
Alte und neue Wege in der gerichtlichen Medizin ~. 

Von 
R. Kocke], Leipzig. 

Auf der letzten Tagung unserer Gesellschaft in Dfisseldorf ist be- 
schlossen worden, in diesem Jahre hier in Graz das Thema: ,,Alte und 
neue Wege in der gerichtlichen Medizin" zu behandeln, und zwar getrennt 
fiir die Verh~tltnisse im Deutschen Reich und in 0sterreieh. Soweit die 
Lage unseres Fachs in 0sterreich in Frage kommt, hat  Herr Reuter die 
Besprechung fibernommen, mir selbst ist der ehrenvolle Auftrag zuteil 
geworden, die Stellung der gerichtlichen Medizin in Deutschland zu er- 
6rtern, d. h. was war in Deutschland die gerichtliche Medizin, was ist 
sie jetzt und was wird oder soll sie in Zukunft sein. 

Was zun~chst die Vergangenheit unseres Faehs in Deutschland anbe- 
trifft, so darf ich mir wohl ersparen, auf Einzelheiten einzugehen : wissen 
wir doch alle, da6 die sog. Staatsarzneikunde des 18. und der ersten Halfte 
des 19. Jahrhunderts yon den in ihren Lehrf~chern gelegentlich wechseln- 
den Professoren neben anderen gewissermal~en hauptamtlichen Vor- 
lesungen behandelt worden ist. Immerhin hat es auch in Deutschland 
sehon frfiher ordentliche Vertreter der Staatsarzneikunde gegeben, und 
wertvolle literarische Produkte, z. B. yon Mende und Henke, yon Metzger 
und Rehmer, vor allem aber yon Casper und Krahmer weisen darauf hin, 
da~ auch in Deutschland Interesse fiir die staats~rztliche Wissenschaft 
bestand. 

Leider ist die alte Staatsarzneikunde durch die Abzweigung der Hy-  
giene in den Hintergrund gedr~ngt und durch die, wie ein leuchtendes 
Meteor aufsteigende pathologische Anatomie vSllig in den Schatten ge- 
stellt worden. Wir mfissen es often bekennen, da6, wie unser verehrter 
Senior Ungar in seinem Vortrag auf der Naturforscherversammlung in 
KSln 18883 in eindringlicher Weise dargelegt hat, die gerichtliche Medizin 
in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Deutsch- 
land als akademisches Fach ein sehr kiimmerliches Dasein geffihrt hat. 

Es ist bezeichnend, wenn Ungar in seinem eben genannten Vortrag 
daraus hinweist, da{~ unter den 20 deutschen tIochschulen der damaligen 

1 Vorgetragen auf der 16. Tagung der Dtsch. Ges. f. geriehtl, u. soziale 
Med. in Graz, September 1927. 

2 Ungar, Die Bedeutung der gerichtliehen Medizin und deren Stellung auf 
deutschen Hochschulen. Vierte]jahrsschr. f. gerichtl. Med. 50, 48. 1889. 

Z. f. d. ges, gerichtl. Medizin. 11. Bd. 1 
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Zeit sich 2 befanden, an denen Ordinarien gerichtliche Medizin vortrugen, 
aber auch nur im Nebenfaeh, auf 10 Hochschulen wurde gerichtliche Me- 
dizin doziert yon Extraordinarien, aber ohne dal~ diese alle einen Lehr- 
auftrag besal~en, auf einer Hochschule hielt ein Privatdozent die Vor- 
lesung, aber haupts~chlich fiir Juristen, und auf 7 Hochschulen, darunter 
in Leipzig, wurde gerichtliche Medizin iiberhaupt nicht gelesen. 

Dem Vortrag Ungars ist es, wie ich bestimmt weilt, wesentlich mit 
zu danken, dab zun~ehst in Leipzig andere Verhi~ltnisse sich angebahnt 
haben, und ich habe den Eindruck, als ob auch an anderen Hochschulen 
und bei den zust~ndigen Regierungen der Notschrei Ungars nicht unge- 
hSrt verhallt wt~re. Jedenfalls hat  man yon da ab in Deutschland der 
gerichtliehen Medizin zun~ehst yon seiten der Mediziner, spi~ter wohl 
auch yon seiten der Juristen eine grSl~ere Aufmerksamkeit zugewendet. 
Der Ausdruck dieser steigenden Wertseh.~tzung ist gewesen, daIt im Jahre 
1901 durch die damals erlassene neue i~rztliche Prtifungsordnung die ge- 
riehtliche Medizin als obligatoriseher Lehrgegenstand eingefiihrt worden 
ist. Damit haben sich die Daseinsbedingungen unseres Fachs in Deutsch- 
land wesentlich gebessert. Denn es sind an den meisten der damals be- 
stehenden Hochschulen, soweit sie noch nicht mit solchen versehen waren, 
besondere Lehrstellen fiir gerichtliche Medizin begriindet, zum Teil sogar 
eigene Institute ins Leben gerufen worden. 

Ich will Sie mit der Reihefolge, in der die SchSpfung neuer Lehr- 
stellen und damit verbundener Insti tute erfolgt ist, nicht behelligen, 
mul~ aber mit einigen Worten darauf eingehen, wie die Verhi~ltnisse jetzt 
liegen. Ich stiitze reich dabei auf die Auskiinfte, die mir yon 21 der 24 
deutschen Hochsehulen zugegangen sind, wobei ich mir erlaube, den be- 
teiligten Herren Kollegen ffir die Beantwortung meiner Fragebogen zu 
danken. 

