
Die kriminalistischen Gesichtspunkte der gerichflichen Sektion. 
Von 

Professor Nippe, K6nigsberg i. Pr. 

Die Gesichtspunkte bei der Sektion aus forensischen oder ver- 
waltungsmedizinisehen Grfinden deeken sich nut  zu einem Tefl mit 
denen der pathologiseh-anatomischen Sektion. Diese hat  im wesent- 
lichen das innere Krankheitsgeschehen, also die pathologisch-/itiologi- 
schen Momente, aufzudeeken. Der Tatbestand, der zur gerichtliehen 
LeichenSffnung fiihrt, und zwar aus straf-, zivil- und versicherungs- 
rechtliehen Griinden, ist oft genug keineswegs soweit gekl/~rt, wie das 
bei fast alien pathologiseh-anatomischen Sektionen der Fall ist. GewiB, 
auch die klinisehe Sektion rundet ein Bild mensehlichen Gesehehens 
zur Ganzheit ab, tier Unterschied zwisehen der pathologisch-anatomi- 
sehen und der geriehtliehen Sektion, h/iufig aueh der Verwaltungssektion, 
liegt in tier Fragestellung. Es ist also nieht nut  zur Todesursache 
allein, zu dem zum Tode ffihrenden pathogenetischen Geschehen Stel- 
lung zu nehmen, es muB die gerichtliche Sektion bei oft klarer Todes- 
ursaehe vor ahem die Schuldfrage erSrtern. Hi~ufig sind auch weitere 
Fragestellungen vorhanden. Oft genug ist zuni~chst einmal der Leieh- 
nam zur Person, ferner zu Ort u n d  Zeit des Todes zu identifizieren. 
Die Fragen nach dem /~uBeren Verschulden am Tode bedingt die Be- 
traehtung aller i~uBeren Umsti~nde. Vor allem hat  die gerichtliehe 
Sektion sieh damit auseinanderzusetzen, wie Art  und Wirkung/~ullerer 
Gewalt in psychologische Zusammenh~nge zu bringen sind mit dem 
bewuBt oder fahrl/issig handelnden T/iter und tier yon ihm regierten 
Gewalt. Das gilt bei naehgewiesenem fremdem Verschulden, bei schein- 
barem oder sicherem Selbstmord und beim Einzel- oder Massenunglfiek. 

Der Phflosoph, der die Art  des Handelns des Mensehen in seinem 
kategorischen imperat iv  niederlegte, hat  auch gesagt: ,,Ich behaupte 
abet, dab in jeder besonderen Naturlehre nut  so viel eigentliche Wissen- 
sehaft angetroffen werden kaun, als daran Mathematik anzutreffen ist." 
Kant* versteht hier unter ,,eigentlich" das Voraussetzungslose im 
Denken und Erforsehen, das also aueh der kriminalistisehen Wissen- 
sehaft und Denkungsweise stets anhaften muB. 

* I m m a n u e l  Kan t ,  Metaphysisehe Anfangsgrfinde der Naturwissensehaft. 
Vorrede. 1786. 
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l~reilich lgBt sich ein kriminell verursachtes Geschehen, das zum 
Tode eines Menschen fiihrte, nicht nach mathematisch strengen Grund- 
prinzipien rekonstruieren. Letzten Endes bedeutet  abet  die 1%age- 
stellung, die der  unverge$1iehe Hans Gross als Richtlinien dem Krimi- 
nalisten so warm empfohlen hat, das: Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, 
cur, quomodo, quando ? Wer, Was, Wo, Womit ,  Warum, Wie und 
Warm ? eine ~ber t ragung streng logischer Prinzipien zur LSsung der 
grol3en Zahl yon Einzelheiten eines fraglich kriminellen Geschehens. 
Die Zergliederung des Gesamtkomplexes einer kriminellen Tat,  so 
uniiberschaubar sie zun~chst in ihren Motiven und dem Ablauf des 
Geschehens, der T/iterpersSnlichkeit und oft auch des Opfers ist, be- 
deutet  aber nichts anderes als das mathematische Aufstellen yon Einzel- 
fragen und die LSsung dieser einzelnen Gleichungen. Dann erwi~chst 
aus tier Zusammenstellung dieser EinzellSsungen die Entwieklung, 
die zur Aufhellung des gesamten Tatbestandes fiihrt. 

So war es seit jeher Lehre der  gerichtlichen Medizin, bei der Leichen- 
5ffnung die guSeren Umst~nde, die bei der T6tung eines Menschen 
vorgelegen hatten,  in vollem Umfange zu beriicksichtigen. Das be- 
deutet  aber nichts anderes, als abe nur irgendwie zur Verfiigung stehen- 
den kriminalistischen Gesichtspunkte bei der Sektion heranzuziehen. 
Den t6dlichen Effekt  einer Verwundung dutch stumpfe Gewalt, durch 
SchuB, Hieb, Stich, Schnitt, der Giftwirkung, der elektrischen Ein- 
wirkung, des Erstickens und der mannigfachen anderen gewaltsamen 
Todesarten aufzukl~ren, geniigt dazu nieht. Der Gerichtsarzt mu$ sich 
zum mlndesten dutch eigene Anschauung und eigene Untersuchungen 
oder die auf seine Veranlassung inaugurierten Untersuchungen yore 
Tator t ,  yon der benutzten Waffe oder Werkzeuge, vom gesamten Tat-  
bestand ein Bild machen kSnnen, um zu entscheiden, warum im Einzel- 
fall eine best immte Waffe, Werkzeug oder Hergang einen best immten 
Effekt  hervorgerufen hat. 

HSren wit, wie Kratter I einen zeugenlosen Vorgang dutch Aufkl~rung 
aller ~uBeren Umst~nde, Kenntnis  des Tatorts,  der Waffen, Ergebnis 
tier Sektion unter  dem Stichwort darstellt:  ,,Der Ermordete hat  den 
M6rder erschossen." 

,,Ein Gendarm erhglt einen wohlgezielten Stieh ins Herz. Der so plStzlich 
iiberfallene Gendarm mit der t6dlichen Herzstichwunde zieht den Sgbel gegen 
den Angreifer. Dieser entwindet ibm den Sgbel, wobei er an der linken Hand 
verletzt wird. Der Gendarm macht dann einen wohlgezielten Ausfall mit dem 
aufgepflanzten Bajonett gegen den Kopf des Angreifers, spieBt den Unterkiefer 
desselben mit der Bajonettspitze, der MSrder faBt das Bajonett mit der rechten 
Hand, der Gendarm driickt ab, das Geschol3 zerschmettert das oberste Hals- 
mark mit dem notwendigen Erfolg, dab der Mann wie yore Blitz getroffen 
tot zusammenfgllt. ~ber der Leiche seines MSrders bricht der Gendarm zu- 

sa,mmen," 
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Es handelt sich hier gleichzeitig um einen besonders markanten  
Beitrag zur Frage der Handlungs/iihiglceit tSdlich Verletzter, weiter der 
Beurteilung yon Verletzungen, die in Abwehr emp/angen oder beim 
Angri]] erhalten werden. 

Auch Haberda 2 bedient sieh durchaus kriminalistischer Grunds/~tze, 
wenn er bei eigenartigen Verletzungen in den Wunden der Kopfhaut  
z. B. Emailleteilchen bei der Sektion land und wenn dann auf Grund 
dieses Befundes ein Milchgefi~B als das verletzende Ins t rument  gefunden 
wurde. Dabei ist Haberda beizupfliehten, dab h~ufig Wunden als 
solche das verletzende Werkzeug nicht erkennen lassen. Anders liegt 
es noeh bei Verletzungen des Knoehens, die die Form des verletzenden 
Werkzeuges wiedergeben kSnnen, freilich nicht wiedergeben mfissen. 
Es kommt  d'abei ganz auf die Art  des Werkzeuges an. Wenn eine 
Messerklinge bei einem Stich in den Sch~del abbrieht,  kann das beim 
zun~chst ffagliehen T/iter gefundene Messer aus der Bruchfl/~che durch 
Zusammenpassen mit dem zuriickgebliebenen Teil der Klinge identifi- 
ziert werden. Es kann sogar, vgl. aueh Merlcel 3, an dem zurfiekgebliebenen 
Stiick der Messerklinge, an dem eine L/~ngsschramme sich befindet, 
festgestellt werden, wie tier die Klinge in den Sch/~del hineingetrieben 
worden war, wie weit sic wieder herausgezogen wurde, ehe es zum 
Abbrechen kam. Das Finden yon FremdkSrpern, welehe dann zur 
Identifizierung des benutzten Ins t ruments  fiihrten und damit  auch 
zur Feststellung des T~ters, ist im ganzen doeh nicht selten, freflich 
manchmal aueh zun~chst irrefiihrend. 

