
Alte und neue Wege in der gerichflichen Medizin 1. 

Von 
Prof. Dr. Fritz Reuter, Graz. 

Als mir der ehrenvolle Auftrag zuteil wurde, als zweiter Referent 
,,fiber die alten und neuen Wege der gerichtlichen Medizin" zu be- 
richten, da war ich mir der Schwierigkeit meiner Aufgabe wohl be- 
wul~t. Abgesehen yon dem grol~en Umfange der Materie verlangt das 
Referat  auch eine kritische Einstellung zur Vergangenheit und Gegen- 
wart. I s t  es schon nicht leicht, sich fiber die erstere ein richtiges Urteil 
zu bilden, so mehren sich die Schwierigkeiten, wenn man als Zeitgenosse 
zu Fragen, die sich im Flusse befinden, Stellung nehmen soll. Da nun 
aber diese Frage in unserer Gescllschaft einmal aufgerollt worden ist, 
und auch ich der Ansicht bin, dal~ sich die Mitglieder unserer Gesell- 
schaft fiber den Umfang, die Ziele und Aufgaben unseres Faches in 
Forschung und Unterricht gemeinsam aussprechen sollen, so will ich 
mich gerne in den Dienst der guten Sache stellen und Ihnen meine 
Ansicht vortragen, selbst auf die Gefahr hin, in den Fehler einer zu 
subjektiven Betraehtung zu verfallen. 

,,Aber wie sollte ich gerecht sein, yon Grund ausl Wie kann ich jedem 
das Seine geben/ Das sei mir genug: Ich gebe jedem das Meine", sagt 
Nietzsche. So wollen wir denn mit  Nietzsche im Geiste auf den alten 
und neuen Wegen der gerichtliehen Medizin wandeln, in dem ernst- 
lichen Bestreben, streng objektiv zu sein, aber in dem Bewul~tsein, 
dal~ selbst die strengste Objektivit~t, deren sich der einzelne befleil~igt, 
nur  der Spiegel ist, in dem er die Aul]enwelt betrachtet.  

Ihnen allen ist bekannt,  dal~ sich das Fach der gerichtlichen Medi- 
zin in Deutschland und 0sterreich in verschiedener Weise entwickelt 
hat.  0sterreich besitzt seit mehr als 100 gahren an den Universit~ten 
Lehrkanzeln ffir gerichtliche Medizin. Den 5sterreichischen gericht- 
lichen Medizinern sind viele K~mpfe,  die die reichsdeutschen Kollegen 
ffir die Bedeutung und die Stellung unseres Faches in Unterricht und 

1 Vorgetragen auf der 16. Tagung der Deutschen Gesellschaft ffir gerichtliche 
und soziale Medizin vom 13. bis 15. IX. 1927 in Graz. 
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Wissenschaft zu bestehen batten, erspart geblieben, l~ber die Ent-  
wicklung der gerichtlichen Medizin in Deutschland bis zum gegen- 
wi~rtigen Zeitpunkte hat Ihnen bereits der erste Referent, Herr Kockel, 
berichtet. Mir obliegt es, Ihnen in grol~en Zfigen die Eutwicklung und 
den gegenwi~rtigen Stand des Faehes der gerichtlichen Medizin in 
()sterreich vor Augen zu fiihren. Ieh glaube meine Aufgabe am besten 
zu 10sen, wenn ieh Ihnen zuni~chst in Kfirze die Entwicklung der Lehr- 
kanzeln /iir gerichtliche Medizin an den 5sterreichischen Universitdten 
schildere, wobei ieh yon der Geschichte des Institutes liar geriehtliche 
Medizin in Wien, welches als unser Mtestes Insti tut  auf deutschem 
Boden anzusehen ]st, ausgehen will. Die Geschichte der Lehrkanzel 
ffir gerichtliehe Medizin an der deutschen Uuiversit~t in Prag will ich 
in meine ErOrterungen einbeziehen, da wir vom nationalen Stand- 
punkte diese St(itte deutscher Kultur fitr uns in Anspruch nehmen miissen. 

Be] der Sammlung des historischen Mater]ales haben mich die Herren Dittrich 
und Marx ffir Prag und der leider vor kurzem so jah dahingeschicdene Kollege 
Ipseu ffir Innsbruck in zuvorkommendcr Weise unterstfitzt. Ihnen sei auch an 
dieser Stelle mein wdirmster Dank ausgesprochen! Uber Wien und Graz bin ich 
pers6nlich gut orient]err, iiberdies stand mir ffir Wien ein Abri/3 der Geschichte 
dieser Lehrkanzel aus der Feder A. Haberdas zur Verffigung. ]3ei der historischen 
Schilderung wollen wir im gleichen MaBe den Umfang und die Ziele der gericht- 
lichen Medizin in Forschung, sowie deren Aufgaben im Unterriehte im Auge 
behalten. 

Die Geschichte der Entwicklung des Faches der gerichtlichen Mediz in  
steht in inniger Beziehung zur Geschichte des Stra/prozesses; wenn 
auch die gerichtliche Medizin schon vor der franzOsischen Revolution, 
zu welcher Zeit noch das Inqusitionsverfahren in den Staaten des euro- 
pMschen Kontinentes herrschte, eine gewisse Bedeutung erlangt hat, 
so beginnt doch fiir unser Fach mit dem Inkrafttreten des Code d'in- 
struction criminelle im Jahre 1808 eine neue Epoche. Durch dieses 
Werk, eine bleibende Frucht der franzSsischen Revolution, wurde be- 
kanntlich dem Inquisitionsverfahren der TodesstoB gegeben. Der Geist 
der 0ffentlichkeit, Miindlichkeit und Unmittelbarkeit im Strafprozesse 
konnte sich zun~chst in Frankreich und unter dem Einflusse der Herr- 
schaft Napoleons auch in den deutschen Li~ndern am rechten Ufer des 
Rheines Bahu brechen. Vor allem war es die Einfiihrung des Schwur- 
gerichtes naeh englischem Muster, welche an den Krztlichen Sachver- 
stiindigen besondere Anforderungen stellte, ihn aus seiner ruhigen 
Ti~tigkeit im Zimmer des Richters in die Arena des Volksgerichtes 
ffihrte, wo er im Kreuzfeuer der ProzeBparteien seinen Mann zu stellen 
hatte. DaB dadureh das Fach der geriehtlichen Medizin praktisch zu 
einer vorher nicht geahnten Bedeutung gelangte, brauehe ich in Ihrem 
Kreise nicht besonders zu betonen. Mit diesem Aufschwung der ge- 
riehtlichen Medizin werden die Namen Or/ila, Tardieu und Taylor, 
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die m a n  mi t  Recht  zu den  Klass ikern unseres Faches rechnet,  immer  
verkni ipf t  bleiben. 

I n  Osterreich wurde du tch  die Stfirme des Jahres  1848 das Inquis i -  
t ionsverfahren,  al lerdings zun~chst  nu r  vori ibergehend, abgeschafft. 
Ers t  im Jahre  1873 erhielt  unser  S taa t  mi t  einer modernen  Straf- 
prozel~ordnung auch die Volksgerichte, deren Zweckm~l~igkeit merk- 
wiirdigerweise in  der heut igen Zeit gerade yon jener Seite am meisten 
bek~mpft  wird, deren Anh~nger  am Sturze des bereits  morschen Ab- 
solutismus lebhaft  betei l igt  waren.  

Trotzdem in  Osterreich im Anfange des 19. J ah rhunde r t s  noch der 
Absolut ismus u n d  das gerichtliche Inquis i t ionsver fahren  herrschten,  
t r a t  doch schon un te r  dem Einflusse yon  Peter Frank  u n d  Jose/ Bernt 
jener  Umschwung in  der Auffassung des Faches der gerichtlichen 
Medizin ein, der zur Gri~ndung eines Lehramtes dieses Faches (1804) 
u n d  eines Insti tutes ]i~r gerichtliche Mediz in  in  Wien  (1818) fiihrte. 
Diese beiden Jahre  b i lden  daher  Marksteine in  der Geschichte unseres 
Faches. 

Der erste Professor der gerichtlichen Medizin in Wien war Vietz, welcher 
dieses Faeh vom Jahre 1805--1813 lchrte und dem Jose/ Bernt folgte. Wie fort- 
schrittlich man in dieser ZeR dachte, geht daraus hervor, dab dem Professor der 
gerichtlichen Medizin u. a. auch die Verpflichtung auferlegt worden war, alle ge- 
richtlichen Obduktionen entwedcr selbst vorzunehmen oder in seiner Gegenwart 
von einem der Schiller aus/i~hren zu lassen. Der yon dem Schiller aufgenommene 
Befund wurde in einer der nachsten Stunden eincr Kritik unterzogen und sodann 
ein milndliches Gutachten verfai~t. Bei der Klassifizierung der Schiller legte man 
groBen Weft darauf, dal~ sie sich fleil~ig an diesen t)bungen beteiligten. Vet der 
Zulassung zu den strengen Prilfungen mul~te der Kandidat ein vorschriftsmaBiges 
Visum repertum verfassen, welches der Professor in Gcgenwart der Schiller einer 
mitunter sehr scharfen Kritik unterzog. Auf dem so vorbereiteten Boden war 
es Bernt mSglich, seine grol~ angelegten Plane filr den Ausbau unseres Faches 
zu verwirklichen und im Jahre 1818 den Grundstcin fiir ein Institut filr gericht- 
fiche Medizin, welches im Leichenhause des Allgemeinen Krankenhauses unter- 
gebracht wurde, zu legen. 