Unter den 24 deutsehen Hochschulen (einschliel~lich der Akademie 
Diisseldorf) befinden sich 15, an denen die Lehrt~tigkeit in gerichtlicher 
Medizin in den H~nden besonders beauftragter, und zwar hauptamtlich 
t~tiger Dozenten liegt ; 13 dieser Dozenten sind Ordinarien, 2 sind Extra- 
ordinarien. An den iibrigbleibenden 9 tIochschulen ist fiir unser Fach 
auf verschiedenartige Weise gesorgt : an 3 Universit~ten ist der Fachver- 
treter im Hauptamt  Gerichtsarzt und im Nebenamt mit der Dozentur 
beauftragt. In Tiibingen ist ein Stuttgarter  Amtsarzt beauftragter Do- 
zent und mul~ seine Lehrtatigkeit an der Hochschule yon Stuttgart  aus 
ausiiben. In Freifaurg wird gerichtliche Medizin gelesen yon 2 Dozenten, 
dem Vorstand des Diakonissenhauses und dem 1. Assistenten am patho- 
logischen Institut,  in Giel~en und in Rostock lesen die Vertreter der patho- 
logischen Anatomie im Nebenamt gerichtliche Medizin, in tteidelberg 
und KSln sind die ersten Assistenten der pathologischen Institute mit 
der Vorlesung fiber gerichtliche Medizin betraut worden. 
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Ffir den Unterricht und die sonstigen Aufgaben stehen nur an 16 
Hochsehulen besondere Inst i tute zur Verffigung. ~ b e r  den Umfang und 
die Ausstat tung dieser Insti tute und die daraus sieh ergebenden MSglich- 
keiten, Unterricht zu erteilen, praktische Arbeiten und Begutachtungen 
zu erledigen, sowie wissensehaftliche :Fragen zu behandeln, bin ich nur 
zum kleinen Tell unterrichtet,  besser fiber das in diesen Inst i tuten vor- 
handene Hil/spersonal. 

In  einem Inst i tut  ist der Vorstand auf sich selbst angewiesen, in 4 In- 
stituten ist neben dem Leiter ein Diener bzw. eine Laborant in  beschaftigt, 
in 4 Inst i tuten ist je ein Assistent ti~tig, daneben noch 2 Hilfsarbeiter 
(Diener bzw. Laborant).  5 Inst i tute verffigen fiber 2 Assistenten, neben 
denen noch Hilfskr~fte als Techniker, Diener, Laboranten,  Sekret~re, 
Stenotypistinnen usw. in der Zahl yon 2- -5  ti~tig sind, doch sind die 
Assistenten nicht an allen Inst i tuten planmi~6ig, nur Berlin und Leipzig 
verftigen fiber deren je 2. Ein Ins t i tu t  hat  3 Assistenten, 2 Volont~r- 
assistenten und fiberdies 5 Hilfskr~fte ffir Laboratoriums- und Schreib- 
arbeiten. 

Wenn man den im Vorstehenden dargestellten Sachstand mit  den 
Schilderungen zusammenhalt,  die Ungar im Jahre  1888 gegeben hat, 
so muir man sagen, dal3 in den verflossenen fast 40 Jahren unser Faeh 
in Deutschland eine m~chtige und erfre.uliche Aufw~rtsbewegung er- 
fahren hat. Vor allem sind es die in den letzten Jahren  erfolgten Neu- 
grfindungen yon umfi~nglichen Instituten, so in Bonn, Erlangen, Greifs- 
wald, K6nigsberg, Mfinchen bzw. die Erweiterung bestehender, wie in 
Leipzig, und die wohl ffir die ni~ehste Zeit bevorstehende Sch6pfung yon 
Inst i tuten in Frankfurt ,  Halle und Heidelberg, die den starken Eindruck 
hervorrufen, daI~ in Deutschland die Bedeutung der gerichtlichen Medizin 
mehr und mehr anerkanut  wird. 

Trotzdem diirfen wir uns nieht verhehlen, dalt der Mangel planmi~Siger 
hauptamtlicher Lehrkr~fte an einer gro~en Anzahl unserer Universiti~ten 
und die darin zum Ausdruck kommende, sehr ungleichmaSige Bewertung 
unseres Fachs selbst in dem Einheitslande Preul~en ein grol]es Hemmnis  
ffir die gedeihliche Weiterentwieklung unserer Disziplin darstellt. Das 
mug besonders betont werden im Hinblick darauf, dait die Priifungen 
in gerichtlicher Medizin in n~chster Zeit beginnen werden. 

Vor allem bedenklich ist welter die Tatsache, da6 an 2 Hochsehulen 
die Vertreter der pathologischen Anatomie und an 3 anderen, und zwar 
gro~en Hochschulen die ersten Assistenten der pathologischen Inst i tute  
mit  der Lehrt~tigkeit in gerichtlicher Medizin betraut  sind. Wissen wir 
doch alle, da6 die gerichtliehe Medizin durchaus sich nicht deekt  mit  der 
pathologischen Anatomie. Die pathologische Anatomie ist ffir uns eine 
Hilfswissenschaft, die wir zwar beherrschen miissen, die uns aber nur 
bestimmte Grundlagen ffir die Beurteilung der Leichenbefunde liefert, 

1" 
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w~hrend wir andere uns selbst verschaffen miissen. So ist es mir z. B. 
vorgekommen, dab in einem zweifelhaften Falle yon Selbstmord durch 
Schfisse der Pathologe, der die Sektion des Get6teten vorgenommen hatte,  
nicht darauf geachtet hat,  ob an der rechten Hand  der Leiche sich Pulver- 
sehmauch vorfand, oder nicht, ein Befund, der in diesem Falle besonders 
wiehtig war, weil der benutzte Revolver reichlich Pulverschmauch nach 
hinten austreten lielL Dem Mangel dieser Feststellung verdankte die An- 
geklagte, die auf ihren Geliebten 3 Schfisse abgegeben hatte, ihren v611ig 
ungereehtfertigten Freispruch. 

