
(Aus dem Institut fiir Gerichtliche Medizin der Universit~t Leipzig. 
Direktor: Professor Dr. _R. Kockel.) 

Die AufMiirung yon Brandursachen 1. 

Von 
Dr. phil. F. Timm. 

Als vor nunmehr nahezu 25 Jahren das Leipziger Inst i tut  in sein 
jetziges Heim iibersiedelte, fal3te Professor Kockel die Aufgaben des 
Instituts in der yon ihm bei dieser Gelegenheit herausgegebenen Fest- 
schrift in folgende S/s zusammen: 

,,Das Institut soil, in engster Beriihrung mit der Reehtspflege stehend, eine 
Anstalt darstellen, in der sowohl medizinische wie naturwissenschaftliehe Tat- 
saehen und Erfahrungen wissenschaftlieh bearbeitet und ffir die Rechtskunde, 
insbesondere zur Beschaffung realer, tats~ehlicher Beweismittel dienstbar gemacht 
werden, Hiermit iibereinstimmend wird alas Institut night nut eine Unterrichts- 
anstalt ffir Mediziner sein, sondern aueh den Studierenden der Reehtswissensehaft 
~ber das Gebiet der Gerichtlichen Medizin hinaus Informationen aus dem Bereiche 
der Naturwissenschaften zu bieten haben, die fiir die spatere praktische T~tigkeit 
der Juristen heute als unentbehrlich bezeichnet werden miissen." 

Auf die Notwendigkeit, die wissensehaftliche Kriminaltechnik in 
das Arbeitsgebiet der Gerichtlichen Medizin einzubeziehen, hat Kockel 
auch sparer noch, so besonders auf der Tagung der Deutschen Gesell- 
schaft fiir Gerichtliche Medizin in Mfinster 1912 und in Graz 1927 erneut 
hingewiesen und nicht minder nachdrfickhch Vorkastner in seinem, 
bei der Einweihung des Gerichts/~rztlichen Instituts zu Greifswald 1924 
gehaltenen Vortrag. 

Wenn man riickblickend die Entwicklung der Gerichthchen Medizin 
in dieser Richtung verfolgt, so muI~ man feststellen, dal~ die Bedeutung 
und Auswertung yon Spuren zur AufklKrung des Kausalzusammen- 
hangs und des Tathergangs nicht auSer acht gelassen worden sind, dal~ 
jedoch meist, yon wenigen Ausnahmen abgesehen, das Augenmerk 
besonders auf solche Spuren gerichtet worden ist, die wit als medizinische 
bezeichnen, da  sie in mehr oder minder nahem Zusammenhang mit dem 
menschliehen KSrper stehen. 

1 Vorgetragen auf der 17. Tagung der Dtsch. Ges. f. Geriehth u. Soz. Med. 
in Hamburg, September 1928. 
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So hat man sich hauptsaehlich mit Blutspuren, Ful3- und Finger- 
abdrficken besch~ftigt und sich fiberdies bemiiht, durch den Nachweis 
menschlicher Sekrete und Exkrete, aus den Leichenerscheinungen ffir 
die Rechtsprechung Sachdienliches herauszuarbeiten. Dagegen sind 
vergieichende Untersuchungen fiber Tier- und Menschenhaare, an 
Vogelfedern, Identifizierungsversuche yon Sehmutz an Kleidungsstficken, 
das groBe Gebiet der Fi~lschungen, der physikalische und ehemische 
Spurennachweis nicht organisierter Materie weitaus seltener in das 
Arbeitsgebiet der Gerichtlichen Medizin einbezogen worden. Die Be- 
arbeitung und L6sung dieser Aufgaben wurde vielmehr oft dem Che- 
miker fiberlassen, Ja, ein Gebiet, das unbedingt in die Gerichtliche 
Medizin einbezogen werden muB, die Lehre yon den Vergiftungen und 

i h r e m  Nachweis ist im Gegensatz zu friiheren Zeiten, als Hygiene und 
Gerichtliche Medizin noch in der Staatsarzneikunde zusammengefal3t 
waren, heute sehr vernachlhssigt. Es lieBen sich noch eine ganze Anzahl 
anderer Grenzgebiete anffihren, auf denen im Interesse der Sache eine 
einheitliche Bearbeitung des Materials an einer Stelle zweckdienlich 
w~re, wie z. B. die SchuBverletzungen, bei denen h~ufig noch zur Be- 
urteilung der SchuBentfernung, yon NaheschuBspuren, der Waffe, des 
Gesehosses und der Hfilse als Sachverst~ndiger ein Chemiker oder 
Waffenh~ndler zugezogen wird. 