Ihnen allen ist bckannt, welch rege akademische und wissenschaftliche 
Tatigkeit Bernt entwickelt hat. Es ist sein Verdicnst, die gerichtliche Medizin in 
ihrer Gesamtheit sowohl als Lehr/ach als auch als Wissenscha/t er/afit zu haben. Von 
seinen wissenschaftlichen Publikationen seien an dieser Stelle nur seine gericht- 
liche Arzneikunde (1826), seine gerichtlich-medizinischen Fundscheine (1821) und 
seine gerichtlich-medizinischen Gutachten (1829), welch letztcre eine Erganzung 
seines Lchrbuches der gerichtlichen Arzneikunde bilden, erw~hnt. Wenn man 
Bernts Lehrbuch und seine zahlreichen Befunde und Gutachten durchblattert, 
so gcwinnt man Einblick in die Vielseitigkeit des Wissens und die grol~e Erfahrung 
des Verfassers. In  diesen Bilchern nehmen begreiflicherweise die gewaltsamen 
Todesarten einen breiten Raum tin, doch finden sich auch zahlreiche Bcgut- 
achtungen lebender Personen, einschliefilich dcr Feststellung der Zurechnungs- 
fahigkeit, in einer filr diese Zcit erschSpfenden Weise behandelt. Allerdings stand 
dem Professor der gerichtlichen Medizin damals zu Demonstrationen und An- 
legung yon Musealpr~paraten ein eigenes Leichenmaterial nicht zur Verfilgung. 
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~ b e r  die Verwendung der bei den Sektionen gewonnenen Pr/~parate hat te  der 
Prosektor und Kustos am pathologischen Museum des a]lgemeinen Krankenhauses, 
der aueh den Titel Gerichtsanatom fiihrte, zu entseheiden. Diese Stelle bekleidete 
seit dem Jahre 1818 Biermayer, der aber sein Amt vernachl/~ssigte, 1827 suspendiert 
und 1829 v611ig entlassen wurde. Ihm folgte zunachst provisoriseh Rokitansky, 
doch wurde im Jahre 1830 J. Wagner definitiv mit  diesem Amte betraut.  Im 
Jahre  1832 wurde JRokitansky der Nachfolger Wagners und behielt diese Stelle 
bis zu seinem im Jahre 1875 erfolgten Riiektritt .  Mit diesem Amte war das Reeht,  
alle beh6rdlichen Obduktionen selbst vorzunehmem verbunden. Der Professor 
fiir gerichtliche Medizin fungierte daher um diese Zeit in Wien, wie aueh an anderen 
Orten, h/~ufig nur als Zuschauer bei den Obduktionen; doch setzte Bernt dureh, 
dab er im Jahre 1815 zum gerichr Beschaumeister unter Eid genommen 
wurde. Damals wurden die geriehtlichen Obduktionsprotokolle und Gutaehten 
von 4 ,~rzten unterschrieben, n~mlieh vom Professor der geriehtliehen Arznei- 
kunde, vom Gerichtsanatomen, dem 2. Stadtphysikus und dem jtingsten ehirur- 
gischen Spitalsprimararzte. Die Beteiligung eines Vertreters des Magistrates an 
dieser Amtshandlung war dadurch begriindet, dab zu diesem Zeitpunkte der 
Stadtmagistrat  yon Wien auch die Kriminalbeh6rde repr/~sentierte, da erst seit 
dem Jahre 1849 die Trennung zwischen Justiz und Verwaltung durchgeffihrt 
wurde. 

Die gemeinsame Beteiligung des Professors der gerichtliehen Medizin und 
des Kustos am pathologischen Museum bei der Vornahme der gerichtlichen Ob- 
daktionen fiihrte wiederholt zu MiBhelligkeiten. Man versuehte deshalb, das Amt 
des gerichtliehen Prosektors von dem des Kustos zu trennen, was aber yon letz- 
terem verhindert  wurde, da er das Leichenmaterial ftir das 2~athologische Museum 
ben6tigte. Als ira Jahre 1830 Wagner zum Gerichtsanatomen ernannt wurde, 
versuehte der Kriminalsenat, den Professor der geriehtlichen Medizin mit seinen 
Schtilern yon den gerichtlichen Obduktionen auszuschlieBen, unter der Mo~i- 
vlerung, dab sieh unter den Schtilern selbst ein des Mordes Verdgehtiger be- 
linden k6nnte. Diese Besorgnis wurcte in einem Ho/ka~zleidekret vom 26. III .  1830 
unter Hinweis auf eine Verordnung des Jnstizho/es aus dem Jahre 1811 zurtick- 
gewiesen; doch wurde dem Professor und den Sehfilern strengste Verschwiegen- 
heir auferlegt 1. 

Solange Bernt lebte, verstand er es, trotz der geschilderten Sehwierigkeiten 
das Heft in der Hand zu behalten und den Unterricht  in einer ftir seine Sehiiler 
fruchtbringenden Weise zu gestalten. Mit richtigem Blick hat te  er die Aufgaben. 
den Umfang und Inhalt  der gerichtliehen Medizin erfaBt und in konsequente,'. 
emsiger Arbeit seinen Standpunkt  durchgesetzt. Doch konnte er den Boden 
nieht so ebnen, dab nach seinem im Jahre 1842 erfolgten Tode die Stellung der 
Staatsarzneikunde nach jeder Riehtung hin gesichert war. Zwar verhinderte die 
bereits im Jahre 1804 erfolgte Grfindung eines Ordinariates fiir geriehtliche Medizin 
in Wien die Auflassung dieser Lehrkanzel, doch verstanden es die Nachfolger 
Bernts, KoUetschka und Johann Dlauhy, die beide aus der Schule Rokitanskys 
stammten, nieht, auf dem von Bernt vorgezeiehneten Weg welter fortzuschreiten. 
So verfiel die Lehrkanzel und mu~te yon Eduard v. Ho]mann yon Grund aus neu 
aufgerichtet werden. 

1 Diese Verordnung aus dem Jahre  1811 ist aueh fiir die gegenw/~rtigen 
Lehrer der geriehtlichen Medizin in Osterreich yon Wiehtigkeit, weil sie yon dieser 
das Recht ableiten k6nnen, die H6rer der Medizin den gerichtlichen Obduktione~ 
beizuziehen, was namentlich ffir kleinere Universit~ten mit einem geringen Leiehen- 
material nieht zu untersch/~tzen ist. Ieh maehe von diesem Rechte h~ufig Ge- 
brauch. 

Z. f. d. ges. gerichtl. Medizin. 1L Bd. 
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Die Unterr ichtsverwal tung der damaligen Zeit beschr~nkte sich n ich t  
darauf, die Mediziner im Fache der Staatsarzneikunde,  unter  welchem Namen 
man  geriehtliche Medizin und  medizinische Polizei zusammengefa~t ha t te ,  
unterweisen zu lassen, sondern sie sorgte dafilr, dal~ auch den Juristen ein 
Unterricht in diesen F~chern zuteil  wurde. Solche Vorlesungen hielt vom 
Jahre  1844 angefangen J. H. Beer an der ]uridischen Fakult~t in Wien; ihm 
folgte Gatscher, nach dessen Tode E. v. Ho/mann auch den JLehrau/trag /i~r 
Juristen erhielt. 

Bevor wir die Ti~tigkeit E. v. Ho/manns in Wien in groBen Ziigen schildern, 
wollen wir einen Blick auf die Entwicklung unseres Faches an den Universi t~te~ 
Prag, Graz und Innsbruclc werfen. 

An der Prager Universit~it, an welcher schon seit dem Jahre  1785 Vorlesungen 
aus gerichtlicher Medizin abgehal ten wurden, ha t te  Bernt vom Jahre  1808--1813 
gewirkt. Un te r  den Nachfolgern sind Krombholz und  Popel, der Lehrer  Maschkas 
und  v. Ho/manns, zu nennen. Wi~hrend der letztere im Jahre  1868 nach Innsbruck 
berufen wurde, wo er das Gesamtgebiet der Staatsarzneikunde (Hygiene und  
gerichtliche Medizin) bis zu seiner im Jahre  1875 nach Wien erfolgten ~bersiedlung 
vertrat ,  wurde Maschka bereits 1866 nach dem Tode Popels dessen Nachfolger 
in Prag. In  Graz war erst im Jahre  1863 eine medizinische Fakul ta t  gegrilndet 
worden, an  welche man  Adol/v. Schauenstein, der in Wien vorwiegend gerichtliche 
Chemie betr ieben und  1858 sich dort  filr Staatsarzneikunde habil i t iert  hat te ,  
berief. Nach Ho/manns Abgang naeh Wien ging nach einer mehrjahrigen Supplie- 
rung die Lehrkanzel in Innsbruck im Jahre  1887 an  Kratter, einen Schiller von 
Schauenstein fiber, welcher dort  den Grundstein zu einem Ins t i tu t  filr gerichtliche 
Medizin legte. Schauenstein und seine Schule fSrderten besonders die /orensische 
Toxikologie. 

Als Eduard v. Ho/mann im Jahre  1875 die Wiener Lehrkanzel i lbernommen 
hat te ,  da war es ffir ihn vom Standpunkte  des Unterr ichtes  zun~chst notwendig, 
sich ein grSBeres Leichenmaterial  zu sichern. Dies gelang ihm dadurch, dab er 
nach  dem Rficktr i t t  von .Rokitansky die Stelle des Gerichtsanatomen nnd  Prosectors 
der Gemeinde Wien in Anspruch n a h m  und auch erhielt, in welcher Eigensehaft er 
si~mtliche behSrdliche Obduktionen, die saniti~tspolizeilichen und  gerichtlichen, 
vorzunehmen hat te .  Zu den sanib~itspolizeilichen Obduktionen gehSrten, wie Ihnen  
wohl bekannt  ist, neben den Fallen yon plStzlichem Tod aus nattirlicher Ursache, 
auch die ersten Todesf~lle beim Ausbruch einer Epidemie sowie gewisse F~lle 
yon Selbstmord. Gerichtlich wurde eine Leiche nur  dann  seziert, wenn nach den 
Umst~nden des Falles fremdes Verschulden entweder vorhanden war oder n u r  
vermute t  wurde. 

Was Eduard v. tIo/mann in der Zeit seiner Wiener Tatigkeit  von 1875--]897 
filr das Fach der gerichtlichen Medizin und  die Wiener Lehrkanzel geleistet hat ,  
wie er durch Verwertung des sanit~tspolizeilichen und  gerichtlichen Leichen- 
materiales in kilrzester Zeit ein Museum aus dem Boden stampfte,  das an Reich- 
haltigkeit  alle anderen Museen fibertraf, wie er es verstand,  durch eigene emsige 
Arbei t  und  durch Heranziehung hervorragender Schiller dem Fache in wissen- 
schaftlicher Hinsicht,  in Unter r ich t  und  Praxis jene Stellung zu verschaffen, die 
es wegcn seiner grol~en Bedeutung verdient,  ist I hnen  allen bekannt .  Ebenso 
bekannr ist Ihnen  auch, dab bUS diesem Inst i tute ,  das nur  ein Zimmer fiir den 
Chef, einen Arbei tsraum fiir die Assistenten, einen Musealraum, einen H6rsaal 
und  einen kleinen Sektionsraum besal~, die bedeutendsten  gerichtlich medizi- 
nischen Arbeiten der damaligen Zeit hervorgingen und  dab aus aller Herren Lander  
Jfinger der Wissenschaft  und  erprobte Prakt iker  zu diesem Mekka der gericht- 
lichen Medizin pflgerten. 
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Leider war es v. Ho/mann, der im Jahre  1897 yon einem allzu friihen Tod ereilt 
wurdc, nicht  beschieden, seiner engeren Sehule filr die Zukunf t  die Nachfolgeschaft 
zu sichcrn. Seine bedeutenden Schiller E. Zillner und  A. Paltau] waren schon 
vor ihm dahingegangen und  A. Haberda, der sich in den letzten Lebensjahren 
Ho/manns sowohl im In- als auch ira Auslande schon einen bedeutende~ Nameu 
erworben hat te ,  war jenen l~aktoren, die fiber die Nach/olgescha/t des Meisters zu 
entseheiden hattel~, ,,zu iu~g". 