Hierzu kommt  aber noch etwas weiteres: Es ist uns allen bekannt,  
dab die Untersuchungen yon Leichen nur einen Teil der geriehtlich- 
medizinischen Lehr- und Forschungst~tigkeit darstellen. In  einer yon 
Pathologen gehaltenen Vorlesung fiber gerichtliche Medizin werden daher, 
da dem Dozenten die Ffihlung mit  dem Rechtsleben und die praktische 
Erfahrung fehlt, alle Fragen, die mit  der Leiche nichts zu tun haben, nicht 
so behandelt  werden k6nnen, wie es erforderlich ist. H a t  doch ein Ordi- 
narius ffir pathologische Anatomie vor nicht langer Zeit mir Fragen fiber 
die geriehtlichen Sektionen vorgelegt, die seine v611ige Unkenntnis nicht 
nur der Strafproze~ordnung, sondern auch der ffir die Vornahme gericht- 
licher Sektionen geltenden Vorschriften erkennen liei~en. 

Und was yon den Vorlesungen gilt, gilt in mindestens demselben 
Grade auch yon den Prfifungen: nur wer die gerichts~rztliche Sachver- 
st~ndigent~tigkeit in vollem Umfange ausfibt, wird ims~ande sein, zu be- 
urteilen, was die angehenden J~rzte davon wissen mfissen, und was man 
im Examen yon ihnen zu verlangen hat. Es sei nur erinnert an die Blut- 
und sonstigen Spuren, an die Blutgruppendiagnose und die fibrigen in 
Vaterschaftsprozessen nStigen Feststellungen, an die Fruchtabtreibung, 
die nieht tSdliehen KSrperverletzungen, an die ~rztlichen Zeugnisse, 
vor allem soweit sic Haft-  und Strafvollzugsf~higkeit betreHen, und 
nieht zuletzt an die Beurteilung von Kriegsdienstseh~den und Unfall- 
folgen. 

Nur an 16 Hochschulen werden also wirklieh vollwertige Vorlesungen 
fiber geriehtliche Medizin gehalten, und zwar meist solehe, die sich auf ein 
Semester beschr~nken; an einer einzigen Hochschule erstreckt sieh die 
Vorlesung fiber 2 Semester. Ieh selbst halte im Winter eine erg~nzende 
Vorlesung zum Sommerkolleg in Gestalt seminaristischer l)bungen und 
Bespreehungen. Leider liegen mir fiber die Zahl der Wochenstunden der 
gehaltenen Vorlesungen nur zum kleinen Teil Angaben vor: meist wird 
3 mal, zum Tell 2 mal wSchentlich vorgetragen. An einigen Hochschulen 
wird die soziale Medizin in die Vorlesung fiber gerichtliche Medizin ein- 
bezogen, w~hrend in Breslau, Erlangen, Wfirzburg und Jena  fiber soziale 
Medizin gesondert gelesen wird, ebenso in Greifswald, hier in Form einer 
versicherungs- und sozialmedizinischen Klinik. 
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Kurse in gerichtlicher Medizin fiir Medizinstudierende werden ge- 
halten an 7 Hochschulcn, an 2 von ihnen in jedem Semester. Neben 
diesen Veranstaltungcn fiir Studierende gehen einher solche fiir f4"rzte, 
die sich zur amts~rztlichen Priifung vorbcreiten wollen, und zwar an allen 
mit  besonderen Lehrstellen ausgestattetcn ttochschulen. 

Aul~er dieseu Veranstaltungen ffir Mediziner linden an vielen Hoch- 
schulen solche fiir Studierende der Jurisprudenz statt ,  und zwar in Ge- 
stalt einsemestriger Vorlesungen fiber gerichtliche Medizin mit  2 Wochen- 
stunden. An 3 Universit~ten ist diesc Vorlesung verbunden mit  Darstel- 
[ungen fiber Kriminaltechnik, in KSnigsberg, Greifswald und Leipzig wer- 
den noch besondere kriminalistische Kursc fiir Juristen abgehalten. 
Uber forensische Psychiatrie wird in Greifswald, Miinster und Wfirzburg 
fiir Juristen vorgetragen, und an mehreren Hochschulen wird in die ffir 
Juristen gehaltenen Vorlesungen einbezogen die Ffirsorge ffir Jugend- 
lichc, Psychopathen und Trinker. 

Aul~er diesen haupts~ehlichen unterrichtlichen Veranstaltungen be- 
t/~tigen sich die meisten der vollamtlichen Dozenten f/ir gerichtliche Me- 
dizin durch das Hal ten yon Einzelvortr~gen ffir Richter und Staats- 
anw~lte sowie ffir Polizeibeamte. Diese Vortr~ge betreffcn an einigen 
Hochschulen auch gewisse Gebiete der naturwissenschaftlichen Kriminal-  
technik. Regelm~l~ige Kurse ffir Polizeibeamte auf den genannten Ge- 
bieten haben bisher wohl nur vereinzelt und probeweise stattgefunden. 
Eine Beteiligung an den nach dem Vorgangc des Grazer Strafrechts- 
lehrers Le.nz fiir Studierende der Rcchtswissenschaften mehrorts  veran- 
staltetcn kriminalbiologischen Ubungen in Gef~ngnissen ist mir yon 
keinem der deutsehen Fachvertreter  berichtet worden. 