Kenyeres ~ teilt einen Fall mit, wo sich an einer kreisrunden Verletzung des 
Schadeldaches in dcr Scheitelgegend am Knochen Bleispurcn fanden. Es wurde 
vergeblich nach cinem Projektfl cines angenommenen Steckschusses gesucht, 
bis es sich hcrausstellte, dab es sich gar nicht um eine SchuBverletzung handelte, 
sondern dab cin Lochbruch vorlag, der hervorgerufen war dutch eincn Schlag 
mit einem mit Blei armierten Stock. 

Der gleiche Autor (1. c.) arbeitete vor fast  30 Jahren folgende kri- 
minalistische Gesiehtspunkte heraus, welche ffir die Beurteilung des 
Fundes yon Fremdk6rpern riehtunggebend sind: 

1. k6nnten Frelndk6rper in einer Wunde die Art  des Gegenstandes, 
welcher die Verletzung verursaeht hat, im allgemeinen bezeiehnen, 

2. kSnntml diese in der Wunde zuriickgebliebenen und bei der 
Sektion gefundenen FremdkSrper auf einen ganz spezieUen Gegenstand 
hinweisen und hierdureh die Ermit t lung des Verbrechens erm6glichen. 
Das spielt bekanntlich auch fiir nicht allzu s tark deformierte Gesehosse, 
die bei der Sektion oder sonst gefunden werden, eine betr~chtliehe 
Rolle. 

Die Identifizierung der Geschosse zu einer bestimmten SchuBwaffe nach 
streng naturwissenschaftlich-kriminalistischen Methoden ist zuerst Kock'el 5 gc- 
lungen und dann nach dessen Methoden anderen Untersuchern. Kenyeres (1. c.) 
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machte auch 1902 bereits die Mitteilung, dall es nach dem Prinzip, wie man es 
kurz formulieren kann: ,,Hat man die Waffe, hat man auch den T~iter" gelang, 
bei einem Mord dureh Halssehnitt die Splitter einer Rasiermesserklinge, die im 
HalswirbelkSrper gefunden wurden, in die Scharten des Rasiermessers des Ti~ters 
hineinzupassen. Die Benutzung yon Schartenspuren zum Nachweis des be- 
stimmten schlagenden oder schneidenden Instrumentes am Knoehen des Menschen 
oder Tieres oder aueh an unbelebten Gegenst/inden, bei Baumfrevel z.B., hat  
ebenfalls Kockel ~ zuerst angewendet. Sparer sind solehe gelungenen Identifikatio- 
nen sehr zahlreieh ausgefiihr~ worden, ohne freilieh immer auf den Urheber dieser 
kriminalistisch wer.tvollen Methodik hinzuweisen. 

Sehr ale (Kenyeres, 1. e.) ist aueh der bedeutsame Hinweis, wie bei der Kon- 
kurrenz verschledener Tdter bei der Ausfiihrung eines Mordes z. B. aus kleinsten 
Holzsplitterehen, die yon dem sehlagenden Werkzeug herstammen, ein bestimmter 
Tiiter, der einen Buehenholzkntippel als Mordwerkzeug benuezt hatte, ermittel~ 
werden konnte. Auch das zweekmi~llige Vorgehen zum Auffinden soleher oft 
mikroskopiseh kleinen, in den Wunden vom Mordwerkzeug zurtickgebliebenen 
Partikel ist yon Kenyeres zuerst angegeben worden. Zuni~ehst wird versueht, 
grSllere FremdkSrper mit der Pinzette herauszusuehen. Dann wird die gesamte 
verletzte Stelle mi~ der Umgebung herausgeschnitten, in reinem Wasser aus- 
geschiittelt und der Bodensatz zentrifugiert. 

Den einzelnen Autoren gelang durch die mikroskopische Untersuehung so 
der Nachweis yon kleinsten P/lanzenbestandteilen, Erde, Koldesti~ckchen, Spinn. 
gewebe und vielem mehr. 

Ieh 7 fand bei einer hoehgradigen Seh~delzer~rtimmerung Zest eingekeilt 
zwischen den zurtiekgefederten Knochen/ragmenten des Sehiidels QuarzkSrnehen 
und Bestandteile yon Lehm, und es konnte dadurch der Naehweis erbraeht werden, 
dab die sehwere Seh~delverletzung mit tiefgehender Rillquetsehwunde in der 
Kopfsehwarte nicht yon einem behaupteten Sehlage mit einem Stuhlbein herrtihrte, 
sondem eben dureh Fall  des sehwer Betrunkenen auf den Boden, also ohne ein 
Verschulden eines anderen, entstanden war. Haberda 8 hat solehe ganz auBer- 
ordentlich umfangreiehen Sehadelknochenzertr/immerungen dureh einfachen Fall  
auf den Boden ebenfaUs beschrieben, Verletzungen also, die naeh ihrem Umfang 
auf allergrSbste stumpfe Gewalt als Ursaehe, Sehlagen mit dieken Gegensti~nden 
oder dergleichen, an und fiir sich hindeuten mullten. 

I n  d iesem Zusammenhange  mSchte  ich auf  die  yon  Puppe 9 zum 
e r s t enmal  k l a r  formul ie r te  Bedeu tung  der  Prioritat der  Scha'delbriiche 
hinweisen.  I n  d e m  b e k a n n t e n  Fa l l  Wiche r t  zeigte Puppe, dal] Sprung-  
l inien,  die  in e inem Bruchsys t em a m  Sch~idel yon  vorn  nach h in ten  
]iefen und  d o r t  in anderen  Bruchl in ien  endeten ,  beweisen mul3ten, 
dal] die Hinterkopfverletzung mSrder isch  durch  s tumpfe  Gewal t  zuers t  
en t s t anden  war.  Wei~ere solche Beobach tungen  liegen vor,  so yon  
Walcher 1~ Es s ind solche k r imina l i s t i schen  Fests~el lungen auch yon  
he rvo r r agend  heur i s t i schem ~Verte zur  Aufkl i i rung der  Konkurrenz der 
Todesursachen, d . h .  der  Fes t s te l lung ,  welche von  mehffachen  Ver- 
le tzungen,  die u. U. yon  verschiedenen Werkzeugen  oder  Waffen und  
yon verschiedenen Tiitern bei  ein- und  demse lben  Opfer herr i ihren,  als 
die  t odbr ingende  angesehen werden  muBte. 

Auch wenn verschiedene Knochenve r l e t zungen  des Schiidels t ro tz  
sorgf~iltiger R e k o n s t r u k t i o n  des bei der  Sekt ion  gewonnenen gesamten  
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knSchernen Sehiidels nicht erkennen ]assen, in welcher zeitlichen Reihen- 
folge die Verletzungen zugefiigt oder erlitten wurden, so sind doch 
solche Befunde h~ufig yon sehr bedeutsamem kriminalistischem Weft. 
Schwerste quere Sch~delbasisbriiche sind bekanntlich das Resultat der 
Berstung. Sie entstehen indirekt, ungef~hr wie der J~quator veto 
Druekpol gelagert. Finden sich dann auBerdem Gesichtssch~idelbrfiehe 
oder irgendwie geformte oder nicht geformte Biegungsbrfiche, also 
direkte Sch~delbrfiehe, so miissen mehrere Gewalten auf den Sch~idel 
eingewirkt haben. In einem Fall yon mir bestand ein schwerer Ge- 
sichtssch~idelbruch durch unmittelbare Einwirkung bei einem Eisen- 
bahner, der yon einer Lokomotive angefahren war und der durch das 
Hingeschleudertwerden einen allersehwersten Sch~delbasisquerbruch 
auBerdem noch erlitten hatte. For dieser dann sieher gestellten Deutung 
war Mord angenommen worden. 