Was ich yon Haberdas Wirken am Ins t i tu te  ffir gericht]iche Medizin in Wien 
halte, welch tiefen Eindruck mir  seine Supplierung der Lehrerkanzel im Jahre  
1897/1898 hinterlassen hat,  habe ich bereits in dem yon mir  zur 25. Wiederkehr 
des Jahrestages seiner Ernennung zum Universit/~tsprofessor verfal]ten FestgruB 
ausgesprochen. Ich m6chte an  dieser Stelle das bereits Gesagte nieht  mehr  wieder- 
holen, nu t  auf einen Punk t  sei mir gestattet ,  in Kfirze hinzuwcisen. In  den Vor- 
lesungen yon Haberda t ra t ,  so welt ich mieh erinnere, die klinische Seite st/~rker 
hervor, als dies bei Ho/~nann der Fall war, der die experimentell-anatomische 
Richtung besonders betonte.  Haberda ha t te  sich eben durch seine umfangreiche 
T~ttigkeit beim Stra/- und Zivilgerichte, beim Hondelsgerichte und den Un/aU- 
schiedsgerichten eine reiche Erfahrung auch auf /orensisch klinischem, Gebiete er- 
worben, die er nun  in den Dienst des Unterr ichtes  stellen konnte.  

Da das Wiener gerichtlich-medizinische Ins t i tu t  schon zu diesem Zei tpunkte  
fiber ein grol]es, anatomisches Material verffigte, so lag es sehr nahe, vor allem 
dieses Material im Unterr ichte  zu verwerten. Dadurch wurde aber bei den H6rern 
der Eindruck hervorgerufen, dab die gerichtliche Medizin ein Fach  sei, welches 
in erster Linie auf experimentell-anatomischer Basis aufgebaut  ist. VermiBt habe 
ich w/~hrcnd meiner Studienzeit und  auch sp/~ter Vorlesungen aus forensischer 
Psychiatrie, die sieh in den Unterr icht  aus gerichtlieher Medizin harmonisch ein- 
geffigt h/~tten. Zwar ha t  Ho/mann in seinen Vorlesungen bei der Besprechung 
einzelner Kapitel  der gerichtlichen Medizin auch forensisch-psychiatrischen Fragen 
Rechnung getragen, er selbst beherrschte auch dieses Spezia]gebiet unseres Faches 
so gut, dab er f/~hig war, die forensisehe Psychiatr ic in seinem klassisehen Lehr- 
buch selbst zu bearbeiten, der Student  h6rte aber kein Spezialkolleg fiber ge- 
richtliche Psychiatr ic und  wurde aus diesem Facl~e auch nicht  geprfift. Dieser 
Fragen wurde bloB im Nebenamte in den Vorlesungen fiber klinische 1)sychiatrie 
gedacht. Nur  die Jur i s ten  wurden irn Rahmen  des Unterr ichtes  in gericht- 
licher Medizin an der Hand  yon Krankendemonstra t ionen,  die ein Kliniker 
abhielt, fiber die Fragen der Zurechnungs- und  Dispositionsf/~higkeit in groBen 
Zfigen orientiert.  

Filr eine Schule yon der Bedeutung der Ho/mannschen war es gewiB ein 
schwerer Schlag, als nach dem Ableben des Meisters der Lehrstuhl  n icht  einem 
seiner Schiller, sondern dem pathologischen Anatornen A. Kolisko verliehen wurde. 
Diese Besetzung rief begreiflieherweise in den Reihen der engeren Fachkollegen, 
speziell auch in Deutschland, Erstauncn,  teilwcise auch eine mehr  oder minder  
deutlich zutage t re tende abf/~llige Kri t ik  hervor. Die Kreise jener Gclehrten 
allerdings, welche in der gerichtlichen Medizin nur  ein Spezialfach der patholo- 
gischcn Anatomic erbliekten, sahen in dieser Ar t  der L6sung der Besetzungsfrage 
eine Bestat igung der Richtigkeit  ihrer Ansieht. 

Da ich diesen Weehsel in der Leitung des Ins t i tu tes  und  der Lehrkanzel  ffir 
gerichtliche Medizin in Wien noeh als Demonstrator  miterlebte und  unter  A. Ko- 
lisko teils als Volont/~r, teils als Assistent arbeitete, so werden Sic yon mir eine 
Schilderung der Eindrfieke, die diese Zeit bei mir hinterliel], erwarten. Ich darf 
reich der L6sung dieser Aufgabe wohl nicht  entziehen, wenn sie mir  auch aus 
pers6nliehen Grfinden sebwer fMlt. Bin ich doch gen6tigt, an  der Tatigkeit  meines 
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von mir  so hoch verehrten Lehrers A. Kolisko Kri t ik  zu iiben, der reich in den 
Geist der pathologisehen Anatomie und  ihrer Anwendung auf die geriehtliehe 
Anatomie und  Pathologie einffihrte, der mir den Uber t r i t t  vom Milit/~r- in den 
Zivilstaatsdienst  erm6glichte, mieh t rotz  8j/~hriger mflit~riseher Dienstleistung 
an  sein Ins t i tu t  als Assistent nahm,  und  der endlich meine akademische Karriere 
ebnete und  meine Bestrebungen in wissenschaftlicher Arbei t  und  Lehrtat igkeit  
in jeder Hinsieht  f6rderte. 

Als nach  dem Tode Eduard v. Ho]manns die Wiener medizinische Fakul t~t  
vor der schwierigen Aufgabe stand, filr diesen einen wfirdigen Naehfolger zu finden, 
da zeigte sieh recht  bald, dub es Eduard v. Ho/mann t ro tz  seiner iiberragenden 
Pers8nliehkeit, seines umfassenden Wissens und seiner vielseitigen T~tigkeit n icht  
gelungen war, die richtige Auffassung yon den Zielen und  Aufgaben der gericht- 
lichen ~Iedizin auch in weitere Kreise zu tragen. Da mir  genaue Informat ionen 
fiber die Debatte,  die damals im Wiener medizinisehen Professorenkollegium in 
der Besctzungsfrage gefiihrt wurde, n ieht  zur Verffigung stehen, und  ich die mir  
hierfiber zugekommenen vertraul iehen Mitteilungen nicht  preisgeben kann,  Ko- 
lisko aber in seiner Antr i t tsvorlesung den S tandpunkt  der Fakul ta t  zu dieser 
Frage erwahnt  und  dazu selbst Stellung nimmt,  so will ich ihn an  dieser Stelle 
sprechen lassen. In  seiner Antr i t tsvorlesung be tont  Kolisko an verschiedenen 
Stellen, die Bedeutung Eduard v. Ho]manns sei darin zu erblicken, d a $ e r  die 
gerichtliche Medizin auf eine pathologisch anatomische Grundlage gestellt habe, 
und  dal~ daher  nur  ein pathologiseher Ana tom als geeign~.ter Naehfolger ftir den 
Meister anzusehen sei. N un  ist es wohl richtig, da$ Ho/mann nach seiner Berufung 
naeh Wien in wissenschaftlicher Arbei t  und  Unter r icht  vorwiegend die gerichtliche 
Anatomie und  Pathologie fSrderte, und  da• auch einzelne seiner Schiller, wie 
Zillner und A.  Paltau/, die experimentell-anatomische Richtung besonders pflegten. 
Es ist aber ein I r r tum von A.  Kolisko, aus dieser Tatsache den SchluB zu ziehen, 
Ho/mann h/~tte durch diese Ar t  der Betat igung die enzyklop/idische Auffassung 
des Faehes der geriehtlichen Medizin aufgegeben und  einer Spezia]isierung des 
Faehes das Wort  geredet. I m  Gegenteil, Eduard v. Ho/mann gehSrt zu jenen ge- 
richtlichen Medizinern, die f/thig waren, das Gesamtgebiet der gerichtliehen Medizin, 
einschlieBlich der forensischen Psyehiatrie,  zu beherrschen und  in erseh6pfender 
und  klassiseher Weise darzustellen, wie sein in 8 yon ibm selbst verfaBten Auf- 
lagen erschienenes und  in die versehiedensten Sprachen fibersetztes Lehrbueh 
beweist. DuG es dem weiten Blicke Eduard v. Ho/manns nieht  entgangen war, 
welehe Bedeutung das klinische gerichts/~rztliche Material fiir den Unter r ieht  
besitzt, geht  daraus hervor, dab er im Jahre  1894, in welchem J a h r e ' a n  seinem 
Ins t i tu te  eine zweite Assistentenstelle eingesehaltet wurde, beide Assistenten, 
A. Haberda und M. Richter, als st/~ndige Gerichts/~rzte des Wiener Landes- 
gerichtes bestellen lieB. Dadurch machte er, wie Haberda riehtig hervorhebt ,  
dus ffrofle, lebeude gerichts~irztliche Material der Gro[Jstadt seinem I~stitute und 
dem U~terrichte dienlich. 