Wenn wir die unterrichtliche Bet~tigung der deutschen hauptamt-  
lichen Fachvertreter  der gerichtlieben Medizin ins Auge fassen, so mfissen 
wir sagen, dal~ es hier an der imponierenden Einheitlichkeit fehlt. Wenn 
auch nebeu dem Hauptlehrstoff die soziale, insbesonders die Versiche- 
rungsmedizin meist mit  berficksichtigt wird, so werden doch anttere Ge- 
biete: die forensische Psyehiatrie, Gef~ngniswesen, naturwissensctmft- 
liche Kriminaltechnik, Toxikologie nur da und dort in den Unterr icht  
mit  einbczogen, und zwar, soweit man das beurteilen kann, je nach den 
5rtlichen Verh~ltnissen und nach der Vorbildung und der amtliehen 
Stellung des Fachvertreters.  

Alles in allem ist somit die Stellung, die die gerichtliche Medizin als 
akademisches Fach in Deutschland jetzt  einnimmt, t rotz der bedeutenden 
Fortschritte gegeniiber dem Jahre  1888 noch nicht vSllig befriedigend, 
auch deshalb, weil ungef~hr der 3. Teil unserer Hochschulen geradezu 
dfirftig bestcllt ist. Es ist das schwer zu verstehen. Denn nicht nur wir, 
sondern auch die beteiligten BehOrden, d. h. die Justiz- und Reichsver- 
sicherungsbehSrden sind sich klar darfiber, da6 sorgfaltig und grfind]ich 
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ausgebildete Gerichts~rzte und iiberhaupt ~rztliche Sachverst~ndige fiir 
die Aufkl~rung der in der Rechtspflege vorkommenden medizinischen 
l%agen unentbehrlieh sind, und dal~ die bisherige Vorbereitung nieht nur  
der  praktischen J~rzte, sondern aueh der Gerichts~rzte fiir ihre Sachver- 
st~ndigenti~tigkeit unzul~nglich ist. Dazu kommt  noch, dab ffir die 
Grenzgebiete unseres Faehes: die geriehtliehe Chemie und die natur-  
wissensehaftliehe Kriminaltechnik unzweifelhaft das dringende Bediirfnis 
besteht,  sie in wissenschaftlich geleiteten Anstalten zusammenzufassen, 
~nd dab als solche nur die gerichts~rztliehen Inst i tute  in Betracht kommen. 

Auf welehe Weise kSnnen wir die einer gfinstigen Weiterentwicklung 
unseres Faehes in Deutschland noch immer entgegenstehenden t Iemm- 
nisse beseitigen ? 

tt ierzu miissen wir uns zun~chst vergegenw~rtigen, dal~ wir gegeniiber 
.den anderen medizinischen Sonderf~chern insofern ungiinstig gestellt 
.sind, als wir gewisserma~en zwischen der Medizin und der Reehtspflege 
~stehen und dementsprechend auf die Unterstfitzung sowohl der medi- 
zinischen als aueh der Rechtswissenschaft angewiesen sind, und da~ wir 
die Aufgabe haben, das, was im Straf- und Zivilrecht, sowie im Ver- 
~ieherungsrecht Neues gesehaffen wird, bei unseren wissenschaftlichen 
Arbeiten zu beriicksichtigen, andererseits aber auch die neuen Errungen- 
sehaften auf den Gebieten der Medizin und der Naturwissenschaften dem 
Gesetzgeber zug~nglich zu maehen. 

In  dieser eigenartigen Stellung unseres Faches liegt es, da6 die Be- 
~sehaffung unseres Unterrichts- und Forschungsmaterials im wesentlichen 
gew~hrleistet wird durch die BehSrden, mit  denen wir dienstlich ver- 
kehren, d. h. sie ist abh~ngig davon,  in welchen dienstlichen Beziehungen 
zu den Gerichten und den ReiehsversicherungsbehSrden die Vertreter 
unseres Faches stehen. 

Aus den mir yon den Kollegen gegebenen Auskfinften entnehme ich, 
da2  an 13 der deutschen ttochschulen der Fachvertreter  Gerichtsarzt, 
und zwar Landgerichtsarzt ist, 9 yon diesen sind gleichzeitig Gef~ngnis- 
~rzte. An 2 Hochschulen wird die gef~ngnis~rztliche T~tigkeit yore 
1. Assistenten des Inst i tuts  ausgeiibt. D .h .  an nur wenig mehr als der 
H~Ifte unserer ttochschulen ist eine sichere Gew~hr daffir gegeben, dab 
der Fachvertreter  das fiir den Unterricht unentbehrliche Material zur Ver- 
Ifigung hat und sammeln kann. Wie an den anderen Hochschulen, wo der 
Lehrbeauftragte nicht gleichzeitig gerichts~rztliche Funktionen ausfibt, 
das Unterrichtsmaterial  zusammengetragen wird, ist dunkel. 

Mit polizei~rztlichen Funktionen sind die Kollegen an 5 Hochschulen 
betraut,  in Berlin und Mfinchen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der 
)/[ordkommission. Wenn auch meist in Mordf~llen die Polizei den Ver- 
treter der gerichtlichen Medizin zuzieht, so entgehen doch die frischen 
Tatbest~nde bei den TStungsverbrechen, bei den iiberaus wichtigen 
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Sexualverbrechen, sowie bei den nicht minder bedeutungsvollen Unfall- 
ereignissen und Katastrophen zum groBen Teile der unmittelbaren unter- 
richtlichen Verwertung. Wie wesentlich gerade die Zuziehung des Ge- 
richtsarztes bei Sexualdelikten ist, konnte ich vor kurzem aus einem Be- 
richt entnehmen, der yon einem p~dagogischen Sachverst~ndigen fiber ein 
yon einem 13j~hrigen MAdchen vermutlich vorget~uschtes Sexualver- 
brechen erstat tet  worden war. Hier hat te  der Arzt, der das Kind unter- 
suchte, festgestellt, dab der Hymen  des M~dchens , ,verschwunden" sei, 
und hatte das auf onanistische Manipulationen zurfickgeftihrt. 