Ein anderes Moment, das unbedingt dazu zwingt, de r  naturwissen- 
schaftlichen Kriminaltechnik mehr Aufmerksamkeit zu schenken, ist 
heute gegeben in den Aufgaben der Gerichtlichen Medizin, nicht nur dem 
Medizinstudierenden Rechtsfragen n~her zu bringen, sondern anderer- 
seits auch dem Juristen naturwissenschaftliche Erkenntnis zu ver- 
mitteln. Es kommt vor allem auch darauf an, die Studierenden der 
Rechtswissenschaften dariiber zu unterrichten, wie und bis zu welchem 
Grade yon Sicherheit es m6glich ist, auf objektivem Wege mittels 
naturwissenschaftlicher Methoden Tatherg~nge zu rekonstruieren und 
Kausalzusammenh~nge aufzukl~ren. UnterliiBt es die Gerichtliche Medi- 
zin, die hierbei in Betracht kommenden naturwissenschaftlichen Grenz- 
gebiete ihren Lehraufgaben einzuordnen, so besteht die groBe Gefahr, 
dab sie die so dringend n6tige Fiihlung mit den Erfordernissen des t~g- 
lichen Lebens verliert. 

Denn die Kriminalpolizei strebt danach, auBer den ihr zustehenden 
Ermittlungen auch die sachverst~ndige Beurteilung der tats~chlichen 
Befunde in die Hand zu bekommen und plant zu diesem Zweeke die 
Errichtung yon Untersuchungsstellen und Laboratorien unter eigener 
Verwaltung. Inwieweit hierdureh eine sachgem~Be und hohen An- 
forderungen entsprechende gutachtliche Bearbeitung des Tatsachen- 
materials gew~hrleistet wiirde, l~Bt sich yon vornherein nicht sagen, 
sicher ist indessen, dal3 durch Polizeilaboratorien dem akademischen 
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Unterricht manches wertvolle, besonders frische Material entzogen 
werden wfirde. Auch aus Juristenkreisen sind gegen die Pliine der 
Kriminalpolizei bereits Bedenken geltend gemacht worden, und es 
mehren sich die Stimmen, die den immer ffih]barer werdenden Mangel 
in der Ausbildung der Juristen in kriminaltechnischen Fragen gegenfiber 
den Kriminalbeamten abgeste]]t sehen m6chten. 

Das Gebiet der naturwissenschaftlichen Kriminaltechnik ist auBer- 
ordentlich umfangreich und erfordert ffir seine erfo]greiche Behandlung, 
mag es sich nun um sachverst~ndige Festste]lungen oder um die Ertei- 
lung des akademischen Unterrichts hande]n, vie]seitige und grfindliche 
Kenntnisse in den ~aturwissenschaften und in der Medizin, sowie fiber- 
dies praktische Erfahrungen. 

Eines der wichtigsten Teilgebiete der naturwissenschaftlichen 
Kriminaltechnik, das aus volkswirtschaftlichen Grfinden steigend an 
Bedeutung gewinnt, ist die Lehre yon den Brandursachen und yon der 
Brandlegung und ihrem Nachweis. 

Wir wissen, dab nach der Inflationszeit, d. h. seit eine Brandlegung 
wieder rentabel erscheint, die Zahl der Br~nde fiberaus stark zuge- 
nommen hat, da]~ aber die meisten Br~nde in ihrer Ursache auch heute 
noch ungekl~rt bleiben. 

Zu einem gewissen Teil sind die Schwierigkeiten der Feststellung 
einer Brandursache und der Nachweis der Brandlegung in der Art dieser 
Vorg~nge fiberhaupt begriindet, weft vorhanden gewesene Spuren ver- 
nichtet oder weitgehend ver~ndert sein k6nnen, zum anderen Tell aber 
auch darin, dal3 die Frage der, wenn ich reich so ausdrficken darf, nat fir- 
lichen Brandursachen, also im wesentlichen der Selbstentzfindung, noch 
wenig gekl~rt ist. 