Gleichzeitig mit  der Besetzung der Lehrkanzel fiir gerichtliehe Medizin in  
lVie~ mit  Kolisko erhielt A. Haberda, der bereits im Jahre  1897 Extraordinar ius  
geworden war, den Lehrauf t rag  ]fir Juristen, der seit dieser Zeit dem jeweiligen 
ersten Assistenten des Inst i tu tes  vorbehal ten blieb. Da A.  Kolisko, welcher wie 
sein Vorg/~nger als Geriehtsanatom und  Prosektor der Gemeinde Wien beeidet 
wurde, ffir seine Person nur  die anatomischen F/~lle der Gerichtspraxis, also die 
ge~ichtliehen und  sanilhtspolizeiliehen Obduktionen und  die im Ins t i tu te  vor- 
genommenen Laborator iumsuntersuchungen beanspruchte,  die forensisch klinisehe 
T/ttigkeit aber seinen Assistenten ilberlieB, so t r a t  auch eine A'nderun9 in der Art  
des U~terric.htes ]ii.r Mediziner ein. Ho/~nann und Haberda ha t ten  mit  Recht  einen 



Alte und  neue Wege in der  gerichtl ichen Medizin. 21  

groflen Wert  auf eine systematische Darstellung des gesamten Gebietes der ge- 
r ichtl iehen Medizin gelegt und  diese durch Demonstra t ionen und  Exper imente  
belebt ;  A. Kolisko versuchte zwar im ersten Jahre  seiner T/~tigkeit dieser Rieh tung  
zu folgen, gab dies aber bald auf und  begnfigte sieh, in Form einer Demonstrat ions-  
vorlesung die yon den laufenden gerichtliehen und  sanit/~tspolizeiliehen Sektionen 
gewonnenen Pr/~parate zu zeigen und  daran  die einschl/igigen forensisehen Fragen 
zu erSrtern. In  den geriehtlieh medizinischen ~ b u n g e n  erhielten die Studenten,  
wie zur Zeit Ho/manns, eine Anlei tung in der Vornahme gerichtlicher Obduk- 
t ionen;  auBerdem wurden verschiedene Blutproben demonstriert .  Haberda, dessen 
Kolleg nicht  nur  yon Juristen,  sondern auch von Medizinern s tark  besucht  war, 
hielt  an  seiner bereits bew/~hrten Methode lest und  brachte  im Rahmen  eines fiinf- 
stfindigen Semestralkolleges eine enzyklop/~dische Darstellung des Gesamtgebietes 
unseres Faches. Vorfibergehend l a s e r  auch ein Einffihrungskolleg in die foren- 
sische Psyehiatrie. Auf diese Ar t  t r a t  die merkwfirdige Erscheinung zutage, dab 
gerade die Mediziner, die berufen waren, sp/iter als Sachverst/~ndige vor Gericht 
zu fungieren, w~hrend ihrer Studienzeit nur  einen Aussehni t t  aus der gerichtlichen 
Medizin h6rten und  nur  dariiber in Form einer Priifung Reehenschaft  zu geben 
hat ten,  w/~hrend die Juristen in gerichtlicher Medizin in vieler Hinsicht  besser 
instruier t  wurden. 

A. Kolisko, der es in seiner liebenswfirdigen und  konzil ianten Ar t  vers tanden 
hat ,  das schwierige Verh~ltnis zu Haberda zu einem wahrhaf t  kollegialen zu ge- 
stalten, blieb eben in seinem Herzen pathologischer Anatom,  wie seine im Jahre  
1916 erfolgte Rfickkehr zu diesem Fache deutlich beweist. 

So ha t te  man  nach dem Tode Ho/manns durch eine ungliickliche L6sung 
der Besetzungsfrage einerseits den besten pathologischen Anatomen,  den Wien 
damals besaB, an eine Stelle gesetzt, die er nach seiner ganzen Vorbildung 
nicht  im Geiste Ho/manns ausffillen konnte,  andererseits den berufenen Nach- 
folger des Meisters auf ein Nebengeleise gesehoben, auf dent er ] 8 Jahre  war ten  
muBte, bis seine Stunde sehlug. 1Jberbliekt man mit  dem Auge des ruhigen, 
objekt iven Krit ikers (liese Zeit, so f/tllt einem unwillkfirlich das Goethesche 
Wort ein: 

,,Der T(~g geh6rt de m lrrlum und dem Fehler, die Zeitreihe dem Er/olff und dem 
Gelingen." 

Bevor wir die Entwicklung der Wiener Lehrkanzel  bis in  die Gegenwart  ver- 
folgen, sei noch ein kurzer Bericht fiber die Verhiiltnisse an  den Ins t i tu ten  der 
Universit/~ten Prag, Graz und Innsbrucl~ eingeffigt. 

Im Schat ten des Ti tanen Ho/mann ha t t en  nament l ich  die Vertre ter  unseres 
Faches in Graz und Innsbruck einen schweren Stand. In  Pray bildete Maschka, 
eine fiberragende, medizinisch vielseitige und  fiber eine grol~e praktische Erfahrung 
verfiigende Pers6nlichkeit,  die h/~ufig zu Obergutachten in Anspruch genommen 
wurde, in gewisser Hinsicht  einen Gegenpol zu Wien. Literarisch ha t  sich ~laschka 
vor allem durch die Herausgabe eines Handbuches  der gerichtlichen Medizin ver- 
dient  gemacht. Sein Name wird mi t  der Entwicklung des Ins t i tu tes  ffir gericht- 
liche Medizin an  der deutschen Universi tgt  in Pray stets innig verknfipft  bleiben. 
Nach seinem Rficktr i t t  im Jahre  1891 erhielt den Lehrstuhl  A. Paltau/, der aber 
schon im Jahre  1893 an Sar]com s tarb  und  seine grol3en Fi~higkeiten nicht  mehr  
entfa l ten konnte.  I h m  folgte in demselben Jahre  P. Dittrich, ein Schiller yon 
Chiari und Maschlca, der vortibergehend auch bei Holmann in Wien tgt ig war 
und  1892 nach der Berufung Kratters nach Graz als Extraordinar ius  nach  Inns- 
bruclr gekommen war. 

In  Graz wirkte bis zum Jahre  1892 Schauenslein, der aber in den letzten J a h r e n  
seiner Grazer Tgtigkeit literarisch nicht  besonders hervortra t .  Er  besch~ftigte 
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sich, wie bereits erwi~hnt, vorwiegend mit  forensischer Toxikologie, ein Gebiet, 
das yon seinem Schiller Kratter noch welter ausgebaut  wurde. Was Kratter von 
1892--1919 filr das Grazer Ins t i tu t  geleistet hat ,  welche Bedeutung ihm als Lehrer  
und  Forscher beigemessen werden mug, habe ich bereits im vergangenen Jahre  
gelegent]ieh der yon der medizinisehen Fakulti~t in Graz veranstal te ten Trauer- 
feier hervorgehoben. Ich kann  mieh wohl begnilgen, an dieser Stelle auf die be- 
reits im Druck erschienene Rede zu verweisen. Besonders betonen m0ehte ich 
aber doch, dab Kratter das Ins t i tu t ,  in dessen R~umen wir heute tagen, mi t  be- 
sonderer Liebe und  Umsicht  eingerichtet und  so gestaltet  hat ,  dal~ es den gegen- 
wartigen Anforderungen nicht  nur  voll entspricht,  sondern auch noch erweiterungs- 
f~thig ist. Kratter und sein Schiller Ipsen, der nach dem Abgang yon Dittrich nach 
Prag den Innsbrueker  Lehrstuhl  erhielt, ver t ra teu  ebenso wie Maschka und Dittrich 
den enzyklopddischen Standpunkt  in unserem Faehe;  doch gingen sie hierbei so 
weit, dal~ sie auch die gerichtliche Chemie in das Gebiet der geriehtlichen Medizin 
einbezogen. Sie waren nieht  nur  als Gerichts~rzte, sondern auch als Gerichts- 
ehemiker st~ndig beeidet. Das Faeh der forensischen Psyehiatr ie lehrte zum 
Untersehied yon Wien an  den Universi t~ten yon Prag, Graz und  Innsbruck der 
Professor der gerichtlichen Medizin. Zwar wurden am Sitze dieser UniversitKten 
bei den Landesgerichten neben dem Professor der gerichtlichen Medizin auch 
klinische Psychiater  als standige Gerichtsarzte in forensisch psychiatrischen Fragen 
verwendet,  eine Ausscheidung der forensischen Psychiatrie aus dem Lehrplane 
des gerichtlichen Mediziners, wie sie 1875 in Wien erfolgte, unterbl ieb aber an  
diesen Universit~ten.  

W e n n  w i r  d e n  g e s c h i l d e r t e n  E n t w i c k l u n g s g a n g  d e r  L e h r k a n z e l n  

a n  d e n  v i e r  5 s t e r r e i c h i s c h e n  U n i v e r s i t ~ t e n  b i s  z u m  E n d e  d e r  9 0 e r  

J a h r e  des  v o r i g e n  J a h r h u n d e r t s  i m  Ge i s t e  a n  u n s  v o r i i b e r z i e h e n  

l a s sen ,  so k O n n e n  w i r  s agen ,  daft man mit  gewissen Schwankungen 
an dem yon Bernt schon im Jahre 1818 vertretenen Standpunkte, daft 
n~imlich die 9erichtliche Mediz in  einheitlich gelehrt werden solle, /est- 
gehalten hat. 

Die bisherige Ubersicht ha t  schon gezeigt, wie sehr sieh der Umfang und  der 
Xnhalt der gerichtlichen Medizin, speziell seit der Mitte des vorigen Jahrhunder ts ,  
vergr5Bert haben. W~thrend bis in die achtziger Jahre  nur  das Stra/gesetz und das 
bi~rgerliche Gesetzbuch bei den geriehts~rztlichen Begutachtungen zu beriick- 
sichtigen waren, t r a t  in der spiiteren Zeit infolge der Industrialisierung und des 
zivilisatorischen Aufschwunges yon Mitteleuropa die soziale Gesetzgebung immer 
mehr  in den Vordergrund, wodureh die Aufgaben und  Pfl ichten des ~rztlichen 
Sachverst~ndigen wesentlich erweitert  wurden. 