Nicht minder bedauerlich ist die, wie nach den mir gewordenen Be- 
richten vermutet  werden muB, geringe Fiihlung zwischen den gerichts- 
~rztlichen Inst i tuten und den Reichsversicherungsbeh6rden. Nur der 
Vertreter in Diisseldorf ist Arzt am Oberversicherungsamt, 4 andere Kol- 
legen sind Vertrauens~rzte bei der Reichsversicherungsanstalt ftir An- 
gestellte, davon 2 iiberdies bei der Landesversicherungsanstalt,  einer ist 
Vertrauensarzt einer groBen Berufsgenossenschaft, 7 weitere werden yon 
Oberversicherungs~mtern, Versorgungsgerichten und Berufsgenossen- 
schaften gelegentlich als Gutachter zugezogen: d .h .  nur an 12 Hoch- 
schulen wird der Teil der sozialen Medizin, dessen Bearbeitung uns am 
n~chsten liegt, jedenfalls viel n~her als fiirsorge~rztliche Fragen, in ge- 
wissem Umfunge praktisch behandelt, so dab aus ihm ein Lehrmaterial  
gewonnen werden kann. Und dabei miissen wir uns vor Augen halten, 
dab die Reichsregierung, wie mir genau bekannt  ist, haupts~chlich deshalb 
mit  Wert auf die Einfiihrung einer Priifung in gerichtlicher Medizin legt, 
weil sie sich dav6n eine bessere Vorbereitung der praktischen ~rz te  be- 
sonders fiir die Gutachtert~tigkeit  verspricht ; sie betrachtet die einwand- 
freie Ausbildung der Studierenden in gerichtlicher Medizin angesichts 
der ungeheuren Belastung, die aus den sozialen Versicherungen flit unsere 
Wirtschaft erw~chst, als ein dringendes Erfordernis und erwartet,  dab 
Industrie und Berufsgenossenschaften das hierffir n6tige Material zur Ver- 
fiigung stellen werden. 

Es ist hier der Ort, auf einige Arbeitsgebiete einzugehen, die in nach- 
ster Beziehung zur gerichtlichen Medizin stehen, naturwissenschaftliche 
Grenzgebiete, die vor allem in Strafsachen, zum Teil auch in Versiche- 
rungssachen in Betracht kommen. 

Hierzu geh6ren in erster Linie die Verg i / tungen .  Untersuchungen 
auf Gifte in vollem Umfange werden nach den mir gewordenen Mittei- 
lungen vorgenommen in den Inst i tuten yon nur 5 Hochschulen, w~hrend 
an den fibrigen Hochschulen diese Untersuchungen yon anderen Dienst- 
stellen und Inst i tuten ausgeffihrt werden. Hierin scheint mit  ein gro~er 
Mangel zu liegen, besonders im Hinblick auf die auch yon Vorkas tner  1 

1 Vorkastner, Die Stellung und Aufgaben der gerichtlichen Medizin. Dtsch. 
Zeitschr. f. d. ges. gerichtl. Med. 5, 89. 1925. 
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in seinem Vortrag bei der Einweihung des Greifswalder Inst i tuts  betonte 
Notwendigkeit einer mSgliehst einheitlichen Begutachtung komplizierter 
Strafsachen. 

Auch die Einbeziehung einer Reihe yon Gewerbekrankheiten in das 
Unfallversieherungsgesetz l ~ t  es als einen Mangel erscheinen, dab die 
mit  der Feststellung derartiger Erkrankungen zusammenh~ngenden 
chemischen und mikrochemischen Untersuchungen - -  ieh erinnere z. B. 
an die Bleivergiftungen - -  nicht in demselben Inst i tu t  vorgenommen 
werden, in dem z. B. die Blutuntersuchung am Lebenden und die Sektion 
der Verstorbenen ausgeffihrt wird. 

Das andere Grenzgebiet, das, wie ich schon fffiher erw~hnt babe, in 
unseren Inst i tuten nicht genfigend berficksichtigt wird, ist die wissen- 
scha]tliche Kriminaltechnil~. Diese steht in vieler Beziehung im n~tchsten 
Zusammenhang mit  der gerichtlichen Chemie, z. B. was die Untersuchun- 
gen bei Schul~verletzungen und Brandstiftungen, die Prfifung yon 
Sehreibmaterialien wie Papier, Tinte, Stifte, Siegellack usw. angeht. 
Zum anderen Teile betreffen die kriminaltechnischen Feststellungen das 
Gebiet der Anatomie, als daktyloskopische Untersuchungen, verglei- 
chende Prfifung yon Ful~spuren und Gebil~eindrficken, ferner das Gebiet 
der Physik, z. B. die form~le und metrische Identifizierung der Ab- und 
Eindrficke yon Werkzeugen und anderen Gegenst~tnden mit  fraglichen 
Inst rumenten usw. Auch die vergleichende Prfifung von Schriften ist 
hier zu nennen und schliel~lich die experimentelle Psychologie, z. B. in ih- 
ren Beziehungen zur Uberffihrung yon Verbrechern und in ihrer Eigen- 
sehaft als Grundlage der sachverst~ndigen Prfifung yon Geldspielauto- 
maten nach der Richtung, ob sie als Glficks- oder Geschicklichkeitsspiel- 
apparate zu gelten haben. 

Was bisher besprochen worden ist, betrifft die Gegenwart und die 
jfingste Vergangenheit. Wenn ich auch fiber manche Einzelheiten wohl 
nieht ganz unterrichtet bin, so scheint mir doch, als ob in dem gegebenen 
Uberblick die derzeitige Lage unseres Fachs in Deutschland in der Haupt -  
sache zutreffend geschildert ist. 