J~anlich dem Verhalten der Seh~delkapsel stumpfen Gewalten gegen- 
fiber lassen auch die Knoehen des Beckenringes und noeh deutlicher 
die Rippen das Entstehen schwerer Brfiehe dureh Einbiegung und Ein- 
spiel~ung der Knochenfragmente nach innen durch direkte Gewalt 
und das Bersten namentlich an den Seitenteilen des Brustkorbes nach 
auBen durch mittelbare Gewalteinwirkung, am h~iufigsten dann durch 
~berfahrenwerden des Brustkorbes, erkennen. Das ist ffir die Diagnose 
des ~]ber- oder Ange]ahrenwerdens und damit auch fiir die krimina- 
listische Feststellung des Hergangs eines Verkehrsunfalles, aber auch 
anderer Verletzungsarten (Verschiittungen, schwere Maschinenver- 
letzungen) oft recht wesentlieh, da das D~collement de la peau, das 
Abledern, das aueh durch Torsion durch die Kleidung entstehen kann, 
oft nicht genfigend AufsehluB gibt, wie eine grebe Gewalt mit um- 
sehriebener Angriffsfliiche ansetzte. 

Wenn eine unbekannte Leiche uns vorliegt und diese frisch ist, 
so wird im allgemeinen die Frage der Identifizierung aus den Kleidern, 
aus Gegenst~nden in den Kleidern, weiter aber vor allem an ~-ielen kSr- 
perlichen Merkmalen, den Gesiehtsziigen, Narben, T~towierunge~, 
Mutterm~ern,  Art der Behaarung und der Kopfhaar- und Bart t racht  
keine Schwierigkeiten bereiten. Auch das Abnehmen yon Finger- 
abdrficken an der frisehen Leiche ist nicht schwierig. Photogramme mit 
ZentimetermaBstab versehen sind anzufertigen und daneben Skizzen. 
Die Todesursache wird die nach den jeweils vorliegenden Umst~inden 
in entsprechend abgewandelter Technik ausgefiihrte Sektion mit an- 
schlieBenden mikroskopischen, bakteriologischen, chemischen und rein 
lu'iminalistisehen Untersuchungen ergeben. 

Komplizierter schon werden die Dinge, wenn wir es mit einer weiter- 
gehend dureh F~ulnis, u. U. durch Tierfral~ aller Art zerstSrten Leiehe 
zu tun haben. Abet auch da sind yon Kocke111 u.a .  ausgezeichnete 
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Methoden besehr ieben worden,  die Leiche,  insbesondere  das  Oesieht ,  
so zu rekons t ru ieren ,  dal l  du rehaus  lebenswahre  P h o t o g r a m m e  an-  
gefer t ig t  werden k6rmen. Es miissen dann  freil ieh die wesent l iehen 
Weiehte i le  des Gesiehts ,  wenn auch noeh so hoehgrad ig  fs  
v o r h a n d e n  sein. 

I n  n ieh t  ganz sel tenen F~illen f indet  m a n  die Augenh6hlen v611ig 
leer gefressen, woran  sieh naeh meinen Beobaeh tungen  ebensowohl  
V6gel wie Stiugetiere sehon vor den  Maden  betei l igen.  Wenn  sieh d a n n  
die M u n d p a r t i e u s w .  e inigermaBen unversehr t  erweist ,  gel ingt  es, 
durch  Einse tzen  yon  Olasaugen ein reeht  lebensnahes  Bi ld  selbst  yon  
der  doch immerh in  sehr  faulen Leiehe oder  e inem einzelnen Leiehente i l  
(dem Kopf  z. 13.) herzuste l len.  

F i i r  die A b n a h m e  yon  F i n g e r a b d r i i e k e n  k6nnen bei  der  a l ten  Leiehe 
sehr  groBe Sehwier igkei ten  vo rhanden  sein, denen der  K r i m i n a l b e a m t e  
v611ig unve rm6gend  gegeni ibers teht .  

Handelt es sich um starke Mumifikation, knorpelhart eingeschrumpfte tIaut  
der Fingerbeeren, an denea dann an und ffir sich die Oberhaut in der Regel noch 
erhalten ist; so kann zun~ichst der Versuch gemacht werden, in ganz schwacher 
SodalSsung eine Quellung herbeizuffihren. Viel Erfolg verspricht das Verfahren 
nicht. Ein Abrollen des geschw~trzten Fingers in der iiblichen Weise gelingt nieht. 
Hiiufiger gelingen Photogramme mit seitlicher Beleuehtung, um die Papillar- 
leisten zur Anschauung zu bringen. Unschiirfe infolge der versehiedenen Ebenen 
der faltigen Fingerbeeren stSrt freilich solche Bilder. Unter Umstiinden miissen 
mehrere nebeneinander liegende Partien ein und derselben Fingerkuppe photo- 
graphiseh festgehalten werden. - -  Hande[t es sieh um Waschhautbildung, die aueh 
ohne Lagerung der Leiehe im Wasser durch transsudative Faulnisvorgiinge oder 
aueh nurFeuchtigkeit derUmgebung zustande kommt, so werden die Fingerrunzeln 
aufgespritzt. Ist  die verhornte Oberhaut noeh handsehuhfingerartig abziehbar, 
so miissen diese Fingerlinge ausgegossen werden. Man fertigt dann yon den Aus- 
giissen Photogramme an, bei denen man al]erdings fiir die Vergleichung beriick- 
sichtigen muB, dal3 sie seiten- und tiefenverkehrt sind. Fehlt die Oberhaut voll- 
st~ndig, so kann noeh der Versuch gemacht werden, die Papi]larlinien der eigent- 
lichen Epidermis im Liehtbild zur Wiedergabe zu bringen. Die Anwendung dieser 
Methode und Verwertung solcher Bilder sind recht kompliziert. Sie miissen dem 
kriminalistisch ausgebildeten gerichtlichen Mediziner iiberlassen werden. Da 
jedoeh der Kreis der im Leben daktyloskopierten Personen immer umfangreieher 
wird, in Nord- und Lateinamerika z. B. weiteste Kreise, also aueh nicht Kriminelle, 
daktyloskopiert werden, ist die Kenntnis der eben genannten, in den geriehts- 
~rztliehen Instituten ausgearbeiteten Verfahren fiir Kriminalpolizei und Juristen 
wichtig. Aueh in Deutschland hat das sehon zur Identifizierung hoehgradig fauler 
Leiehen gefiihrt (z. B. yon Karl Re utert~). 

Z?ihne und Knochen. 

I s t  die Leiche vSllig zerstSrt ,  fas t  skele t t ie r t ,  wozu Schmeil3fliegen- 
fral~ in m a n c h m a l  weniger  als 14 Tagen Leichenlagerung im Fre ien  
auch mi t  Belde idung f i ihren kann ,  so bleiben vom Knochensys t em in 
manchen  F~l len  im Leben  erworbene Ver~nderungen zur Iden t i f ika t ion  
i ibr ig :  mi t  gewisser Deformierung  verhei l te  Knochenbrf iche ,  gedeckte  
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und  ungedeckte  kn6cherne  Defekte  a m  Sch~idel, grObere Gelenksver-  
~inderungen, Defo rma t ion  der  Knochen  u. dgl. 

Der verstorbene Anthropologe Klaatsch vermoehte aus einer Sammlung 
versehiedener Schadel den eines Hereto als solchen aus Rassenmerkmalen zu 
erkennen. Ich habe einen Fall mitgeteilt, bei  deln meine vermutungsweise aus- 
gesproehene Diagnose, es handele sich um einen AngehSrigen eines 5stlich be- 
heimateten Volkes, sich bestatigte. 