Ich will an  dieser Stelle nur  an  das Krankenversicherungsgesetz (1883) und  
das Unfallversieherungsgesetz (1884) in Deutschland, an  das Unfallversicherungs- 
gesetz in 0sterreich (1887), endlich an  die Eisenbahn- und  Automobil-Haftpflicht-  
gesetze erinnern. Die Alters- und  Inval idenversicherung wurde in Deutschland 
bereits im Jahre  1889 geregett, w~hrend 0sterreich erst im Jahre  1927 unter  
Neuregelung der Kranken- und  Unfallversicherung ein Gesetz tiber die Alters- und  
Invalidenversicherung erhielt. Das in letzter Zeit besonders hervortre tende Be- 
dfiffnis nach einer Versicherung der Privatangestel l ten wurde in Deutschland 
im Jahre  1911, in 0sterreieh erst im Jahre  1926 durch ein Gesetz befriedigt. Auch 
die Entsch~digung filr Kriegsbesch~tdigungen ist in beiden Staaten,  wie Ihnen 
bekannt  ist, gesetzlieh geregelt, das 5sterreiehische Gesetz weist vom Standpunkt  
des hrztlichen Sachverst~ndigen viele M~ngel auf. 
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Diese kurze Ubersicht d t r  Entwicklung der sozialen Gesetzgebung 
zeigt, wit sehr sich die Aufgaben des Sachversti~ndigen vor Gericht 
erweitert haben. Gegenw~rtig genfigt es nicht mthr ,  dal~ der Ge- 
richtsarzt mit  den Fragen, die ibm das Strafgesetz und das bfirgerliche 
Gesetzbuch zu 15sen geben, ver t raut  ist; er mui~ auch fiber die Grund- 
prinzipien der Begutachtung yon Unfallsch~den, vor allem fiber die 
Fragen nach der Kausalit~it zwischen Un/all und ciner nach diesem au/- 
getretenen Er]cran~ung, und fiber solche, die dig Beru/s-, Arbeits-, Er- 
werbsun/(ihig]ceit und Invaliditdt tines Arbeiters betreffen, orientiert 
sein, wenn e r v o r  Gericht seinen Mann stellen will. Hierzu kommen 
noch Fragen der Privatun/allversicherung, der Lebensversicherunff und 
solche, die durch die Bruderladen- und Pensionsversicherungsgesetze in 
Osterreich aufgeworfen werden. Endlich sind fiir den Gerichtsarzt eine 
Reihe yon Fi~rsorgebestimmungen wichtig, die speziell br im Stra/voll- 
zug eine Rolle spielcn. Auch mit  der Ge/dngnishygiene mul~ der Ge- 
richtsarzt ver t raut  sein. Die Fragen der Sicherung gemeinge/dhrlicher 
Verbrecher und Geisteskranl~ der bedingten Entlassung und Ki~rzung 
des Stra/vollzuges bei guter Fi~hrung, endlich die so wichtige Frage der 
Besser~eng des Verbrechers durch die Strafe, welche speziell bei Jugend- 
lichen und Erstkriminellen aufgeworfen wird, und die Prophylaxe des 
Verbrechens geh6ren in das Gebiet der gerichtlichen Medizin. DiG Lehr- 
plane der gerichtlichen Medizin an den einzelnen Universithten wur- 
den bisher diesen vielseitigen Forderungen nur bis zu einem gewissen 
Grade gerecht. So versuchte man in Wie~ zur Zeit, da M. Richter, 
der ltider ffir unser Fach verlortn ging, noch zweiter Assistent am In- 
sti tute war, dem dringenden Bedfirfnis nach Vorlesungen aus d t r  Un- 
/allmedizin insofern Rtchnung zu tragen, als man ihm gelegentlich 
seintr Ernennung zum Extraordinarius einen Lthrauf t rag aus diesem 
Gebiet der Sachvtrsti~ndigenthtigkeit erteilte, welcher naeh dem Ab- 
gang yon Richter nach Mi~nchen im Jahre 1912 an ~ich fiberging. 
Die praktischt  Durchffihrung dieses Auftrages scheiterte aber zum 
Teil an dem Mangtl tines klinischen Materialts. P. Dittrich hatte in 
Prag neben der Hauptvorlesung ein zwtistfindiges Kolleg fiber ,,prak- 
tische Anleitung zur Begutachtung yon Unfallsfolgen bei Arbeitern 
und zur strafrechtlichen Qualifikation yon Vtrletzungen'" eingefiihrt, 
welches Kolleg yon ihm im Sommersemester und in der richtigen Er- 
kenntnis, dal~ solche Vorlesungen nur unter Demonstration eines kli- 
nischen Materiales einen Erfolg hab tn  kSnnen, auf der chirurgischtn 
Klinik abgehalten wird. Einen ~hnlichen Weg betrat  K. Meixner in 
Wien, der seit der Beendigung des Weltkritges auf der Klinik Hochen- 
egg ein Spezialkolleg fiber , ,Begutachtung yon Verletzungen" abhi~lt. 
Fallweise wurden an einzelnen Universit~ten auch seminaristische 
(~bungen ffir Studenten eingeffihrt, in welchen diese nach Mitteilung 
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des Aktenauszuges und des erhobenen Befundes sich in der Abgabe 
yon Gutachten zu iiben hatten. Diese seminaristischen (~bungen haben, 
wie ich bereits an anderer Stelle ausftihrte, den Naehteil, dab der Stu- 
dent den so wichtigen Befund nicht selbst aufnehmen kann. 

Die Entwicklung der gesamten Sachverst~ndigentiitigkeit und das 
Bestreben, den Unterricht dieser anzupassen, brachten es mit  sich, daI~ 
die R~ume der i~lteren 6sterreichischen Inst i tute bald zu eng wurden; 
man trachtete nach dem Vorbild yon Inst i tuten auflerhalb (Jsterreich 
neue Inst i tute zu schaffen oder die bestehenden durch Angliederung 
yon R~umen zu erweitern. Prag und Innsbruck muBten sich vorli~ufig 
mit  den engen Verh~ltnissen an ihren Inst i tuten abfinden. ])as Wiener 
Ins t i tu t  erhielt im Jahre 1922 durch (~bersiedlung in das adaptierte 
anatomisehe Geb~ude der Josefs-Akademie ein neues Helm, in wel- 
chem die seh6ne, yon JellineIc gegrfindete elektropathologische Samm- 
lung untergebracht ist und sieh auch ein Raum ffir klinische Unter- 
suchungen befindet. In  Graz wurde auf meine Init iat ive im Jahre 1924 
eine gerichts~rztliche Poliklinik gegriindet und dem Inst i tute angeglie- 
dert  und so ein Gedanke verwirklicht, den Kratter bereits im Jahre 1892 
ausgesprochen hatte.  

Wenn wir die Entwicklung der gesamten Sachverst~ndigent~tigkeit 
seit der Griindung des Insti tutes ftir Staatsarzneikunde in Wien (1818) 
bis zur Gegenwart iiberblicken, so ergibt sich, dal~ sich diese entspre- 
chend der Gesamtentwicklung der Medizin auf den verschiedensten 
Gebieten in letzter Zeit unter dem Einflusse des sozialen Gedankens 
in der Medizin und der sozialen Gesetzgebung vorwiegend in klinischer 
Hinsicht ausgedehnt hat. Gibt es doch kein Spezialgebiet der Medi- 
zin, dessen Methoden nicht zur LSsung gerichtlich medizinischer Fragen 
herangezogen werden kSnnten. Man muB daher allen Ernstes die Frage 
aufwerfen, ob es i~berhaupt noch m6glich ist, den enzyklop~idischen Stand- 
punkt au/recht zu erhalten. 

Sowohl im deutsehen Reich als auch in 0sterreich meldeten und 
melden sich noch immer Stimmen, die diesen enzyklop~dischen Stand- 
punkt  als bereits fiberholt und das Festhalten an diesem als ])ilettan- 
tismus bezeichnen. Man weist u . a .  darauf hin, dab die gerichtliche 
Medizin sich aus der Staatsarzneikunde entwickelt habe, dab diese 
sp~ter in die Hygiene und gerichtliche Medizin geteilt worden sei, und 
dab daher entspreehend der Entwicklung der Gesamtmedizin auch 
eine weitere Spezialisierung der Sachverst~ndigent~tigkeit zu erfolgen 
habe. DaB die Ausscheidung all der Fragen, die die 5ffentliche Ge- 
sundheitspflege betreffen, aus der Staatsarzneikunde ein Vorteil fiir 
die Entwicklung unseres Faehes war, und dab auch in der Praxis die 
Funktionen des Saniti~tsbeamten yon jenen des Gerichtsarztes am 
besten getrennt bleiben, wie dies z .B.  in Bayern durchgefiihrt ist, 
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bedarf gegenwirtig keiner besonderen Begrfindung. Ob aber eine so 
weitgehende Spezialisierung der gericbtlichen Medizin zweckmil~ig ist, 
wie sie yon manchen Kreisen beffirwortet wird, die gerichtlieh medi- 
zinische Fragen nur im Nebenamte yon den betreffenden Spezialisten 
er6rtert wissen wollen, ist eine Frage, die nieht so leieht zu beant- 
worten ist, weil Spezialkenntnisse in einem bestimmten Gebiet der 
Medizin allein noch nieht die Gew~hr geben, dal] dieser Arzt sich aueh 
fiir die Sachverstindigentit igkeit  vor Gericht eignet. 

Allerdings wurde und wird auch heute die gegenteilige Ansicht, 
und zwar nicht nur in den Reihen der engeren Faehgenossen, vertreten. 
Man fiihrt, wie Ihnen bekannt ist, aus, dab ein tfichtiger Gerichtsarzt 
neben einem medizinischen Allgemeinwissen auch eine entsprechende 
Kenntnis der einschligigen Gesetze, kriminalistisehe Erfahrung, end- 
lich l~bung in der Aufnahme des Befundes und Verfassung des Gut- 
aehtens besitzen miisse. Diese Eigenschaften kOnnten zwar nut  im 
st~ndigen Kontakt  mit den Gerichten erworben werden, der Mediziner 
miisse aber dureh ein Kolleg, in welehem die gerichtliche Medizin ein- 
heitlich gelehrt werde, fiir diese Tit igkeit  entspreehend vorbereitet 
werden, zumal nach den Prozel~ordnungen beider Staaten jeder Arzt 
als SachverstKndiger herangezogen werden kOnne. Die gerichtliche 
Medizin sei auch eines der wenigen F~cher, welches der Zersplitterung 
des medizinisehen Wissens entgegen arbeite. 

Da ich reich gelegentlich der 1Jbernahme der Lehrkanzel in Graz 
ffir den enzyklopidischen Standpunkt  ausgesprochen und diesen dutch 
Einfiihrung eines Unterrichtes in der gerichtsirztlichen Poliklinik mit  
EinschluB der forensischen Psychiatric besonders betont habe, so 
kOnnte ich mich heute damit begniigen, auf das hinzuweisen, was ich 
in meiner Antrittsvorlesung im Januar  1920 und auf der Tagung der 
deutschen Gesellschaft ffir geriehtliche und soziale Medizin in Bonn 
(1925) ausgeftihrt habe. Mein Referat wire  aber nicht vollstindig, 
wenn ich Ihnen nicht auch heute meinen persSnlichen Standpunkt  
zur Frage nach dem Umfang und Inhalt  der gerichtlichen Medizin in 
Forschung und Unterricht, wenigstens in grol~en Zfigen, auseinander- 
setzte. 