Es fragt sich nun, ob der Weg, den die gerichtliche Medizin in Deutsch- 
land bisher gegangen ist, der richtige gewesen ist. Wenn wir auf die Dar- 
stellung unseres Senior Ungar im Jahr  1888 zurfickblicken, dfirfen wir 
diese Frage im grofien und ganzen mit J a  beantworten. Da indessen die 
Verh~ltnisse seit dem Jahre  1888 sich in vieler Beziehung wesentlich 
ge~ndert haben, mfissen wir uns darfiber klar werden, auf welchen Bahnen 
wir nunmehr unser Fach weiter fiihren sollen. 

In  erster Linie kommt  es darauf an, ffir die gerichtliche Medizin 
mehr Verst~ndnis und Interesse wachzurufen, sowohl bei den J~rzten, 
als auch bei den BehSrden, mit  denen wir zu tun haben, und so der 
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gerichtlichen Medizin Lebensf~higkeit und EinfluB zu schaffen und 
zu erhalten. 

Das kann nur geschehen durch eine Erweiterung unserer wissensehaft- 
lichen Arbeitsgebiete und damit  unserer Gutachtert~tigkeit,  nnd im 
engsten Zusammenhang damit  durch eine Erweiterung unsere.r Lehr- 
t~tigkeit. 

Was zun~chst unsere wissenschaftliche T~tigkeit angeht, die ja wesent- 
rich in unserer Saehverst~ndigent~tigkeit warzelt, so dfirfen wir uns sagen, 
dad jedes Jahr  in unserm Vereinsorgan und den uns n~chstliegenden 
Zeitschriften vieles mitgeteilt wird, was auch hohen Anforderungen ge- 
reeht wird. Aber unsere ",,Deutsche Zeitschrfft" und die sonst uns zur 
Verffigung stehenden periodischen Druckschriften werden nur yon einem 
verh~ltnism~f3ig kleinen Kreis yon J~rzten gehalten und gelesen. Ich 
kann reich daher dem Eindruck nicht verschliel~en, da{3 es gut w~re, noeh 
mehr als bisher unsere bekannten und weitverbreiteten Wochenschriften 
als Publikationsorgane in Anspruch zu nehmen. Wie viele hochwertige, 
ja geradezu fesselnde Beobachtungen, die wir auf dem Gebiet der gericht- 
lichen und Versicherungsmedizin, der forensischen Psychiatric und Toxi- 
kologie, der Kriminalistik und Kriminalpsychologie machen, w~ren es 
wert, einem gro6en Kreis yon J~rzten bekannt  zu werden ! So aber bleiben 
sic meist in unseren Handakten  oder in den Gerichtsakten dauernd be- 
graben. 

Eine umf~nglichere publizistische Bet~tigung erfordert aus ver- 
schiedenen Grfinden Hil/sl~r~i/te: Assistenten, Diener usw. Die Ein- 
stellung insbesondere yon Assistenten ist aber noch yon einem an- 
deren Gesichtspunkt aus unerl~61ich: wir mfissen ffir unser Fach eine 
eigene Schule haben, aus der wir unseren Nachwuchs entnehmen, und 
zwar in erster Linie fiir die Besetzung der akademischen Lehrstfihle, 
iiberdies aber ffir die Gestellung yon gut vorgebildeten und erfahrenen 
Gerichts~rzten. 

Eine ganze Anzahl yon uns ist nicht aus der gerichtliehen Medizin 
hervorgegangen. In  Zukunft  muI~ aber unbedingt auf einen Nachwuchs 
zu rechnen sein, der unserm Fach entsprossen und mit  ihm aufs innigste 
verwaehsen ist, Dozenten und Assistenten, die volles Verst~ndnis ffir 
gerichtlich-medizinische, sozialmedizinische, gerichtschemische, sowie 
kriminalistische Fragen besitzen und ihrem ganzen Bildungsgange nach 
duch imstande sind, bei der Ausiibung der Sachverst~ndigent~tigkeit ge- 
stfitzt auf eigene Erfahrungen objektiv und unbeeinflultt durch persSn- 
liche Regungen als Gutachter aufzutreten. Die Ausbildung tfichtiger 
Gerichts~rzte mu[3 geradezu als eine wesentliche Aufgabe unserer In- 
stitute bezeichnet werden. Denn wir wissen alle aus eigener Erfahrung,  
welches Unheil der Gerichtsarzt anrichten kann, der mit  seinen Kennt-  
nissen nicht auf der HShe steht. 
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Weiterhin erscheint es geboten, dab wir den Unterricht sowohl ftir 
Mediziner als aueh ftir Juristen ausgestalten und vertiefen. Es wird zwar 
mit  einer Vorlesung tiber gerichtliche Medizin und mit  einem systematisch 
gegliederten gerichts~rztlichen bzw. kriminalistischen Prakt ikum sicher 
manches erreicht werden. Aber das lebendige t iefe Interesse wird bei den 
Teilnehmern an den Veranstaltungen doch erst geweckt, wenn man, wie 
vor allem Zangger schon betont hat, die Studierenden heranzieht zu den 
frischen Tatbestandserhebungen. Ich glaube ebensowenig wie Zangger, 
dab uns hierbei yon den zusti~ndigen Beh6rden Schwierigkeiten bereitet 
werden: muB dem Staat  doch ganz besonders daran gelegen sein, nicht 
nur wohlunterrichtete Gerichts~rzte, sondern aflch gut vorgebildete Rich- 
ter und Staatsanw~lte zu haben, die an die L6sung der ihnen zufallenden 
Aufgaben nieht als vorurteilslose Neulinge herantreten. Naturgemi~B 
wtirde sieh die Zuziehung yon Studierenden zu Tatbestandserhebungen 
bur gruppenweisc ermSglichen lassen. Von diesem Gesichtspunkt aus 
bin ieh z. B. noeh nie auf Widerst~nde gestoBen, wenn es sich um die 
Zulassung der Teilnehmer an den yon mir veranstalteten gerichts~rzt- 
lichen oder kriminalistischen ~Tbungen zu gcrichtlichen Sektionen han- 
delte. Ieh trage auch keine Bedenken, inkriminierte Objekte, z. B. Blut- 
spuren, Samenflecken, Haare  usw., wenn das Material ftir Unterrichts- 
zwecke geeignet ist, in den Kursen untersuchen zu lassen : muB ich doch 
die yon den Prakt ikanten erhobenen Befunde nachprtifen. Ebensowenig 
erscheint es mir bedenklich, mit  Hilfe der Kursteilnehmer Tatbest~nde 
an der Hand  der Akten oder sonstiger Unterlagen zu rekonstruieren und 
photographisch zu fixieren: derartige Veranstaltungen rufen nicht nur 
das Interesse der H6rer wach, sondern sind auch geeignet, befruchtend 
und anregend auf den Gutachter selbst zu wirken. 

