieser gelSst sein, so da~ man in der freien Mundh5hlenach 
der Ffillung suehen mu~, so kann m ~  sich hierbei nicht auf die Farbe, 
sondern nur auf die Form und H~rte  der Ffillung verlassen, wobei be- 
zfiglich der Form zu beachten ist, da~ alle Fiillungen, die aus plastisehem 
Hater ial  hergestellt sind, das sich nieht mit  dem Zahn verbindet,  wie 
z. B. Silieatzement und alle Amalgame, zum Zwecke ihrer I~etention 
, ,Kegelform" - -  natiirlieh nicht im m~thematischen Sinne des Wortes - -  
haben. 

Zu Bb II I ,  2a, Reihe X X I I  (Versuch 51 und 52). 
Von Kupferamalg~mffillungen wird dutch diese Versuehsreihe er- 

mittelt ,  da~ sie au~erordentlich hohe Hitzegrade (Tiegelofen!) vertragen 
kSnnen, ohne nach 3/4 Stunden dutch Unseharfwerden der K~nten 
aueh nur den Beginn des Schmelzens anzuzeigen. (Widersprueh mi t  
Lepkowslci!) Nach der Trennung vom Zahn werden sie nach Farbe, 
Form, H~rte und Gewieht unschwer aufzufinden sein. Bei nieht zu 
grol~er Hitzeeinwirkung kSnnen Spuren yon gelbem HgO bei frischen 
Fiillungen (bei alten Fiillungen dieser Art sind die HgO-Bel~ge rot!)  
am Zahn selbst fast  immer, am Fleiseh der Umgebung weniger h~ufig 
auf das einstmalige Vorhandensein einer Kupfer~malgamffitlung hin- 
weisen. Bezfiglich der Gelbf~rbung bei frisehen und P~otf~rbung bei 
alten Kupferamalgamffil lungen ist zu sagen: H a t  der untersuchende 
Zahnarzt  die Behandlung selbst ausgefiihrt, so wird er sieh an Hand  
seiner Aufzeichnungen auf das zu Erwartende einzustellen haben; hat  
er nieht selbst behandelt,  so kann er umgekehrt  aus dem Aussehen 
der Niederschl~ige Riickschlfisse ziehen auf das Alter der Ffillung. 

Zu JBb II I ,  2b, Reihe X X I I I  (Versuch 53 und 54). 
Silberamalg~mffillungen widerstehen dem Feuer recht sehlecht. 

Da sie aueh keine Spur am Z~hn hinterlassen, aul~er in ganz seltenen 
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Fi~llen einer meta.llischen Hg-Spur, wird es stets schwer sein, eine bet 
Lebzeiten des Individuums vorha.nden gewesene Ffillung dieser Art 
na.chzuweisen. Von den Goldamalgamfiillungen gilt dasselbe. 

Somit kann ma.n yon den Ama.lgamen iiberaupt zusa.mmenfassend 
sa.gen, da!~ sic nicht die Widersta.ndsfi~higkeit gegen Flammenhitze 
haben, wie ma.n sic yon einem Metall erwartet. Dieses ha.ben bereits 
vor mir Lepowslci und Wachholz betont;  doeh ha.ben beide offenbar die 
~uf~erhalb der Fiillung liegcnden, postmortal anwendbaren dia.gnosti- 
schen Stiitzpunkte (Hg- und HgO-Bel~ge) nieht erkannt. 

Bet Gold und Porzellan fa.nd ich die nhmlichen Ergebnisse wie die 
beiden soeben a.ngefiihrten Autoren. 

Zu Bb I I I ,  5, Reihe X X V I I I  (Versuch 61 und 62). 

Es bewcist diese XXVIII .  Versuchsreihc, dal~ bet Zinnffillungen 
eher gls bet Ama]gamfiillungen (~bgesehen yon Kupferamalgam) die 
Wiedererkennung mSglieh ist. Man wird die Zinnfiillungen beobachten 
in der Farbe wenig, in der Form unverandert.  Sollten sic sich vom Zahn 
getrennt ha.ben, so wird ihre Auffindung im Munde keine Schwierig- 
keiten machen. Unter Umst~nden ist es nicht gusgesehlossen, dab ab- 
gesplitterte Zinnlamellen, die sieh durch gelbere TSnung yon Hg-Belhgen 
bet Am~lgamffillungen unterscheiden, in der friiheren HShle die Art 'der  
Fiillung verraten. 

Zu B b I I I ,  6, Reihe X X I X  (Versuch 63 und 64). 

Von Guttaperehaftillungen l~Bt sich durch den 63. und 64. Versueh 
konstatieren, da.B sie bet starker Verbrennung restlos verschwinden 
und keine MSglichkeit bieten, guf ihr frfiheres Vorhandensein zu schliel~en. 
Bei geringerer oder kiirzerer Hitzeeinwirkung weisen jedoch im Original 
mehrfach genauer besehriebene Belhge, zu deren Erkennung man den 
Geruchssinn verwenden kann (vgl. Verbrcnnung yon Kautsehuk- 
pla.tten!), auf die friihere Gutta.perchaffillung bin. 

Zu B b IIIc, 1--6, (Versuch 66--70). 
Zum Zahnersatz iiberhaupt und speziell zu den Ffillungen im weiteren 

Sinne gehSren a.uch die Wurzelfiillungen, ein Umsta.nd, der bisher in 
der Literatur  nirgends entsprechend gewiirdigt worden ist. 