Im groSen und ganzen lassen sich die Brandursachen in 3 Gruppen 
einteilen : 

1. Zufall. 
2. Selbstentzfindung. 
3. Brandlegung, sei sie nun fahrlassiger oder vors~tzlicher Art. 
Bei der Aufkl~rung yon Brandursachen unter forensischen Gesichts- 

punkten und besonders, um eine Brandlegung sicher nachweisen zu 
kSnnen, ist es unbedingt notwendig, jede andere M6glichkeit als Brand- 
ursache, also Zufall wie auch Selbstentzfindung, sicher auszuschliel3en. 

Verh~ltnism~l~ig ]eicht wird es in den meisten F~llen sein, eine zu- 
f~llige Brandursache auszusch]iel~en. Hierher gehSren insbesondere 
KurzschluB, Funkenflug, Blitzschlag u .a .  Allerdings kann ]eicht eine 
zuf~llige Ursache fibersehen werden, wodurch die ErSrterungen in eine 
falsche Richtung gedr~ngt werden. 

Wesentlich schwieriger liegt die Beantwortung der Frage, ob eine 
Selbstentzfindung als Brandursache vorliegen kann. Denn sehr viele 
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Stoffe, die in Haushalt ,  Wirtschaft  oder Betrieb benutzt  werden, sind 
selbstentziindlich: Da sich aber nach einem Brande oft nicht mehr mit  
Sicherheit feststellen l/~Bt, was sigh am Brandort  befunden hat, so wird 
dadurch der Aussehlul~ der Selbstentziindung noch erschwert. 

Dal3 fette 01e in feiner Verteilung selbstentziindlich sind, ist selbst 
Leuten, die t/iglich mit  solchen Stoffen umgehen, night bekannt,  
so dab es nicht wundernehmen daft, wGnn Hausfrauen mit  LeinS1 
und dergleiehen getr/~nkte Lappen achtlos in eine Ecke werfen, wo sic 
sich nach einiger Zeit entzfinden und einen iiberrasehenden, u n e r -  
kl/~rlichen Brand hervorrufen. So brannte vor einiger Zeit das Dach- 
gesehol3 eines Wohnhauses ab, das sieher seit 24 Stunden nicht betreten 
war. Dureh Nachfragen stellte sich heraus, dab am ]qachmittag des 
Vortages auf der BodGntreppe Lein51 ausgeflossen ~nd von der Haus- 
frau mit  alten Wollumpen aufgewischt worden war. Diese Wolllumpen 
hat te  sie achtlos in eine Bodeneeke geworfen, und in dieser Boden- 
eGkG war, naGh den Brandspuren zu urteilen, der Brand entstanden. 

Weiter entstand in einer Drogerie ein groBes Sehadenfeuer dadurch, 
dal~ durch die schadhafte Tischplatte unbeaehtet  geringe Mengen ver- 
schfitteten LeinSls in eine Kiste mit  Rebsehwarz tropften und sigh hierin 
entziindeten. 

Als anderG selbstentziindliehe Stoffe sind zu nennen: feuchtes t feu 
wegen der eminenten wirtschaftliehen Bedeutung der Heubr/~nde, 
weiter Kohlen und BrikGtts. Besonders vor einigen Jahrzehnten war 
der Transport  yon Steinkohlen per Schiff lange Zeit ein gefi~hrliches 
Unternehmen, da sehr viele Sehiffe infolge der Selbstentziindung der 
in den Bunkern angehKuften Kohlen verniehtet  wurden. Bei den Kohlen 
lag die Ursaehe der Selbstentzfindung in dem GGhalt an feinverteil tem 
Schwefeleisen, alas siGh langsam oxydierte, wobei infolge der diGhten 
Lagerung die gebildete W~rme so hohe Werte annehmen konnte, alas 
durGh sekundare Prozesse aus tier Steinkohle pyrophore Substanzen 
gebildet wurden. Aus diesem Grunde erreichte man  mit  einer starkGn 
Durchliiftung der Bunker zur Ableitung der W~rme gerade das Gegenteil. 
Denn die dauernde Zufuhr yon frisGhem Sauerstoff bewirkte nur eine 
sehnellere Inbrandsetzung der Kohle. 