Sehr empfehlenswert ist es auch, die Medizinstudierenden in ein Ge- 
fi~ngnis zu ftihren und ihnen die dortigen Einrichtungen zu zeigen, damit  
sie lernen, wie sie sieh als praktische ~rzte  besonders in F~llen, in denen 
sie tiber fragliche Haft-  und Strafvollzugsf~higkeit sieh i~uBern sollen, 
zu verhalten haben. 

Ratsam ist, die Kursteilnehmer zu unterweisen im Gebrauche der �9 
Akten. Es wird leicht zu erreichen sein, so wie das in Leipzig der Fall ist, 
yon den zust~ndigen Dienststellen ~ltere Akten tiber interessante Straf- 
fi~llc ftir diese Zwecke zu erhalten. Sehr eintreten muB ich mit Vor- 
kastner daftir, die Studierenden bei der Untersuchung Unfallbesehadigtdr 
sich beteiligen zu lassen. In  welcher Form das geschehen soll, bleibt natur- 
gemi~l~ dem Einzelnen tiberlassen, doch scheint es mir, als ob geradc dieser 
Tell des Unterriehts auBerordentlich bedcutungsvoll w~re. Sehr f6rder- 
lich ftir die Ausbildung der jungen Mediziner wtirde es sein, wenn an un- 
seren Inst i tuten bezahlte Medizinalpraktikantenstellen eingerichtet 
wtirden. 
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Ieh glaube nicht, da~ ich mit dem, was ich hier vorgetragen habe, 
Neues bringe, aber es erscheint doch nicht wertlos, zusammenfassend 
wieder einmal auf die ffir uns wiehtigsten Effordernisse hinzuweisen. 

Ffir die Erffillung dieser umfangliehen Lehraufgaben ist eine 2stfin- 
dige, fiber ein Semester sich erstreckende Vorlesung ffir Mediziner unter 
keinen Umstanden ausreichend. 3 Stunden sind das Minimum. Das Vor- 
tragen der wichtigsten Kapitel der Versieherungsmedizin kann im 
Rahmen der Hauptvorlesung fiber geriehtliche Medizin erfolgen, doch 
mu~ dann eine erganzende Veranstaltung fiber Versicherungsmedizin 
nebenhergehen. Diese kSnnte entweder in Gestalt zwangloser Be- 
.~preehungen oder seminaristischer ~bungen, etwa an der Hand von Einzel- 
~allen, gehalten werden, oder wie es Vorkastner rut,  in Form einer sozial- 
und versieherungsmedizinischen Klinik. NStig ist aber, wie ich immer 
wieder hervorheben mu{~, da~ der die Versicherungsmedizin betreffende 
Teil des Unterrichts in Zukunft viel starker betont wird, wie bisher. Dal~ 
alas auch die Studierendeu selbst empfinden, haben mir in diesem Semester 
meine HSrer zu verstehen gegeben, indem sie mir erklarten, da~ ich ent- 
weder meine Vorlesung in einem Semester 4stfindig halten, oder fiber 
2 Semester ausdehnen mfisse. Sie haben dabei neben ihrer Unkenntnis 
in der sozialen Medizin vor allem hingewiesen auf ihr Nichtwissen auf dem 
Gebiete der Vergiftungen, fiber die sie anderwarts nieht das geringste 
zu hSren bekamen. 

Die Frage, ob wir in unsere Vorlesung fiber geriehtliche Medizin auch 
die forensisehe Psychiatrie mit einbeziehen sollen, ~st bereits Gegenstand 
der Bespreehung in unserem Kreise gewesen, ohne dal~ hieriiber eine ZEini- 
gung erfolgt ware. Sieher ist, dab in dem Rahmen einer 3stiindigen 
Semestervorlegung fiber gerichtliehe Medizin forensiehe Psychiatrie nicht 
behandelt werden kann, ferner, dab eine Behandlung der forensischen 
Psyehiatrie ohne Krankenvorfiihrungen nicht nutzbringend sein kann. 
An einem solehen Material wird es uns abet vielfaeh fehlen. 

Es erscheint zweckmaBig, bier den einzelnen nicht etwa durch Be- 
schlfisse naeh der oder jener Richtung zu binden, ebensowenig wie ffir die 
Einbeziehung ~nderer Grenzgebiete in den Unterricht. Das gilt insbe- 
sondere aueh yon der Betatigung auf den verschiedenen Gebieten der 
Ffirsorge. 