Die Iden t i f i ka t i on  aus  dem Gebifi is t  naeh  Adlo]] 13 beziiglich der  
Rassen,  geschweige der  VSlker  n ieh t  mSglich. Es g ib t  wohl  S t~mme,  
wie z. B. die Melanesier,  die in ihrer  Gesamthe i t  en tsch ieden  als groB- 
z~ihnig zu bezeichnen sind. Es  seheint  aueh  so, dab  dieser  oder  j ene r  
Rasse  ein Merkma]  in besonders  s t a rke r  Ausb i ldung  oder  in einer grS- 
Beren Anzahl  yon  F~l len  zukommt ,  ebenso-wie  es auch fes tzus tehen 
seheint ,  dab  die n iedr igen Rassen  p r imi t ive  Charak te re  und  a tav is t i sche  
Reminiszenzen  h~ufiger aufweisen als die hSheren Rassen.  Das gi l t  
abe r  immer  nur  ftir einen Tell der  Ind iv iduen .  Niemals  wird  eine be- 
sondere  Zahneigenschaf t  nur  bei  d iesem S t a m m e  oder  bei  al len An-  
gehSrigen desselben vorkommen .  D a m i t  ver l ieren abe r  diese Merkmale  
ihren  W e f t  ffir ger ieht l iche Zwecke. Das gi l t  sogar  fiir e inen so her-  
vor ragenden  Charak te r ,  wie es die Prognathie fiir die sehwarze Rasse  ist.  
Es g ib t  Europ~ier, die p rogna th  s ind wie die Melanesier,  und es g ib t  
•eger,  die ebenso o r t hogna th  s ind wie ein Europ~ier. 

Auch fiir die 3 Unterarten der grol~en Rasse, die heute Europa bewohnen 
und die schon seit ihren urgeschichtliehen Wanderziigen sich andauernd mitein- 
ander vermischt haben, ist es unmSglich, aus dem GebiB auf Volkseigenttimlich- 
keiten zu schlieBen. Es kann allerdings aus der Form des Zahnbogens, auch 
wenn die oberen Gesichtspartien und der sonstige Sch~del fehlen, mit ziemlicher 
Sieherheit festgestellt werden, ob ein Individuum breit- oder schmalgesichtig 
gewesen ist. Im letzteren Falle wird ein schmaler, langer, im ersteren ein breiter 
Zahnbogen vorhanden sein. Ein weiterer SchluB auf die Sch~delform etwa in 
dem Sinne, dal~ zu einem langen Gesicht stets ein langer Sch~del gehSren miisse, 
ist unzul~ssig. Denn es gibt bekanntlich kurzgesiehtige Langseh~del und lang- 
gesichtige Kurzschadel. 

Das Lebensalter gibt beztiglieh der Entwicklung der Milchzahne, der bleiben- 
den Ziihne und der verschiedenen-Phasen des Zahnwechsels wenigstens fiir die 
Jugendzeit genfigende Anhaltspunkte. Der verschiedene Grad der Abnutzung 
ist fiir die bleibenden Zahne zur Altersbestimmung nur i~u[~erst vorsichtig heran- 
zuziehen, da der Abnutzungsgrad nach Art der Ernahrung, der Widerstands- 
f~higkeit der harten Zahnsubstanzen und nach der Art des Bisses sehr ungleieh- 
mi~l~ig ist. 

Die Z~hne der Frau sind zwar im allgemeinen kleiner als die des Mannes, 
doe~ kommen so zahlreiehe Ausnahmen yon dieser l~egel vor, dal~ diese allein zur 
Bestimmung des Geschlechtes keinesfalls ausreicLen. Sind nut einzelne Zahne 
vorhanden, so ist mit Hilfe des Kriimmungsmerkmals und der Reibungsf|fichen 
es wohl mSglich, die Form des Zahnbogens ann~hernd wieder herzustellen. Man 
finder auch besonders hohe Schneidez~hne vorzugsweise bei Langgesichtern mit 
langeln Gaumen; kurze Schneideztthne sind for Breitgesiehter mit breitem Gaumen 
eharakteristisch. Leute, die einem Beruf ausgesetzt sind, der die Gefahr eines 
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versgiimmelnden Todes mi~ sioh bringg (Feuerwehrleute, Seeleute, Bergleute, 
Flieger usw.), k6nnten ihre Zahnindividualitiit, die bei jedem l~ensehen vor- 
handen ist, dureh Anfertigen yon Zahnabgiissen ~estlegen, und dann sind spgtere 
Rekognoszierungen m6glieh. Individuen mi~ pathologisehen Erseheinungen des 
Zahnsystems, Stellungsanomalien, Fiillungen, Prothesen, H/iufigkeig der Caries 
sind zakn~rztlieh beim Vorhandensein yon Aufzeiehnungen an den Z/~hnen leieht 
zu identffizieren. Es gibt auch professionell beding~e GebiBeigentfimliehkeiten 
(z. B. Glasblgser, Zuckerb~cker, Schneiderinnen usw.). 

Derartige Feststellungen sind im allgemeinen jedoch forensiseh 
interessierten Zahniirzten zu fiberlassen. Wie hgufig Angeh6rige bei 
der Identifikation aus GebiBmerkmalen versagen, ist bekannt. Bei 
hoehgradig verbrannten Leichen ist besonders behutsam vorzugehen, 
da deren Z~hne sehr briiehig sind. Ohne gerichtlichen Mediziner sollten 
iiberhaupt Brandreste, in denen Leiohen oder deren Reste vorhanden 
sind, nicht geborgen werden. Ich habe iibrigens bei den calcinierten 
Knoehenresten im Ofen verbrannter Kindesleiehen gelegentlieh die 
caleinierten Reste yon Milchziihnen gefunden. Unter den Knoehen- 
resten verbrannter Neugeborener ist mir sonst wiederholt als besonders 
eharakteristisch das Schliisselbein aufgefallen mit seiner verh~ltnis- 
m~Big starken s-f6rmigen Kriimmung. 

Bei jugendlichen Individuen haben nach der sch6nen Beobachtung 
yon _~lerke114 die unteren Wirbelk6rper der Wirbelsiiule insofern Identi- 
fikationsmerkmale, als die den Zwischenwirbelscheiben zugewandten 
Wirbelkiirperfl~chen radi~r angeordnete Einkerbungen aufweisen. 

~Veitere IdenVifikationsmerkmale am Knochen sind Turmschgdel- 
bildung, Wirbels~ulenverkriimmungen. Das Alter aus dem Knochen- 
system zu erschliel3en, ist ebenso wie das Geschlecht auBerordentlieh 
schwierig. Die Epiphysenlinien sind knorpelig bis Mum 16. oder 18. dahre ; 
doch kommen Ausnahmen wie bei den Sch/ideln~hten nach unten und 
naeh oben vor. Dana verkn6ehert die Wachstumslinie zur Epiphysen- 
narbe, und diese bleibt, wie r6ntgenologische, aber aueh umfangreiehe 
anatomisehe Untersuehungen festgestellt haben, oft bis in sehr hohes 
Alter. H. Heis8 xs gelangte zu dem Ergebnis, dab die Beziehungen der 
Epiphysennarben, ihrer einzelnen Formen und (~berg~inge zu den ein- 
zelnen Knochenpartien sowie zum Alter und Geschlecht des Indivi- 
duums nieht konstant sind. Man kann nur allgemein ausdriieken, dab 
die Epiphysennarben ohne Riicksieht auf Alter und Gesehleeht da am 
deutlichsten sind und am l~ngsten erhalten bleiben, wo der Knoehen 
eine starke funktionelle Beanspruchung erf/ihrt. DaB die RShren- 
knochen der Rechtshgnder am Arm etwas l~nger sind als bei Links- 
h~ndern, dab reehts weiter etwas breitere Fingerniigel vorhanden sind, 
kann gelegentlieh zur Identifikation verwertet werden. 

Ieh erw~hne noch, dab der Vorschlag gemaeht worden ist, die eben- 
falls sehr individuell schwankende Ausbildung der Stirnh6hlen der 
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Leichen r6ntgenologisch aufzunehmen,  u m  sie, wenn zuf~llig aus dem 
Leben solche R6ntgenogramme da sind, vergleichen zu kSnnen.  DaB 
diese Methode jemals prakt ischen Wer t  gewonnen habe,  daffir habe 
ich in  der L i te ra tu r  Anha l t spunk te  n ich t  gefunden.  

Dasselbe gil t  fiir die Augenhin te rgrundsbe t rach tung ,  die n u r  an  der 
recht ffischen Leiche m6glich ist, und  die d a n n  zur  Iden t i f ika t ion  
fiihren k6nnte ,  wenn  zuf~llig das betreffende I n d i v i d u u m  frfiher schon 
e inmal  augengespiegelt  wurde. 

Die Leichenerscheinungen am Auge ffir gerichts~irztliche Frage.  
s te l lungen heranzuziehen,  ist nach mancher  R ich tung  h in  versucht  
worden. 

A u g e n .  