Lange Zeit ist dig geprel~te rohe Baumwolle als selbstentzfindliGh 
angesehen worden. Mit UnreGht. DiG Baumwolle ha t  nut  die Eigen- 
sehaft, sehr lange Zeit unbemerkt  einen in sie hineingelangten Funken 
im Glimmen zu halten. Denn die Baumwolle ist ein ausgezeichneter 
W~rmeisolator, und zudem absorbiert  sic alle beim Glimmen ent- 
stehenden empyreumatischen StoffG. Xhnlich verhKlt sigh der Torf, 
der in neuerer Zeit in ausgedehntem Ma$e in Form yon Torfplat ten als 
W~rmesehutz in TrockGn- und in Gefrierh~usern verwendet wird. Eine 
groBe Anzahl von Br/~nden in solGhen Betrieben konnten wit auf das 
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zuf~illige Hineingeraten yon Funken in die Torfisolierschicht zurfick- 
ffihren. Denn stets stellte sich bei den Nachforschungen heraus, dab 
kurze Zeit vorher in der NKhe des vermuteten Ursprungs des Feuers 
SchweiBarbeiten an den KKlte- bzw. Dampfleitungen vorgenommen wor- 
den waren. 

Andere Stoffe, die bei gewShnlicher Temperatur  nicht selbstent- 
zfindlich sind, neigen zur Umwandlung in pyrophore Substanzen durch 
langandauernde Einwirkung yon Hitze, die nicht wesenthch fiber dem 
Siedepunkt des Wassers zu liegen braucht. Als wichtigstes Material 
ist hier das Holz zu nennen. Mancher Theater- und Hotelbrand ist durch 
Selbstentzfindung der Verschalungen der HeizkanKle und HeizrShren 
hervorgerufen. 

Auch die an und fiir sich als feuersicher angesehene elektrische 
Beleuchtung ist in manchen Betrieben die Ursache einer Selbstentztin- 
dung besonders yon kohlehydrathalt igem Staub, wie er in Mfihlen, 
Korkmehl- und Linoleumfabriken, Zuckerfabriken, Fournierwerken usw. 
umherwirbelt,  geworden. Wenn solcher Staub sich auf der Glfihbirne 
ablagert, verwandelt  er sich auf der heil~en Glaswandung allm~hlich 
in pyrophore Substanzen, die ins Glimmen geraten, und die, wenn 
sie herabfallen, anderen am Boden lagernden Staub in Brand setzen 
kSnnen. 

Auf den allm~hlichen ~bergang yon ttolz in pyrophore Kohle beruht 
auch die Entstehung yon Br~nden nach dem AblSschen yon gebranntem 
Kalk. 

ErwKhnt sein m5gen noch die Staubexplosionen als Brandursachen, 
die durch den kleinsten l~unken ausgelSst werden kSnnen, z. B. durch 
einen Stiefeltritt am FuBboden, einen Lichtschalter, wobei die Explosion 
nicht unbedingt mit  einer deutlich wahrnehmbaren Verpuffung einher- 
zugehen braucht. Wichtig sind auch die Selbstentziindungen yon 
Benzind~mpfen in W~schereien durch Reibungselektrizit~$, wie sie 
z. B. beim Bfirsten yon benzingetrKnkten Wollstoffen entsteht. 

Zur Brandlegung sind die gebr~uchlichsten Mittel noch immer das 
Stearinlicht und die Lunte als Zeitzfinder neben den leicht brennbaren 
Fliissigkeiten, yon denen das Petroleum an erster Stelle steht. Daneben 
wird auch sehr oft ein mehr oder minder geschickt installierter Kurz- 
schlui] zur Brandlegung benutzt.  Je nach der Vorbildung und Hand- 
fertigkeit des Brandstifters variieren die Brandlegungsvorrichtungen 
in ihrer Ausffihrung stark, und es sind in der Literatur  teilweise sehr 
gut durchdachte Vorrichtungen beschrieben, die es ermSglichen, dab 
das Feuer zu einem bestimmten Zeitpunkt  ausbricht und die so gleich- 
zeitig dem Tater  ein sicheres Alibi gew~hrleisten. Eine derartige Brand- 
legung mit  Hilfe yon Sprengstoff und Zfindschnur konnten wir vor 
kurzem aufkl~ren. 
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In  einem anderen Falle hatte der Ti~ter, um den Verdacht yon sich 
abzulenken, die Decke durchbohrt  und durch das Bohrloch benzin- 
getr/~nkte Holzsplitter in die Bodenkammer seines Nachbars geseh0ben, 
mittels einer Fahrradpumpe Benzin naehgespritzt und dann das Benzin 
angeztindet. Der Naehweis der T/~terschaft lies sieh dadureh erbringen, 
dal~ in den radi/~r yon dem Bohrloch in der Zimmerdecke ausgehenden 
braunen Spritzen mikroehemiseh Eisenteilehen und mikroskopiseh 
Lederf/~serchen festzustellen waren, w~hrend sich gleichzeitig das Innere 
der Fahrradpumpe des Besehuldigten frei erwies yon der stets in einer 
gebrauchten Pumpe befindliehen sehwarzen Olschmiere und iiberdies 
verrostet war. 