Bei der Unterweisung der Studierenden der I~echtswissenschaften 
soll man nicht Haltmachen bei der gerichtlichen Medizin im engeren Sinne 
des Wortes, sondern, wie bereits angedeutet, die Gelegenheit benutzen 
und darfiber hinausgreifen auf die forensische Psyehiatrie, die Kriminal- 
psyehologie, besonders aber auf die gerichtliche Chemie und die natur- 
wissenschaftliche Kriminaltechnik. Hier ist vor allem zu nennen die 
Daktyloskopie und ihre Bewertung als Beweismittel, die Lehre yon 
den Sehu~waffen und was damit zusammenhangt, die Brandstiftung 
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und die praktisch so enorm wichtige Lehre v o n d e r  Urkunde und der 
Schrift. 

Von den zuletzt genannten Untersuchungen n immt  jetzt manche die 
Polizei fiir sieh in Ansp1~ch, nicht immer zum Vorteil der Sache. Unsere 
Aufgabe ist es, den zukiinftigen Richtern und Staatsanw~Iten w~hrend 
ihrer Studienzeit die nStigen Grundlagen dafiir zu liefern, dab sie in ihrer 
sp~teren Amtst~tigkeit  imstande sind, die ihnen yon der Polizei geliefer- 
ten Gutachten kritisch zu beurteilen. 

Ftir die Beschaffung des Materials fiir unsere Vorlesungen und Kurse 
ist es wichtig, dab die Vertreter der gerichtlichen Medizin Gerichts~rzte, 
d. h. 5ffentlieh bestellt sind zur Abgabe yon Gutachten auf dem Gebiete 
der gerichtliehen Medizin, und dafiir in erster Linie zugezogen werden 
mfissen. Es ist ein I r r tum,  wenn behauptet  worden ist, in der Stellung 
eines Landgerichtsarztes, die der Professor der gerichtlichen Medizin 
einnimmt, liege eine Erschwerung seiner hauptamtlichen T~tigkeit als 
akademischer Lehrer. Denn wir wissen alle, dab die sog. wohlwollende 
Empfehlung an die Gerichte und andere BehSrden keine sichere Gew~hr 
fiir den Materialerhalt, gerade auch was Leichen anlangt, und damit  fiir 
die Gewinnung yon Unterrichtsstoff bietet. Aus demselben Grunde muB 
aueh versueht werden, dab wir zu den Oberversieherungsamtern und Ver- 
sorgungsgeriehten in festere Beziehungen treten, als sie in der Stellung 
eines gelegentlieh oder auch gern und oft zugezogenen Gutachters ge- 
geben sind. 

Das gleiehe gilt yon unseren Beziehungen zur Polizei. Sie wissen, da~ 
der Einflul~ der Polizei in allen Fragen, die mit  der Strafrechtspflege zu- 
sammemh~ngen, in raschem Waehstum begriffen ist. Die Polizei ist so zu 
einem Faktor  geworden, dem auch wir Reehnung tragen miissen, um 
so mehr, als vermutlich in Kfirze eine Reichskriminalpolizei ins Leben 
gerufen werden wird, und  als die Kriminalpolizei die ersten Feststellungen 
yon Tatbest~nden bei Verbrechen ffir sich in immer zunehmendem Urn- 
fang in Anspruch nimmt. 

Ieh mSchte zwar nieht empfehlen, dab der Inst i tutsvorstand oder der 
Assistent Verpflichtungen als Polizei~rzte anstreben, halte es aber fiir 
notwendig, mit  der Kriminalpolizei wegen regelm~Biger Zuziehung zu den 
fiir uns wiehtigen Tatbestandserhebungen ein Abkommen zu treffen. 

Wenn es uns gelingt, in dem angedeuteten grSBeren Umfange die Be- 
gutaehtungen in medizinischen und naturwissenschaftlichen Fragen auf 
unsere Inst i tute zu konzentrieren, so erscheint ihre Existenz, ihr Ansehen 
und ihre effolgreiche Weiterentwicklung gesichert, und zwar in dem Sinne, 
dab unsere Inst i tute  zu unabh~ngigen Zentralstellen werden, in denen 
alles das Tats~chliehe, das im Rechtsleben vorkommt  und nur mit  Hilfe 
medizinischer und naturwissensehaftlicher Kenntnisse und Erfahrungen 
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bearbeitet und in seinen urs~tchlichen Zusammenh~ngen aufgekl~rt 
werden kann, eine St~tte findet. Wir sollen uns dabei, auch gegenfiber 
den mit uns unter  Umst~nden konkurrierenden Gerichts~rzten, zur Norm 
dienen lassen, dab unsere Inst i tute auch ffir die Bearbeitung yon Dingen 
und Fragen bereit stehen miissen, fiir die anderw~rts die MSglichkeit 
einer sachgem~l]en und erschSpfenden wissenschaftlichen, yon einheit- 
lichen Gesichtspunkten aus erfolgenden Behandlung nieht gegeben ist. 
I m  engsten Zusammenhang damit  wird auch der Einflul~ unserer In-  
stitute als Lehranstalten fiir ~ediziner  und Juris ten mehr und mehr 
wachsen. 

Unser Fach steht noch immer in Deutsch]and im barren l~ampf. 
Dieser Kampf ist seit dem bemerkenswerten Eintreten Ungars fiir die 
gerichtliche Medizin im Jahre 1888 zum Tell zu unseren Gunsten ent- 
schieden, zum anderen Teile hleibt noch mancherlei zu erreiehen. Wenn 
wir aber so wie wi~hrend der verflossenen 40 Jahre groi~ziigig und ziel- 
bewullt und unter Ausnutzung der zahlreichen, aus dem l~echtsleben 
sich ergebenden Gelegenheiten welter bauen, so wird es nicht fehlen, 
daI~ die gerichtliche Medizin in Deutschland unter den akademischen 
Lehrf~tchern in absehbarer Zeit eine unbestrittene, angesehene Stellung 
einnimmt. 