Wahrend Albrand 16 und vorher PlaczeI~ p.m. zun~iehst eine Erweiterung 
und dann nachfolgende Verengerung der Pupille beobachtet haben, ist naeh 
Willer 1~ die Irisstarre mit einer fortsehreitenden Verengerung ohne vorherige 
Erweiterung verbunden. An und ffir sieh k6anen - -  darin sind sieh alle Beobachter 
einig - -  aus einer Pupillendi~ferenz bei der Leiehe Sehlfisse nieht gezogen werden. 
Doeh bleibt eine ira Leben vorhandene Pupillendifferenz aueh im Tode bestehen. 
Albrand teilt einen Fall yon Selbsterh~ngung mit, bei we]ehem die Wieder- 
belebungsversuche abgebroehen wurden, weil durch Augenspiegeln ein typiseher 
Befund fiir eingetretenen Tod erhoben wurde. 1[~--1/2 Stunde nach dem Tode 
erseheint die Sehnervenscheibe sehneeweil~. Die Arterien werden sehr d~inn, die 
Augenhintergrundsvenen werden auch dfinn, sind jedoeh noeh in etwas gr6Berer 
Ausdehnung als die Arterien sichtbar. Wir hiitten also in diesem Befunde eins 
der ]riihesten Zeiehen sicher eingetretenen Todes vor uns. Die Erseheinungen der 
Verdunstung und Austrocknung mit Weiehheit des Augapfels und Triibung der 
Horahaut lassen dureh einfachen Druck auf den Augapfel die Pupfllenweite ver- 
~ndern. ])as Austrocknen der siehtbaren Tefle des Augapfels h~ngt vom Often- 
oder Gesehlossensein der Lidspalte, welter wie fast alle Todeserseheinungen yon 
der Beschaffenheit der Umgebung ab, ob die Luft feueht oder troeken, kiihl oder 
warm war. 

Wichtig sind die Beobachtungen ~on Groenouw TM, der die Feststellung maehte, 
dal~ nach eingetretenem Tode die Eintriiufelung pupillenerweiternder Atropin- 
16sung und ebenso pupillenverengernder Eserinl6sung sehr deutlich die Pupillen- 
weite beeinflul~t. Es k6nne diese BeeinfluBbarkeit bis zu 4 Stunden nach dem Tode 
noch beobaehtet werden, undes  kann so unter Umst~nden die Todeszeit durch 
den Versuch des Eintr~ufelns pupillenveriindernder L6sungen bestimmt werden. 
Mit Reeht weist jedoeh Groenouw darauf bin, dab diese Methode an Beweiswert 
verliert, weil kfirzere Zeit vor dem Tode aueh schon pupillenver~ndernde L6sungen 
hatten eingetr~ufelt sein kSnnen. 

Beim Angerstein-Prozel] wurde yon ernsthafter juristiseher Seite die Frage 
diskutiert: Kann das Auge des Menschen den ]etzten Gesiehtseindruek etwa you 
einem T~ter oder einem Instrument ~ e  eine photographisehe Platte in den Um- 
rissen im Tode zurfiekbehalten ? Garten ~~ bringt allerdings eine aul3erordentlieh 
eindrueksvolle Abbildung der Netzhaut eines im Leben dutch eine gitterfSrmige 
Liehtquelle beliehteten Frosehauges. Es gelingt naeh tterausnahme des Auges, 
den Sehpurpur der Frosehnetzhaut dutch Behandeln mit Platinchlorid in einen 
ziemlich liehtbest~ndigen, orangefarbenen Stoff umzuwandeln, der das Ph~nomen 
am herauspr~parierten Auge, an welehem sich dann die Gitter der Lichtquelle 
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aul3erordentlieh deutlich zeigen, fiir l~ngere Zeit zur Darstellung bringt. Im 
iibrigen habcn aber die Untcrsuchungen yon Garten folgendes ergeben: ,,So zahl- 
reich und eindringlieh die Ver~nderungen der Netzhaut durch Lichteinfall sind 
bei Kaltbliitern, so sp~rlich und unbedeutend werden sie bei Warmbliitern... 
Und es ist dieses Ph~nomen der Pigmentversehiebung unter Beurteilung des 
Verhaltens bei den iibrigen S~ugetieren aller Wahrscheinliehkeit nach beim Men- 
schen vfllig unmerklieh." 

Urin. 

Weitere Feststellungen sind an dem Inhal t  yon Blase und Magen- 
darmkanal  zu treffen. Von Kockel veranlal3t, liegen von Ahlemann 2~ 

umfangreiche Untersuchungen fiber die Bewertung von EiweiB im 
Leichenurin vor. Da es naeh dem Tode bald zu einer Abschilferung der 
Blasendeekzellen kommt  und dureh autolytische Prozesse Eiweil3 in 
dem Blasenurin sich lSst, ist ein Eiweil3gehalt des Leichenurins nur 
dann ffir einen Krankheitsbefund im Leben zu bewerten, wenn durch 
mikroskopische Nierenuntersuehungen Erkrankungen der Niere sicher- 
gestellt werden kSnnen. 

Theoretisch w/ire es kaum denkbar,  dai3 nach dem Tode erst auch 
Traubenzucker im Urin auftri t t .  Man mfil~te postmortale Spaltung ge- 
paar ter  Glykurons~uren naehweisen. Es liegen entsprechende Beob- 
achtungen nicht vor. Man findet Zucker im Leichenurin jedoch regel- 
m~13ig, wenn im Leben soleher auch nachgewiesen worden war. Es ist 
dabei jedoch zu berficksichtigen, dab der Zuekergehalt des Urins im 
Leben sehr erheblichen Schwankungen unterliegt und 'dal3 weiterhin 
bei akuten Ver/inderungen des Gehirns (apoplektischen Blutungen z. B.) 
h~ufiger vor dem Tode Zucker im Urin, der frfiher im Leben nicht ge- 
funden worden war, nachgewiesen wird. Ein solcher finder sich dann 
auch im Leichenurin. Ebenso fallen im filtrierten Leichenurin die 
Proben auf Aceton und Acetessigs~iur~ dann positiv aus, wenn kfirzere 
Zeit vor dem Tode diese Proben auch positiv waren. Haben wi re s  mit  
einigermaBen frischen Leichen zu tun, muB also bei positivem Zucker- 
befund im Leichenurin. der weitere makroskopische und mikroskopische 
Befund an den Organen das Bestandenhaben einer Zuekerkrankheit  
und u. U. Todesursache im diabetischen Coma sicherstellen. 

Der Ffillungszustand der Harnblase ist sehr verschieden zu be- 
urteilen. Wir finden naeh schwereren Kop'fverletzungen mit  Beteiligung 
des Gehirns im Sinne einer reaktiven Hirnschwellung, auch bei Ver- 
giftungen, die zu Hirnschwellungszust/inden geffihrt haben, an der 
Leiche die Harnblase oft strotzend geffillt, ebenso bei tuberkulSser oder 
eitriger Hirnhautentzfindung. Es kann bei vermuteter  starker Urin- 
ffillung der Harnblase sich diese jedoch bei der Sektion als ein schlaffer, 
zusammengefallener, leerer Sack pr/isentieren, auch ohne dab schon 
grSbere F/iulnis nachweisbar ist. Man kommt  dann zu der Auffassung, 
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dab die an und ffir sich schon ganz kr~ftige, glatte Muskulatur der 
Harnblase der Totenstarre nur sehr wenig unterliegt, zum mindesten 
eine merkbare Zusammenziehung durch die Totenstarre bei der Ham-  
blase nicht herbeigeftihrt wird. Die Urinabsonderung seitens der Nieren 
nach starker Fliissigkeitsaufnahme, insbesondere alkoholischer Ge- 
tr~nke, unterliegt zweifellos, auch wenn wir an den Nieren wesentliche 
Krankheitszust~inde histologisch nicht feststellen, zuweilen starker 
Hemmung. Andererseits finden wir bei Leuten, die einige Stunden 
nach einer st~rkeren Alkoholeinverleibung gestorben sind, z .B.  bei 
Verkehrsunf~llen, oft eine sehr prall geffillte Harnblase. In solehen 
F~llen mul~ dann unter allen Umst~nden der Urin auch auf seinen 
Alkoholgehalt quanti tat iv untersueht werden. 