Hierbei will ich den Weg betreten, den ich gelegentlich meiner 
Antrittsvorlesung einschlug, und das grol]e Gebiet der gerichtlichen 
Medizin in 3 Abschnitte teilen: 

1. In die gerichtliche Anatomie und Pathologie einschlie[31ich der 
Laboratoriumstechnik. 

2. In  die gerichtliche Toxikologie. 
3. In  die gerichts~irztliche Klinik. 
Dal~ die gerichtliche Anatomie und Pathologie in das Gebiet der 

gerichtlichen Medizin gehSrt, bedarf keiner besonderen Begriindung. 
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Selbst diejenigen, welche in der gerichtlichen Anatomie und Patho- 
logie nur ein Spezialfach der pathologischen Anatomie erblieken, geben 
zu, da~ dieses Faeh in einem selbstst~ndigen Kolleg gelehrt werden 
mtisse, lJber den Umfang der gerichtlichen Anatomie und Pathologie 
sind allerdings die Meinungen auch gegenwgrtig noch geteilt. Unbe- 
stritten ist, da~ in den Bereich der gerichtlichen Medizin alle Fragen 
geh6ren, d ie 'das  Strafgericht betreffen. Dartiber aber, ob und in 
wieweit die Pathologie des plgtzlichen Todes und die Un/allspatho- 
logie zur geriehtlichen Pathologie gehSren, gehen die Ansichten schon 
auseinander. Die 6sterreichisehen geriehtlich medizinischen Schulen, 
allen voran die Wiener Schule, haben seit jeher, wie wir wohl be- 
haupten k6nnen, mit Recht, diese Spezialgebiete ftir sich in An- 
sprueh genommen. In Deutschland ist zur Zeit, da fiber die Ein- 
ffihrung yon Verwaltungssektionen diskutiert wurde, yon patho- 
logiseh anatomischer Seite der Standpunkt vertreten worden, die 
pathologischen Prosektoren seien die geeigneten Personen ftir die 
Vornahme der Verwaltungssektionen. Wenn einzelne Vertreter der 
pathologisehen Anatomie sich ffir die Fragen des pl6tzlichen Todes 
besonders interessieren und diese wissenschaftlich f6rdern, so werden 
wir dies gewi~ begriil3en. Die gerichtlich medizinisehen Lehrkan- 
zeln k6nnen aber schon mit Rticksicht auf den Unterricht auf dieses 
Material nicht verzichten. Was die Un/allpathologie anlangt, so mSchte 
ich darauf hinweisen, dal~ die bei Unfalltodesfgllen zu 16senden Kau- 
salitgtsfragen ohne genaue Gesetzeskenntnis und eine entsprechende 
gerichts~rztliche Schulung auf rein theoretiseh wissenschaftlichem Wege 
nicht beantwortet werden kSnnen. Ich habe daher immer den Stand- 
punkt  eingenommen, da~ die Un/allpathologie zur gerichtlichen Patho- 
logie geh6rt. 

Einfacher liegen die Verhgltnisse bei der /orensischen Toxikologie. 
Wenn wir yon der Ansicht vereinzelter Pharmakologen und Chemiker 
absehen, die sieh fiir forensisch toxikologisehe Fragen besonders inter- 
essieren und daher die Bearbeitung dieses Gebietes und den Unter- 
rieht auf diesem beanspruehen, wird allgemein der St~ndpunkt einge- 
nommen, d~13 die wissenschaftliche Erforschung dieser Fragen und der 
Unterricht auf diesem Gebiete dem gerichtlichen Mediziner obliege. Wir 
wollen uns nur dar~n erinnern, dab die Klassiker der gerichtliehen 
Medizin am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts  sich 
intensiv mit toxikologisehen Problemen beschgftigt haben, und daf3 
die moderne Toxikologie vielfach auf die Ergebnisse der forensischen 
Toxikologie zurtickgegriffen hat. Die Aufgaben, welche die experimen- 
telle Pharmakologie und Pathologie heute zu 16sen haben, sind aber 
ganz andere als die der gerichtliehen Medizin. Zwischen den ersteren 
Disziplinen und der Klinik besteht eine innige Beziehung, w~hrend 
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ihnen kriminalistische Probleme ferne liegen. Wenn der Unterricht in 
forensiseher Toxikologie in der richtigen Weise durchgeffihrt wird, und 
wenn der Professor der gericbtliehen Medizin in einem guten kolle- 
gialen Einvernehmen mit  dem Pharmakologen steht, wie dies zwi- 
schen mir und meinem hochverehrten Kollegen Loewi der Fall ist, 
dann  wird in den Vorlesungen fiber gerichtliche Toxikologie nur die 
Anwendung yon in der experimentellen Pharmakologie bereits erwor- 
benen Kenntnissen auf forensische Fragen gelehrt und diese Art des 
Unterrichtes yon den Studenten als Erg~nzungsvorlesung nur begriil3t 
werden. 

Eine andere Frage bedarf aber noch der ErSrterung, n~mlich die, 
ob auch chemisch analytische Untersuchungen am gerichtlich medizi- 
nischen Inst i tute  vorgenommen werden sollen. In  dieser tIinsicht hat  
man in Osterreich, wie Sie bereits geh6rt haben, versehiedene Wege 
eingeschlagen. W~hrend in Wien und Prag der chemisch analytische 
2Vachweis der Gi/te seit jeher yon einem Chemiker vorgenommen wurde, 
ver t ra t  die Grazer Schule (Schauenstein, Kratter, Ipsen) den Stand- 
punkt,  da~ diese Untersuchungen yon den Mitgliedern des forensi- 
schen Insti tutes auszuffihren seien. Ieh habe bereits a. a. O. erSrtert, 
da{3 dies das Ideal darstellen wiirde, ein Ideal, dessen Verwirklichung 
aber bei dem Sachverst~ndigen eine besonders gute Sehulung in der 
analytischen Chemie im Allgemeinen und dem Giftnaehweis im Be- 
sonderen voraussetzt. Bei dem gro[]en Umfange, den die gerichtliche 
Medizin heute besitzt, und bei den Schwierigkeiten, welehe beim Gift- 
nachweis zu fiberwinden sind, werden wohl nur wenige Vertreter unse- 
res Faehes zu finden sein, die den erw~hnten strengen Anforderungen 
entspreehen. Auf keinem Gebiete r~cht sich aber ein Dilettantismus 
so sehr, als wie auf ehemisch analytischem Gebiete. Ich pers6nlich 
konnte mieh niemals entschliel3en, solche Untersuehungen zu fiber- 
nehmen, t rotzdem ich. reich seit vielen Jahren  mit  forensiseh toxiko- 
logischen Fragen eingehend besch~ftigt habe. Dies war auch der Grund, 
warum ich mit  der Tradition meines Vorg~ngers Kratter brach und 
mit  Kollegen Pregl ein Abkommen traf, nach welchem seit der 1Jber- 
nahme der Lehrkanzel ftir gerichtliche Medizin durch mich der che- 
miseh analytische Nachweis der Gifte yon ihm iibernommen wurde. 
Allerdings bin ich in der glfickliehen Lage, mit  einem Kollegen arbeiten 
zu k6nnen, der sieh fiir den forensischen Giftnachweis besonders in- 
teressiert, der eine Reihe yon Methoden erdacht hat, die sieh in der 
Praxis sehr bew~hrt haben, und der auch jederzeit bereit ist, in eine 
wissenschaftliehe Diskussion des Falles n~her einzugehen. Darauf mul~ 
ieh nun besonderen Wert  legen; denn nur auf diese Weise ist es m6g- 
]ich, selbst komplizierte F~lle aufzukl~ren. Wie immer man sich zu 
dieser Frage stellen mag, die endgi~Itige toxilcologische Beurteilung des 
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Falles soll aber dem Gerichtsarzt vorbehalten bleiben, der, um dieser AuL 
gabe gerecht zu werden, fiber Kenntnisse aus der experimentellen Toxi- 
kologie, der Klinik, Anatomie und Kriminalistik der Vergiftungen ver- 
ffigen muG. Ffir grSBere Insti tute mit hOherer Dotation an Personal 
und Material wird es sich vielleicht in der Zukunft empfehlen, eigene 
Chemiker als Assistenten oder Adjunkten anzustellen, welchen dann die 
Aufgabe obliegen wfirde, chemisch analytische Fragen des Instituts- 
materiales zu 15sen. Dies h~tte namentlieh fiir jene F~lle einen be- 
sonderen Vorteil, bei welchen nur wissenschaftliche Zwecke mit der 
Untersuchung verfolgt werden sollen, ein behSrdlicher Auftrag aber 
nicht stattgefunden hat. 

Was die geriehts~rztliche Klinik anlangt, so besteht gegenw~rtig 
dariiber volle Einigkeit, dab alle jene Untersuchungen, deren Zweck 
die Feststellung des ob]elctiven Tatbestandes, speziell im Strafverfahren, 
ist, vom geriehtlichen Mediziner vorgenommen werden sollen. Unter- 
suehungen in F~llen yon Sexualdelikten, Abortus und K6rperverletzungen 
werden immer in die Kompetenz des Vertreters d e s  Faches der ge- 
richtliehen Medizin fallen. 

Beziiglich der forensisehen Psyehiatrie wird gegenwi~rtig sowohl in 
0sterreich, als auch in Deutschland nicht fiberall dieselbe Ansicht ver- 
treten. W~hrend der Professor der gerichtliehen Medizin an den mei- 
sten Universit~ten Deutschlands forensisch psychiatrische Unter- 
suchungen, speziell solehe, die die Feststellung der Zurechnungsf~hig- 
keit im Straf-, die der Dispositionsf~higkeit im Zivilverfahren bezwecken, 
selbst vornimmt und die Studierenden in dieser Disziplin auch unter- 
weist, ffihrte man in Wien schon zur Zeit der 1Jbernahme der Lehr- 
kanzel durch Eduard v. Ho/mann eine Trennung zwischen forensiseh 
psyehiatrisehen Untersuehungen und den iibrigen klinischen durch. In 
Prag, Graz und Innsbruclc hielt man aber noch an dem enzyklopi~- 
disehen Standpunkte lest. Ho/mann und seine Nachfolger iiberlie[~en 
die Vermittlung forensisch psychiatrischer Kenntnisse also den psy- 
chiatrischen Klinikern. Diese fungierten auch als st~ndige Referenten 
in den Kommissionen ffir Fakult~tsgutachten. Da sich in den letzten 
Dezennien in Wien die Zahl der yon den Gerichten. angeforderten 
Fakulti~tsgutaehten sehr vermehrt hatte und fiberdies vom Standpunkt  
des Unterrichtes das Bediirfnis bestand, die Studierenden in einem 
Spezialkolleg fiber forensisch psychiatrische Fragen zu informieren, so 
wurde an dieser Universit~t auf Antrag yon v. Wagner-Jauregg ein 
eigenes Extraordinariat  ffir forensisehe Psychiatrie geschaffen, das 
gegenw~rtig mit Kollegen Raimann besetzt ist. Da Raimann seit 
vielen Jahren als praktischer Gerichtspsychiater tiitig und auch in 
literarischer Beziehung mit Arbeiten aus dem Gebiete der forensischen 
Psychiatrie hervorgetreten ist, endlich seit dieser Zeit als st~ndiger 
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Referent fiir alle psychiatrischen Fakult~tsgutachten fungiert, so kann 
es keinem Zweifel unterliegen, dal3 den Studierenden in den Vorlesungen 
dieses Gelehrten alles geboten wird, was fiir sie yon Wichtigkeit ist. 
Diese Art  der L6sung der Frage des Unterrichtes in forensischer Psy- 
chiatrie hat  aber meines Erachtens den Naehteil, dab dieses Fach 
auI3erhalb des Zusammenhanges mit  dem Hauptkolleg der gericht- 
lichen Medizin gelesen wird, und dal3 der Inhal t  dieser Vorlesungen 
nicht Gegenstand einer Priifung ist. Auch fehlen Demonstrationen an 
einem Verbrechermaterial. 