Ungemein schwierig ist die Aufkl/irung yon vors/~tzliehen Brand- 
legungen dann, wenn sie der T/iter dutch eine zugegebene Fahrl/~ssigkeit 
oder unter Benutzung der ihm bekannten Selbstentziindlichkeit eines 
Stoffes zu verdeeken sucht. So wurde z. B. eine Fabr ik  dutch mit  LeinS1 
getr/inkte Lappen in Brand gesetzt, die absichtlieh dort niedergelegt 
worden waren. 

Oft mug auch die unschuldige Petroleumlamloe zur T/~uschung her- 
halten. Da abet der Brandstifter erfahrungsgem/~g immer viel mehr 
Petroleum zur Brandstiftung benutzt, als die Lampe fagt,  und das 
Petroleum zudem noch an andere Orte bringt als die Stelle, wo er an- 
geblieh zuf/tllig Petroleum verschiittet hat, oder wo die Lampe umfiel 
bzw. explodierte, so l~gt sich aus der Verteilung und der Menge des 
Petroleums sehr oft der Nachweis des Vorsatzes erbringen. Zum Nach- 
weis der Verteilung am Brandort  wird im Leipziger Ins t i tu t  seit vielen 
Jahren  ein Fettfarbstoff  mit  gutem Erfolg verwendet, der seit einiger 
Zeit yon der J.-G. Farbenindustrie unter dem Namen , ,Rhodokrit" in den 
Handel  gebracht wird. Naturgem/iB kann durch das Rhodokrit  nur dort 
eine Anf/trbung des Brandherdes erfolgen, wo er noeh petroleumhaltig ist, 
und es daft  als selbstversti~ndlich angenommen werden, dab man dort 
eine Einst/iubung mit Rhodokrit  vornimmt,  wo sich aller Voraussicht 
naeh noch Petroleumspuren linden, also m6gliehst in den Randpart ien 
eines Brandfleckes und bei geneigten Fl/ichen in ihren tiefstgelegenen 
Partien, nicht abet, wie es vorgekommen ist, dal3 zum Nachweis des 
Petroleums Teile untersucht werden, aus denen das Petroleum, fails es 
anf/~nglich wirklich dort vorhanden war, dem Gesetz der Sehwere folgend, 
1Kngst versehwunden war. 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dal~ die saehgem/~ge Beurteilung 
yon Briinden nut  unter Heranziehung physikaliseher und ehemiseher 
Gesichtspunkte m6glieh ist. Heutzutage ist aber die Aufkl~rung von 
Brandursachen fast ausschlieglieh den sog. Spezialbeamten der gr6geren 
Kriminal/~mter vorbehalten, die, da ihnen die unbedingg n6tigen physi- 
kalisehen und chemischen Kenntnisse abgehen, solche F/~lle nut  auf 

Z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 18. Bd. 21 



302 F. Timm: Die Aufkl~rung yon Brandursachen. 

Grund  ihrer  kfirzeren oder  l~ngeren pers6nlichen Er fah rungen  beur- 
te i len  mfissen und  weil geeignete  wirkl iche Sachvers t~ndige  n icht  z u r  
Verft igung stehen.  In  diese immer  f t ihlbarer  werdende Lficke einzu- 
t re ten ,  muB den Ver t r e t e rn  de r  Ger icht l ichen Medizin d r ingend  emp- 
fohlen werden :  sind sie doch verm6ge der  in ihren auf  bre i tes ter  Basis 
au fgebau ten  I n s t i t u t e n  zur Verf i igung s tehenden Hi l f smi t te l  wie auch 
infolge ihrer  umfassenden Kenntn i s se  au i  den einschl~gigen na tur -  
wissenschaf t l ichen Gebie ten  ffir die sachgem~Be, wissenschaft l iche Auf- 
k l~rung yon Brandur sachen  ganz besonders  qual if izier t .  
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