Von ihnen kann wiedererka.nnt werden bet ga.nz schwueher Ver- 
brennung Albrechtsehe Wurzelfiillung an ether Rosaf~rbung des Ka.nal- 
innern; dieses ist jedoch nicht eine dutch die Verbrennung hervorge- 
rufene Erscheinung, sondern im Gegenteil eine yon ihr verschonte, die 
bet dieser Art yon Wurzelfiillung im L~ufe der Zeit normaliter eintritt .  
Die gebrguehlichste Paste, entha.]tend Zinkoxyd, Thymol und Glycerin, 
ist nach der Verbrennung zu diagnostizieren an Geruch und Gelb- 
f~rbung (cave Verweehslung mit HgO- und Fletcherspuren!). Paraffin- 
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thymolspitzen sind mit weniger grof3er Sicherheit am Glanz der Kanal- 
w~nde (Thymolspiegel!) zu erkennen. Amalgam liefert als Wurzel- 
ffillung - -  da zu diesem Zwecke stets Kupferamalgam verwendet wird - -  
einen festen AusguB des Kanals und bewirkt oft aul~erdem am Kanal- 
eingang Gelb- bzw. Rotf~rbung. Elfenbeinzementstifte t~uschen da- 
dutch, dab der Kanal mit schwarzer Elfenbeinkohle geffillt ist, ~'ehlen 
des Kanals dttrch Verkalkung bei alten Individuen vor. Auf der Bruch- 
fl~che imponiert das Zement als heller Ring. Guttapercha verh~tlt sich 
im VC'urzelkanal wie als Ffillung. Nach meinem Daffirhalten mul~ man 
sich hfiten, die vom mattsehwarzen Guttapercha freien und daher 
gl/~nzenden Stellen an den Kanalw~nden mit dem ,,Thymolspiegel" 
zu verwechseln. (Gerueh!) 

Zu Bd lV,  1--3, a, b, und c. 

Die Ergebnisse meiner Untersuehungen fiber das Verhalten kfinst- 
lieher Z~hne stehen im Widerspruch mit Amo~'do und deeken sieh mit 
Lepkowski und Wachholz, insofern ich Blauf~rbung und Zerspringen 
nie beobaehtete. Es warden verwandt Z~hne der l~irmen Asch, de Trey, 
~u Biber, Wilde und Kfigemann/ Die Faktoren, die ffir das 
Zerspringen verantwortlioh gemaeht werden k6nnen: Abkauung, als 
~olge davon Flfissigkeitsaufnahme, sodann die yon mir herangezogenen 
Momente der ehemisehen Speichelwirkung und K6rpertemperatur bei 
lange getragenen ~ineralz~hnen, liel3 ich in komplizierten Versuehen 
isoliert voneinander and dann in wechselnden Kombinationen ein- 
wirken, ohne dab die Z~hne bei sp~terer Verbrennung blau wurden 
oder zersprangen. Die Beobaehtungen Amo~dos lassen sieh mithin nut 
erkl~ren dureh ein zu seJner Zeit anderes Herstellungsverfahren der 
kfinstliehen Z~hne. 

Beziiglich des Verhaltens des anderen sonst fiblichen Zahnersatzes 
stimmen meine Beobachtungen ebenfalls im allgemeinen mit denen 
yon Lepkowski und Wachholz fiberein, doeh habe ich bei verbranntem 
Kautschuk ~thnlieh wie bei Guttapercha auf die M6glichkeit der ~u 
erkennung durch' den Gerueh hingewiesen. 

C. SehluB. 
In vielen F/~llen wird die Photographie und vielleicht sogar die l~6nt- 

genphotographie noch einspringen kSnnen, wenn z. B. ein verkohlter 
Sch~tdel zu stark verbrannt ist, um ein gewaltsames 0ffnen der Kiefer, 
die dutch die gesehrumpften Weichteile zusammengeprel3t werden, 
auszuhalten. Ein vorsichtiger Transport zum R6ntgenapparat, mit 
dessen I-Iilfe Metallffillungen, metallisehe Wurzelffillnngen, Kronen, 
Brficken, Metallplatten, Regulierungsapparate, fehlende Z~hne, Stellungs- 
anomalien usw. festzustellen sind, wird oft noch mSglich sein. 
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Alle meine  Versuche u n d  alles bisher hierfiber Geschriebene ha t  in- 
dessen nu r  d a n n  Wert ,  wenn yon  zahngrzt l icher  Seite gewissenhaf~ 
auch die k le ins ten  Kle in igke i ten  des Befundes u n d  unwesent l ichs ten  
dignen Eingriffe  gebucht  werden. Es k a n n  deshalb yore Gerichtsarzt  
n ich t  oft u n d  e indr ingi ich genug an  alle Zahn~rzte  die Mahnung  hierzu 
gerichtet  werden. Vielleicht sogar ist  es anzus t reben,  im Interesse der 
gericht l ichen Zahnhe i lkunde  jedem prak t i schen  Zahnarz te  die F i ih rung  
einer Ka r to thek  zum Gesetz zu machen.  Die Angaben  in  dieser Kar to-  
thek wi~ren gegebenenfalls jedesmal  durch ein Modell der Zahnre ihen  
z,u veranschaul ichen,  wie es in  Grogs tad tp raxen  und  K l in iken  berei ts  
vielerorts  gehandhab t  wird. 
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