Wie Sie wissen, habe ich seit dem Wintersemester 1924/25 an mei- 
nem Inst i tute einen anderen Weg betreten;  ich trage selbst die foren- 
sische Psychiatrie im Rahmen des Hauptkolleges vor und erganze die 
theoretischen Vorlesungen gemeinsam mit  den Kollegen Michel und 
Weeber durch Demonstrationen an Gefangenen der Strafanstalt  Kar-  
lau und an geisteskranken Verbreehern der Heil- und Pflegeanstalt 
Feldhof. Es fr~gt sieh nun, weleher Art  yon Unterricht der Vorzug 
zu geben ist. Ich glaube, zu dieser Frage heute um so mehr nochmals 
Stellung nehmen zu miissen, da ich aus der Wiener Schule hervor- 
gegangen, entsprechend der dort herrschenden Richtung in erster Linie 
gerichtlich anatomisch herangebildet worden bin und mich zu dem 
mitgeteilten St~ndpunkte erst im Laufe meiner Grazer Lehrti~tigkeit, 
nicht ohne innere Ki~mpfe, durehgerungen habe. Allerdings hat te  ich 
schon vor meinem Eintr i t t  als Assistent in das gerichtlieh medizi- 
nische Inst i tut  in Wien whhrend meiner 81/2ji~hrigen aktiven Dienst- 
leistung als 6sterreichiseher Milit~rarzt und whhrend des Weltkrieges, 
wo ich als Sachverst~ndiger bei vier Milit~rgerichten fungierte, reich- 
lich Gelegenheit, mich forensisch psychiatrisch zu bet~tigen. Dal~ bei 
dem gegenw~rtigen Stande der Psychiatrie ftir den Gerichtsarzt eine 
Spezialausbildung in allgemeiner Psychiatrie und eine entsprechende 
Schulung und Erfahrung in der Beurteilung klinischer F~lle notwen- 
dig ist, und dal3 wir bei der Heranbildung unseres Nachwuchses auf 
diese Vorbildung besonderen Wert  legen miissen, bedarf keiner beson- 
deren Er6rterung. Strittig ist nur die Frage, ob diese klinische Aus- 
bildung allein auch fiir jenen hinreicht, der ein tiichtiger forensischer 
Psychiater werden will. Wenn ich meine eigenen Erfahrungen auf 
diesem Gebiete spreehen lassen darf, so kann ieh zu dem, was ich in 
meiner Antrittsvorlesung in Graz gesagt h~be, nichts wesentlich Neues 
hinzufiigen. Nach wie vor bin ich der Ansicht, daI~ die klinische Aus- 
bildung in Psychiatrie allein fiir den Begutachter forensisch psychia- 
trischer Fragen ebensowenig geniigt, wie eine Ausbildung in patho- 
logischer Anatomie oder Chirurgie fiir den Beurteiler gewaltsamer 
Todesarten oder K6rperverlctzungen. Die so h~ufig geh6rte Behaup- 
tung: ,,Der beste klinisehe Psychiater ist auch der beste psychiatrische 
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Sachverst~ndige vor Gericht", k6nnen wir auf Grund unserer Erfah- 
rungen nicht als richtig anerkennen. 

Wer ein guter Gerichtspsychiater sein will, muft eine grtindliche 
kriminalistische Schulung besitzen, er mul~ mit den Erscheinungen 
der Grenzzust~nde des normalen und pathologischen Seelenlebens, vor 
allem mit den Spielarten der Psychopathie, die nirgends so gut stu- 
diert werden kOnnen, als an einem groBen Verbrechermaterial, und 
den Ergebnissen der Kriminalanthropologie innig vertraut  sein, wenn 
er nicht in den Fehler mancher klinischen Psychiater verfallen will, 
die Erfahrungen der klinischen Psychiatrie ohne weiteres auf gericht- 
liche Fi~lle zu fibertragen. DaB einzelne hervorragende klinische Psy- 
chiater, wie Ascha//enburg, Hoche, Bonh6//er, Hiibner, Rdicke, Cramer, 
Birnbaum u.a .  die forensische Psychiatrie wissenschaftlich besonders 
gefOrdert haben, spricht nicht gegen die Richtigkeit des yon mir ver- 
tretenen Standpunktes; denn diese Forscher haben ihre Studien an 
einem groi3en Material yon Gefangenen und geisteskranken Verbre- 
chern vorgenommen, an diesem ihre kriminalpsychologischen Beob- 
a~htungen angestellt und ihre Erfahrungen in der Psychopathologie 
des Verbrechers gesammelt. Nicht jeder klinisch vorgebildete Psy- 
chiater ist somit ein geeigneter psychiatrischer Sachverst~ndiger vor  
Gericht, sondern nur der]enige, welcher den forensisehen Fragen be- 
sonderes Interesse entgegenbringt und bestrebt ist, klinische Er/ah- 
rungen durch kriminelle und kriminalbiologische zu erg~nzen. 

Diese Erw~gungen und die Beobachtung, dab auch die Fleil~igen 
unter den Studierenden, welche die Vorlesungen fiber klinisehe Psy- 
chiatrie regelm~Big besuchen, nicht die richtige Vorstellung yon der 
Fragestellung in forensischen F~llen haben, endlich die Tatsache, daft. 
selbst J~rzte, die die Physikatsprfifung mit Erfolg abgelegt haben, wo- 
bei sie den Nachweis erbringen mfissen, daft sie mehrere Monate auf 
einer psyehiatrischen Klinik ti~tig waren, bei der Begutachtung psy- 
chiatrischer F~lle in der Praxis h~ufig versagen, veranlaftte mich, seit 
3 Jahren im Unterrichte der gerichtlichen Medizin Demonstrationen 
und Ubungen an Verbrechern, zurechnungsf~higen wie geisteskranken, 
einzuffihren, die den Zweek verfolgen, die HOrer mit jenen FMlen be- 
kanntzumachen, die in der gerichts~rztlichen Praxis vorkommen. 
Wenn der klinische Unterricht bestrebt ist, die Demonstration des 
Einzelfalles so zu gestalten, wie sich dieser dem Arzt in seiner Praxis 
darbietet, so mug um so mehr yon dem Unterrichte aus forensischer 
Psychiatrie gefordert werden, daft nicht nur Geisteskranke, die krimi- 
nell werden kSnnen, dem Studierenden gezeigt werden, sondern daft 
man ihm auch Gelegenheit gibt, in die Psyche des Verbrechers mit seinen 
psychopathischen Zi~gen einzudringen. Bei der Besprechung der yon 
Geisteskranken begangenen Verbrechen lege ieh besonderen Wert dar- 
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auf, dab die HBrer F~lle sehen, die tatsiichlich kriminell wurden, und 
bei denen erst im Zuge des Verfahrens die Unzurechnungsf~higkeit 
festgestellt werden konnte. Gelegentlich solcher Demonstrat ionen 
kBnnen auch zivilrechtliche Fragen, z .B.  solche der Entmiindigung, 
der Testierf~higkeit usw. besprochen werden. Ich gebe ohne weiteres 
zu, dab sieh der Durchffihrung solcher Bestrebungen mitunter  schwer 
zu fiberwindeude Sehwierigkeiten entgegenstellen. Deshalb bin ich dem 
6sterreichischen Justizministerium, der Leitung der Strafanstalt  Kar-  
lau und der Direktion der tteil- und Pflegeanstalt Feldhof zu beson- 
derem Danke verpfliehtet, dab sie mir durch ihr groI~es Entgegen- 
kommen diese Demonstrationen ermBglichen. 

Ich glaube also, dab es im Interesse unseres Faches liegt, wenn 
an allen Lehrkanzeln ffir gerichtliche Medizin solche Vorlesungen im 
Rahmen des Hauptkolleges gehalten werden, wobei auch den Fragen 
des Strafvollzuges und der Verbrechensprophylaxe gebfihrend Rech- 
hung zu tragen ist. Wenn man bedenkt, dab die modernen krimi- 
nalistischen und kriminalbiologischen Strafrechtsschulen (A. Lenz) for- 
dern, dab auch der Jurist  mit der Psyche des Verbrechers und der- 
jenigen Geisteskranken, die sich eiue strafbare Tat  zuschulden kommen 
lassen, ver t raut  werde, so muB um so mehr vom drztlichen Sachver- 
stdndigen verlangt werden, dab er in diesem schwierigen Fache zu 
Hause ist. 

Wollen wir der Einheit unseres Faches nicht Abbruch tun, dann 
mfissen wir meines Erachtens Wert  darauf legen, dab der Unterricht 
in /orensischer Psychiatrie vom Professor der gerichtlichen Medizin selbst 
gehalten wird. Sollte dieser solche Vor]esungen nicht selbst halten 
wollen oder kBnnen, so mfiBte wenigstens daffir gesorgt werden, dab 
die Vorlesungen in forensischer Psychiatrie jenen des Hauptkolleges 
fiber gerichtliche Medizin organisch angegliedert sind und nicht yon 
dem betreffenden Kliniker im Nebenamte gelesen werden. 

Mit ein paar  Worten sei noch des Unterrichtes aus sozialer Medi- 
zin gedacht. DaB dieser entsprechend der Bedeutung der sozialen 
Medizin im gegenw~rtigen Zeitalter die Kranken-, Un/all-, Invaliden- 
und Altersversicherung zu umfassen hat, brauche ich in diesem Kreise 
nicht ausffihrlich zu erOrtern. Neben theoretischen Vorlesungen aus 
der Gesetzeskunde, der Unfallpathologie und aus der Lehre der Ge- 
werbekrankheiten ist der Demonstration h'linischer FiiUe besondere Auf- 
merksamkeit  zu schenken. 

Bisher hatte ich bei der historischen Besprechung der Entwick- 
lung unseres Faches in erster Linie die Ziele ffir den Unterricht der 
Mediziner im Auge. DaB diejenigen ~rzte,  welche eine Stelle als st~n- 
diger Gerichtsarzt anstreben, besondere Kenntnisse in der gericht- 
lichen Medizin besitzen mfissen, und dab sie diese durch eine spe- 
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zielle Prfifung (Physikats- oder Kreisarztexamen) nachzuweisen h~tten, 
sind Forderungen,  deren Berechtigung niemand bestreiten wird. 
Allerdings werden in Osterreich der Lehrplan und die Art  der Prfi- 
lung diesen nieht gerecht. Leider hat  sich die Regierung trotz 
entsprechender Reformvorschli~ge zu einer Jknderung noch nicht ent- 
schliei3en k6nnen. 