Auch das Ausbleiben der Totenstarre an der Geb~rmutter, ohne 
dab schon autolytische oder F~ulniserscheinungen die Totenstarre ge- 
16st haben k6nnten, beobachten ~dr nicht so selten beim Tode nach 
Fehlgeburt oder Geburt. 

Fritz Strassmann verdanken wir fiir die Feststellung der Herz- 
totenstarre bahnbrechende Untersuehungen. Die Annahme, dab die 
Herztotenstarre (Halerda ~1, Ascho//11) naeh liingstens 48 Stunden ge- 
16st sei, trifft nach meinen Beobachtungen nieht zu. Allerdings ist die 
Herztotenstarre und die dadurch unzweifelhaft bewirkte betr~ichtliehe 
Kontraktion namentlich des linken Ventrikels, wenn die Herzmuskulatur 
funktionstiichtig gewesen ist, an dem nieht sezierten Herzen dutch 
Betasten festzustellen oder durch den Ventrikelquerschnitt nach der 
Zenker-Hausersehen Sektionsteehnik. Die weitere Iterzsektion 16st 
die tterztotenstarre.  Im fibrigen mSchte ich bezfiglich der Funktions- 
f~higkeit der Herzmuskulatur hervorheben, dab wir in der Herztoten- 
starre ebenso wie in dem histologischen Nachweis der Fragmentierung 
der I-Ierzmuskelfibrillen einen ausgezeiehneten Indicator ffir die Funk- 
tionstiichtigkeit eines Herzmuskels haben. Die Auffassung freilich, dab 
die Fragmentatio cordis das Resultat besonders intensiver Herztoten- 
starre ist, halte ieh nieht ffir richtig. Vermissen wir doch gerade bei 
besonders lebhafter Herztotenstarre beim hypertrophischen I-Ierzen diese 
Fragmentierung. Die Fragmentatio myocardiiist  eine Leichenerscheinung, 
weist aber auf Seh~digung des Herzmuskels im Leben hin; das Resultat 
der Leiehenstarre ist sie nicht. 

Alle diese Feststellungen haben nieht nur einen pathologiseh-ana- 
tomisehen, sondern auch einen betr~chtlichen kriminalistischen Weft  
im Sinne der Erkldrung des pl6tzlichen natis Todes oder eines 
solchen unter Mitwirkung gering/i~giger pathologischer Be/unde beim 
Tode durch unerhebliche ~uBere Gewalt oder sonstige Unbill oder 
Krankheit .  Das ist ffir das Mai~ ffemder Schuld und ebenso ftir die 
Beurteilung fraglicher Un/alltodes/dlle gleich wichtig. 
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Magen und Darm. 

Die Beurteilung der Todeszeit, u.U. auch die Identifikation naeh 
dem Magen- und Darminhalt (Merkel2a), gestaltet sich sehr schwierig. 
Zu den Regelf~llen mit normaler Verdauungsentleerung des Magens 
kommen zahlreiche Beobaehtungen, daB die letzte Nahrung auff~llig 
lange und auff~llig wenig verdaut im Magen zurfiekgeblieben ist. Bei 
Exhumierungen finder man insbesondere den Darmkanal besonders 
gut erhalten, oft viel besser als die parenchymat6sen Organe. Der Dick- 
darminhalt erleidet an der ~lter gewordenen Leiehe tells eine Ver- 
flfissigung, teils eine Eindiekung. 

Haare. 

Ausgesproehen kriminalistisehe Bedeutung haben die Feststellungen, 
die an Haaren zu erheben sind, die am Tatort, an Kleidungsstficken, 
an Werkzeugen gefunden werden oder an der unbekannten frischen 
oder alten Leiche oder an einzelnen Leichenteilen bei F~llen yon Leichen- 
zerstfiekelung. Von Lochte24 inaugurierte Untersuchungen durch H6/er 
bezfiglieh der Haarfarbe an kriegsgefangenen Russen, Franzosen, Eng- 
l~indern hatten, kurz zusammengefaBt, das Ergebnis, daB mit sehr 
groBer Vorsieht immerhin yon der Farbe des Kopfhaares auf die l~arbe 
der fibrigen KSrperbehaarung geschlossen werden kann. Bei Frauen 
liegen die Verh~Itnisse ~hnlieh wie bei M~nnern. Im aUgemeinen geht 
das Ergrauen der Haupthaare und der Backenbarthaare dem Ergrauen 
der Schnurrbart- und Schamhaare voraus. Am sp~testen ergrauen nach 
meiner Erfahrung die Achselhaare. Man soll nie ganze Biischel der 
Haare oder die gesamte Behaarung der betreffenden KSrperregionen be- 
trachten, um die Farbe festzustellen, sondern eine Reihe einzelner Haare. 

Weiter l~Bt sich aus den Befunden am Haar, am Haarschnitt, bei 
Haarverletzungen, Haarverbrennungen, bei l~ngeren Haaren auch bei 
(:rberfahrenwerden, gelegentlieh auch bei Einwirkungen anderer stumpfer 
Gewalten, reeht viel erschlieBen. Das gilt aueh ffir elektrische Strom- 
marken und ffir SchuBverletzungen. Auch fiber wiehtige Feststellungen 
an Tierhaaren und Federn - -  das sei hier erw~hnt - -  liegen umfangreiehe 
gerichts~rztliche Bearbeitungen in kriminalistiseher Beziehung vor. 

Todeszeitbestimmung und Prioritgt des Todes. 

Das sehr wesentliche Kapiel der Todeszeitbestimmung hat aueh 
erhebliche Konsequenzen ffir die Frage der Priorit~t des Todes, d. h. in 
weleher Reihenfolge traf die einzelnen Menschen der Tod, die in gemein- 
samer Gefahr umkamen, tiler kann - -  und nieht ganz so selten - -  
nieht nur die genaue Feststellung der Todeszeichen, sondern auch 
die kriminalistisehe Auswertung der exakten ~rztliehen Beobaehtungen 
fiber die Todesart reehtlieh sehr wiehtigen AufsehluB bringen. Und 
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in diesem Zusammenhange mSehte ich noeh einmal darauf hinweisen, 
wie notwendig es ist, die objektiv bei der Tatortschau und Sektion 
festgestellten Beobachtungen, ferner die weiteren kriminalistischen 
Untersuchungen yon Kleidung, Waffen und anderen Beweisobjekten 
zu dem gesamten Tatbestande in Verh~iltnis zu setzen und aueh die 
psyehologische Bewertung etwaiger Gest~ndnisse eines oder der T~ter 
zu den objektiv erhobenen Befunden in Beziehung zu bringen. Scheinbar 
aussiehtslose F/ille sind yon fast allen von uns mit diesen kombinierten 
Methoden doeh zu einer LSsung gebraeht worden. 

Wenn bei uns sehr selten ein Mensch, der ein minimales Leben 
noch in sich hat, also scheintot ist, auch vom Arzt  fiir tot  erld/irt worden 
ist, so sind die wirkliehen Todeszeiehen nieht berfieksichtigt worden 
(Fall Rautenberg). Fiir die Todeszeitbestimmung handelt es sich darum, 
die verschiedenen eehten Todeszeichen miteinander in Zusammenhang 
zu bringen. Das ist ffeilieh leiehter gesagt als gelegentlich getan. Es 
handelt  sich bei diesen Todeszeichen auBer Totenflecken und Toten- 
starre um die Abkiihlung der Leiche, um die oft auBerordentlich schnell 
eintretenden Vertrocknungen namentlieh dfinnerer und feucht ge- 
wesener Haut-  und Sehleimhautpartien und um die richtige Auswertung 
der Leichenzersetzungserscheinungen. Die Einfliisse der ~ul3eren Um- 
gebung, der Temperatur, Art der Bedeckung der Leiche mfissen vom 
Obduzenten selbst an Ort und Stelle, insbesondere wenn es sich um 
Kapitalverbrechen handelt, beurteilt werden. Schon die Abkiihlungszeit 
der Leiche, d. h. die Anpassung an die AuBenweltstemperatur, ist sehr 
verschieden. Es liegen Beobachtungen vor, dab nach eingetretenem 
Tode sogar noch Temperatursteigerungen fiber 40 o hinaus vorkommen. 
Dann wird sieh das Auskiihlen der Leiche wesentlich l~nger hinziehen. 