Dai3 auch ffir Juristen ein Unterricht aus gerichtlicher Medizin not- 
wendig ist, wurde in 0sterreich, wie wir bereits geh6rt haben, 
schon seit der Mitre des vorigen Jahrhunder ts  anerkannt. Auch 
gegenw~rtig ist an jeder Universiti~t ffir einen solchen Unterricht 
gesorgt. Ob der Unterricht vom Ordinarius selbst oder yon einem 
Privatdozenten oder Extraordinarius gehalten werden soll, ist eine 
sekund~re Frage. In Wien bevorzugte man vor der Ubernahme der 
Lehrkanzel durch Ho/mann die getrennte Methode, unter dem letzteren 
war der Unterricht der Mediziner und Juristen in seiner Person ver- 
einigt, nach seinem Tode schuf man ein eigenes Extraordinariat  ffir 
Juristen, welches mit  dem jeweiligen ersten Assistenten des Insti tutes 
besetzt ist. In  Prag, Graz und Innsbruck hat  der Ordinarius unseres 
Faehes neben dem Lehrauftrag f fir Mediziner aueh einen solchen ffir 
Juristen. 

Was den Umfang und Inhal t  des Unterrichtes in gerichtlicher Me- 
dizin ffir Juristen anlangt, so mul3 sich der Lehrer eine gewisse Be- 
schr~nkung auferlegen, da das Kolleg ffir Juristen nur im Winter- 
semester gelesen wird und hierffir nur 4- -5  Woehenstunden reserviert 
sind. Ieh habe allerdings seit einigen J~hren fallweise auch im Sommer- 
semester Vorlesungen ffir Juristen abgehalten und diese den Demon- 
strationen an Gefangenen und geisteskranken Verbrechern beigezogen. 
I m  Allgemeinen wird es genfigen, wenn der Dozent bei der Bespre- 
chung der i~rztliehen Fragen, die zur Festlegung des objektiven Tat- 
bestandes dienen, nur das unbedingt Notwendige er6rtert, hingegen 
halte ich einen Unterricht in forensischer Psychiatrie, Kriminalpsy- 
ehologie und Kriminalpsychopathologie speziell ffir den Juristen des- 
halb fiir besonders wichtig, weil auch in den Vorlesungen fiber Stra/- 
recht yon einzelnen Strafrechtslehrern, so vor allem yon A. Lenz, be- 
sonderer Wert  darauf gelegt wird, dab der Jur is t  nicht nur mit  dem 
toten Begriffe des Verbrechens, sondern auch mit  der Pers6nliehkeit 
des Verbreehers ver t raut  wird. Wir geriehtlichen Mediziner begriil3en 
diese Richtung um so mehr, als von unserer Seite seit Dezennien die 
Pionierarbeit ffir diesen Standpunkt  geleistet wurde. Wenn sich gegen- 
w~rtig auch in den Reihen jener Strafrechtslehrer, die unseren Stand- 
punkt  bisher mit  allen Mitteln bek~mpft haben, ein Umschwung in 
der Auffassung fiber die Aufgaben des Strafreehtes anzubahnen be- 
ginnt, so wird dies der Heranbildung zukfinftiger Richter, die psycho- 
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logisch und bis zu einem gewissen Grade auch psychopathologisch 
geschult sein sollen, nur zugute kommen. 

A. Lenz glaubt dieses Ziel durch die Einfiihrung eines kriminal- 
biologischen Seminars zu erreichen, in welchem yon ihm Gefangene 
und auch geisteskranke Verbrecher demonstriert  werden. Dieser An- 
sieht gegeniiber vertreten Kockel und Vorkastner den Standpunkt ,  dab 
die gerichtlich medizinischen Lehrkanzeln jene Stellen seien, yon wel- 
.chen aus die Juristen in Kriminalbiologie unterrichtet  werden sollen. 
Vorkastner hat  sich speziell durch die Einfiihrung eines naturwissen- 
scha/tlich-psychologischen Seminars /i~r Juristen an der Universi~t 
Grei/swald ein besonderes Verdienst erworben. Wenn ich meine eigene 
Erfahrung bezfiglich der Eignung yon Juristen zur L6sung biologischer 
Fragen spreehen lassen daft,  so m6chte ich betonen, dal~ ich in meinen 
Vorlesungen fiir Juristen wiederholt die Beobachtung machte, dal3 
diese naturwissensehaftlichen und medizinischen Fragen in der Regel 
ein groi3es Interesse entgegenbringen. Allerdings konnten sich nur 
wenige meiner HSrer trotz der Besch~ftigung mit  naturwissenschaft- 
lichen Fragen yon ihrer in der ganzen juristischen Erziehung liegen- 
den  formalen Denkungsart  ffei machen. Die meisten Juristen sind 
geneigt, den Wert  des induktiven Verfahrens und der Empirie zu unter- 
sch~tzen. Sollten solche kriminalbiologische, yon einem Juristen ge- 
haltene Vorlesungen als obligate Kollegien in den Lehrplan der Stu- 
dierenden der Jurisprudenz aufgenommen werden, dann mii2ten diese 
durch sin obligates Kolleg i~ber gerichtliche Medizin eine Ergdnzung fin- 
den. Deshalb bin ich in letzter Zeit in Graz dafiir eingetreten, da6 
die gerichtliche Medizin fiir Juristen als Obligatkolleg eingeffihrt wird, 
in welchem Gegenstand dis letzteren auch eine Priifung abzulegen 
hi~tten. Leider wurde dieser Antrag vom Professorenkollegium der 
juristischen Fakult~t in Graz abgelehnt. Wenn man sich schon nieht 
entschliei3en kann, ein solches Kolleg ffir alle Juris ten obligatorisch 
zu machen, so mii~te meines Erachtens doch Sorge getragen werden, 
da6 die angehenden Richter, Polizei- und Gendarmeriebeamten genau 
in gerichtlicher Medizin unterriehtet werden. Den Erfolg dieses Unter- 
riehts h~tten sie in einer strengen Priifung nachzuweisen. Dait ein 
solcher Unterricht sehr fruehtbringend sein kann, wenn er dem medi- 
zinischen Laien in riehtiger Form geboten wird, beweisen die Effah- 
rungen, dis ich in den Jahren 1925/26 machen konnte, zu welcher 
Zeit in Graz ein Kurs fiir h6here Gendarmeriebeamte stattfand, in dessen 
Lehrplan die gerichtliche Medizin einen breiten Raum inne hatte. Da 
ich mit  meinen Schiilern, gelegentlich yon Kommissionen au{~erhalb 
Graz, h~ufig in Beriihrung komme, so habe ich Gelegenheit, den Er- 
Iolg des Unterrichts an der praktischen T~tigkeit dieser Beamten zu 
kontrollieren. 

Z. f. d. ges. gerichtl. Medizin. 11. Bd. 3 



34 F. Reuter : 

Bisher sind wir vorwiegend ,,au/ den alten und neuen Wegen des 
Unterrichts in der gerichtlichen Medizin" gewandelt. Mein Referat ware 
nicht vollst~ndig, wenn ieh nicht auch in Kfirze der Wege ged~chte, 
die die geriehtliche Medizin als Wissenscha/t eingeschlagen hat. Jede 
Wissenschaft befindet sich in stetem Flusse, eine Methode 15st die 
andere ab und die Ergebnisse jahrelangen Forschens werden h~tufig 
durch neue Beobachtungen und Erfahrungen rasch fiberholt. Die 
gerichtliche Medizin als angewandte Wissenscha/t hat sich, wie Ihnen 
bekannt ist, aller jener Methoden zu bedienen, die zur Festlegung des 
objektiven und subjektiven Tatbestandes erforderlich sind. Ich wfirde 
Ihre Zeit und Geduld zu lunge in Anspruch nehmen, wenn ich an dieser 
Stelle all das ausfiihrlich sehilderte, was in 0sterreieh zur wissensehaft- 
lichen Entwicklung unseres Faches beigetragen wurde. Die ,,alten 
Wege", die man in unserem Lande gegangen ist, kann ich wohl als 
bekannt voraussetzen. Nur fiber einen ,,neuen Weg" gestatten Sie 
mir noch einige Bemerkungen! Ieh habe schon hervorgehoben, wie 
sehr die Forschung nach Ergrfindung der Pers6nlichkeit des Verbre- 
chefs gegenw~rtig im Vordergrunde des wissenschaftlichen Interesses 
steht. Unter den Vertretern der kriminalbiologischen Richtung be- 
steht das Streben, durch Einffihrung yon kriminalbiologischen Unter- 
suchungsstellen einen Ein/lufl au/ den Stra/vollzug zu gewinnen; einzelne, 
wie A. Lenz, wollen diesen Einflul3 sogar au/ das Stra/ver/ahren selbst 
ausdehnen. Unter den Medizinern sind in letzter Zeit speziell Neu- 
reitter (Riga) und Viernstein (Bayern), welehe das belgische System einer 
kriminalanthropologisehen Beschreibung des Verbrechers am Orte ihrer 
T~tigkeit eingeffihrt haben, ffir diese Richtung eingetreten. Diese 
sehwierige Aufgabe kann meines Eraehtens nur in gemeinsamer Arbeit 
zwischen Juristen und Medizinern befriedigend gelSst werden. An den 
in Aussicht genommenen Untersuchungsstellen mfil~ten daher die Ver- 
treter beider Wissenscha/ten zu Worte kommen. So begrfi~enswert diese 
Ideen sind, so mul~ doch auf Grund der Erfahrungen, die wir seit .Lom- 
broso durch Studien an Verbrechern gesammelt haben, betont werden, 
dal~ ffir die Verwirkliehung dieses Ideals noch eine auBerst mfihsame 
Bausteinarbeit notwendig sein wird. Erst wenn diese geleistet ist 
und ein quantitativ genfigendes, qualitativ gut durchforschtes Mute- 
rial vorliegt, werden wir in der Lage sein, allgemeine Gesichtspunkte 
zu gewinnen und bestimmte Verbrechertypen aufzustellen. Auf diese 
Art werden wir auf dem Wege, den uns der geniale Lombroso gewiesen 
hat, in ge~nderter Form weiterschreiten und hoffentlieh zu einem ffir 
die Strafrechtspflege ersprieftlichen Ziele gelangen. 

Alles Alte, soweit es Anspruch hat, sollen wit lieben, sagt 2'ontane, 
abet /iir das Neue sollen wit recht eigentlich leben. 
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