Relativ am wenigsten yon der auBeren Umgebung beeinflul3t ist 
das Auftreten der Toten/iecke. Genaue Beobachtungen lassen solche 
auch beim Verblutungstode nach 1/2 bis sp/~testens 3/4 Stunde erkennen. 
Die Totenfleeke, denen an den inneren Organen und an den jeweils 
tier gelegenen Muskeln und Bindegeweben Blutftillungen der Gefiil3e 
entsprechen, die auch ohne sonst schon wahrnehmbare Zersetzung zu 
Blutaustrit ten in die l~aehbarsehaft der GefaBe ffihren kSnnen, lassen 
sich beim Herumdrehen der Leiehe bis 4 Stunden zum v(illigen oder 
fast vSlligen Versehwinden bringen. Da die volle Ausbildung der Toten- 
flecke jedoch noch l~ingere Zeit in Ansprueh nimmt, kann es vorkommen, 
dab bei spaterem Umdrehen der Leiehe sich sowohl an den ursprfinglich 
abh~ngigen Partien, etwa der Brust, als auch dann am Rficken Toten- 
flecke linden. Daraus erwaehsen Mfgliehkeiten fiir die zeitliche Ab- 
seh~tzung des Todeseintritts. Aber auch bier kommen Anomalien vor. 

.Berg 25 beobachtete eigenartige s~reifenar~ige Anordnung der Totenflecken am 
Riicken, an den Obersehenkeln bis hinauf an deren Innenfl~chen. Er bezieh~ sie 
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bei eigenartiger Hautbeschaffenheit auf Druek tier Falten der Kleidung. Ieh bin 
mir iiberhaupt nieht vollkommen klar, daB die bisherige Annahme der rein physi- 
ka|isehen Entstehung der Totenfleeken als Senkung des Blutes einfaeh der Schwere 
nach immer zur Erklarung yon deren Lokalisation genfigt. Ich habe bei einer 
Feuerbestattungsbesieht.lgung einer Leiche eines h6heren Offiziers, der mit Sicher- 
heir in Rfickenlage gestorben und in solcher geblieben war, 1 Tag nach dem Tode 
streifige Totenflecken auch auf der Brust und dem Bauch gesehen. Die Leiehe 
war mit enger Uniform nach dem Tode bekleidet worden und hatte allerdings 
sehr ausgedehnte Totenflecke, die auf dem Rficken nicht streifig waren. 

Totens tarre .  

Ffir  die To tens ta r re  gi l t  die Regel,  daB sie a m  Kiefer  u . U .  schon 
nach 8/4 S tunde  sieh en twieke l t ,  an den E x t r e mi tE t e n  naeh  11/2 bis 
2 S tunden  in deu t l i eher  Ausb i ldung  sich bef indet .  Die beginnende 
To tens ta r re  kann  gel6st  werden,  und sie b i lde t  sich d a n n  wieder.  Es  
is t  also m6glich, e twa  einen Revo lve r  e inem Le ichnam in die H a n d  
zu geben 2~. Da die To tens t a r r e  sich insbesondere  bei kr~iftiger Musku la tu r  
sehr sehnell  en twieke ln  k a n n  und  - -  im Beginn gel6st  - -  in anderer  
H a l t u n g  wieder  e in t r i t t ,  k a n n  ein Revo lve r  so les t  in de r  H a n d  gehal ten  
werden.  Das k a n n  kr imina l i s t i sch  Schwier igkei ten  ffir die Deu tung  be- 
re i ten,  ob Se lbs tmord  oder  vorgetEusehter  Se lbs tmord  und  Mord v o r l i e g t .  

Ein unmittelbares ~bergehen der letzten I-Ialtung des K6rpers oder der 
einen oder anderen Extremit~it in die dann kataleptiseh genannte Totenstarre, 
dal~ z. B. ein Arm frei erhoben bleibt, dabei die Hand ein sehweres Beil am Griff 
lest umklammert hat (Fall Hildebrand2~), ist einwandfrei beobachtet. Man kSnnte 
den Vorgang als partielle kataleptische Totenstarre bezeichnen. Einen krimi- 
nalistisch bedeutsamen Fall dieser Art  teiit W. H. Schultze ~s mit. Hier war bei 
Mord dutch den Sohn und vorget~uschtem Selbstmord der ersehossene Vater 
ndt lest in der reehten Hand umklammertem Federhalter mit KopfnahsehuB in 
der rechten Schlafe aufgefunden worden. 

Wegen  der  grol~en kr imina l i s t i schen  Bedeu tung  der  ka ta l ep t i schen  
To tens ta r re  is t  dieses Gebie t  sehr viel ger ichts~rzt l ich  bea rbe i t e t  worden.  
Eine physiologiseh befr iedigende Erk l~rung  des Ph~nomens  der  Toten-  
s tar re ,  insbesondere  de r  ka t a l ep t i s chen  Totens ta r re ,  i s t  um so weniger 
gegeben,  als das  P rob lem der  Muske lkon t rak t ionen  im Leben  und  nach 
dem Tode einer wirkl ichen LSsung noch n icht  entgegengeff ihr t  ist .  
Die voile Ausbi ldung  der  To tens ta r re  ist  naeh  12 S tunden ,  wenn die 
Leiche genfigend kfihl ge lager t  ist ,  beende t .  W i r d  sie dann  ki inst l ich 
gelSst, t r i t t  sie n ieh t  wieder  auf. Sonst  wird  sie ers t  du rch  au to ly t i sche  
oder  F~ulnisprozesse  gelSst.  Das k a n n  bei  kfihler Lage rung  der  Leiehe 
sehr  viele Wochen  dauern ,  und  m a n c h m a l  geht  die To tens ta r re  un- 
m i t t e l b a r  in Ver t roeknung  fiber. 

So is t  aus der  To tens t a r r e  an  der  e twas  ~ilteren Leiche ffir die Todes- 
zei t  nu r  sehr  vors icht ig  ein Sehlul~ zu ziehen. Das Gleiche gi l t  ffir die 
F~ulniserscheinungen,  die im t t o c h s o m m e r  auBerordent l ich  schnell  
e in t re ten ,  so d a b  mir  ein Fa l l  b e k a n n t  geworden ist,  wo im kfihlen Frf ih-  
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jahr durch Verkehrsunfall ein schneller Tod eines Mannes herbeige- 
ffihrt wurde, der Leichnam kam sp~itestens 2 Stunden danach in die 
unter 0 ~ gekfihlte Leichenhalle, die Sektion - -  7 bis 8 Stunden nach 
dem Tode - -  ergab bereits ausgedehnte Fiiulnisgasblasen in den inneren 
Organen, ohne dab ein septisches Krankheitsbild bei der Schnelligkeit 
des Todes sich irgendwie hatte entwickeln kSnnen. Wenn solche F~lle 
auch gewil~ Seltenheiten sind, naeh 24 Stunden sind auch bei grin- 
stiger Leichenlagerung oft die notwendigen feineren mikroskopisehen 
Untersuchungen, auch manehe bakteriologisehe Untersuehungen, nur 
mit sehr groi]en Schwierigkeiten durchzuffihren. In dieser Zeit hat  

�9 manchmal schon das Blur sich selbst ver~ndert, u n d e s  beginnt Herz 
und GefM]e zu verlassen. Es beginnt die Ausblutung nach dem Tode 
und auch die L6sung yon loekeren Cruorgerinnseln. Das muB aber auch 
an dieser Stelle wieder mahnen, dab wir viel schneller zur Sektion 
kommen mfissen, als das bisher oft ohne zwingenden Grund der Fall ist. 
Andererseits werden grSbere Ver~nderungen, z. B. eine Gehirnblutung, 
Lungenentziindung, Tuberkulose, Krebsgesohwulst, noeh sehr lange an 
der exhumierten Leiehe nachgewiesen, Verletzungen z .B .  der sehr 
f~ulnisresistenten Geb~rmutter noch u. U. nach Jahresfrist und vieles 
noch mehr. Leider haben gerichts~rztlich nicht erfahrene Arzte nicht 
die riehtige VorstelIung, was u. U. alles an der exhumierten Leiehe noeh 
erhoben werden kann und beraten dann auch BehSrden oder Ver- 
sicherungstr~ger nicht richtig. 

.Fiir die Beurteilung nun bestimmter Verletzungen sind am ein- 
pr~gsamsten die SehuBverletzungen als Beispiel kriminalistischer T~tig- 
keit des gerichtliehen Mediziners am Tator t  und bei der gerichtliehen 
Sektion. Die verschiedenartigsten Fragen sind dabei zu beantworten, 
yon denen die rein schuBteehnisehen, die nach der ballistischen Leistung 
einer Waffe und ihrer Konstruktion fast immer nur den kleinsten Tell be- 
tragen. Bei SehuBverletzungen ist der gerichtliehe Mediziner geradezu 
gezwungen, den Ver]etzten oder GetOteten, seine Kleidung, die fragliche 
SchuBwaffe, die Munition und die weitere Umgebung, in der die Tat  
gesehah, einheitlich zu betraehten. Konnte ein SchuB gehSrt werden ? 
Konnte man aus dem Knall im engen Raum die SchuBrichtung erkennen ? 
Konnte man neben dem Knall das Klirren des zerschossenen Fensters 
unterscheiden ? Konnte das Mfindungsfeuer einer Pistole oder eines 
Gewehrs gesehen werden ? Woran lag es, dab aus einer automatisehen 
Waffe eine bestimmte Zahl von Sehiissen abgegeben worden war ? Welehe 
psychologischen oder psychopathologischen Motive ergeben sieh daraus 
ffir den Schiitzen ? Besonderer T6tungswille oder versagte die Waffe ? 
Und warum ? Bei mehrfaehen SehuBverletzungen bei ein- und demselben 
Menschen miissen Ein- und Ausschiisse aus den Verletzungen zusammen- 
gebraeht werden. In einem Fall hat te  ich neben den bisher aufgeworfenen 

Z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 18. Bd. 9 
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Fragen zu entscheiden, ob bei cinem am Leben Gebliebenen mit 8 Ein- 
und Aussehul316chcrn diese auf 1 oder 4 Gesehosse zurrickzufrihren 
waren. Es war nicht ganz unmSglich, dab nur ein einziger SchuB 
vorgelegen hatte. 4 Schrisse waren es mit Sicherheit nicht. Wie dann 
aus den Begleitumstiinden erging, waren es 2 Schtisse gewesen. An 
der Leiche sind diese Feststellungen hgufig einfacher, aber auch recht 
schwierig. Hier spielt insbesondere die Betrachtung und Untersuchung 
aueh der Kleidung eine ganz wesentliche Rolle. Wghrend diehtere 
Kleidungsstricke Nahsehul3zeichen abfiltrieren, dringen die Pulvergase 
bei drinnen Kleidungsstricken, namentlich bei stark angengherter oder 
ganz angelegter Mrindung, also absolutem NahschuB, zwisehen Haut 
und Kleidung hindurch und verursachen Schwi~rzung der Haut und der 
Innenseite des drinncn Hemdes z.B. Wir haben insbesondere in der 
von Goroncy ~9 herangezogenen Probe mittels Lunges Reagens einen aus- 
gezeiehneten Test, um bei stark anderweitig verschmutzten Kleidungs- 
stricken, aber auch aus der Nachbarschaft des Anfangsteils des SchuB- 
kanals Nitrite als l~este von vorhandenem Pulverschmaueh auch an 
der iilteren Leiehe nachzuweisen. 

Unter sehr vielen SchuBverletzungen mit den Kennzeiehen der an- 
gelegten Mrindung habe ich nur einen einzigen SchuB yon fremder Hand 
erlebt. Alle andercn Schrisse waren SelbstmSrderschrisse oder es lag 
eigenes fahrlgssigcs Verschulden vor. Wichtige kriminalistische Fest- 
stellungen liegen auch in Beobachtungen, die Werkgartner 3~ u.a.  mit 
modernen Faustfeuerwaffcn gemacht haben, dab neben typiseh geform- 
tern Schmauchhof (Verf.) und u. U. Platzwunden Substanzverluste dureh 
frir die einzelne Waffe typischen Mrindungstefle der Waffe hervorgerufen 
in der Haut, in der Nachbarschaft des Einschusses gesetzt werden, 
Werm dann die notwcndigen Untersuchungen auf lgahschuBzeichen dureh- 
gcfrihrt worden sind, hat sich auch mir das Vorgehen yon Werkgartner, 
die herausgeschnittene Haut zum Quellen zu bringen, bewiihrt. Ebenso 
ausgezeichnet ist die Mcthode yon Kockel (1. c), Einschrisse, die infolge 
der Fgulnisver~inderungen der Haut zun~ichst NahschuBzeiehen nicht 
erkennen lassen, in Wasserstoffsuperoxydl6sung zu bleiehen. Dann 
treten die Nahschul~zeichen, insbesondere Schmauch, ausgezeiehnet 
hervor. Von Bedeutung fth" die Feststellung des Einschusses bei Dureh- 
schrissen ist auch die histologische Untcrsuchung der Schul~kangle auf 
mitgerissene Kleidungsfasern, wie G. Strassmann hcrvorgehoben hat 81. 
In den etwas tieferen Partien des Einsehusses sind dann gefundene 
Kleiderfasern frir den EinschuB ebenso beweisend wie histologisehe 
Untcrsuchungen, die Pulverteilehen (Verf.), auch Sehmauch in der Haut 
eingesprengt, zum Nachweis bringen lassen. 

Mir wurde einmal die Frage vorgelegt, ob es mSglieh sei, dal~ ein 
angetrunkener junger Menseh in einen zugespitzten Polizeis~bel herein- 



Die kriminalistischen Gesichtspunkte der geriehtlichen Sektion. 119 

g e r a n n t  sei. Der  St ieh ha t t e  oberha lb  be ider  Hf i f tbe inki imme den Le ib  
yon Seite zu Seite durehbohr t ,  ohne K n o c h e n  getroffen zu haben .  Mit  
dem gleichen Polizeis~bel  habe  ieh Leichen mi t  en t sp rechenden  Kle i -  
dungss t i ieken  durchbohr t .  Es gehSrt  nur  eine geringe K r a f t a n s t r e n g u n g  
und ein ZustoBen aus  k a u m  10 em En t f e rnung  dazu,  um eine solehe 
pene t r i e rende  Ver le tzung zus tande  k o m m e n  zu lassen. Danaeh  war  die 
F rage ,  ob ein solches Hine inrennen  in den  Siibel mi t  vSlliger Durch-  
bohrung  des Leibes  mSglieh sei, ohne weiteres  zu be jahen.  

I n  ande ren  F~l len  wieder  hande l t  es sich da rum,  makro-  und  mikro-  
skopisch eharak te r i s t i sehe  Sehmutz-  und  andere  Pa r t ike l chen  an  der  
K le idung  zum Naehweis  zu br ingen.  Aueh  solehe Unte rsuchungen ,  
die u. U. spezielle Kenntn i sse  eines Bo tan ike r s  oder  Zoologen ef fordern ,  
wenn es sich um Kle ins t lebewesen hande l t ,  und  die s t reng kr imina l i s t i sch-  
na turwissenschaf t l ich  sin(l, h a b e n  fiir die De u tung  eines f ragl ichen Mord-  
oder  TStungsgesehehens  besonderen  Wer t .  DaB wir  zur  Aufhe l lung  des 
Ta tbe s t andes  auch Saehvers t~ndige  a l ler  m6gl ichen anderen  Disz ip l inen  
heranziehen,  is t  se lbs tvers t~ndl ich.  

Wie ieh weder  im R a h m e n  eines solehen Refera tes  auch nur  einiger- 
maBen erschSpfend,  bestenf~lls n u t  sk izz ierend vorgehen konnte ,  war  
es auch n ich t  mSglich, die ~ a m e n  de re r  i rgendwie  hervorzuheben ,  die  
sich u m  die k r imina l i s t i schen  For schungen  bei Le iehenun te r suchungen  
besonders  ve rd ien t  gemach t  haben.  Aber  genann t  muB werden unser  
Al tme i s t e r  Fritz Strassmann. Unte r  den  wei teren hTamen ger icht l icher  
Mediziner  stSl3t man  i m m e r  und  i m m e r  wieder  auf  den  yon  Koc]cel, 
und wenn unsere ger icht l ich-mediz in ischen I n s t i t u t e  kr iminal i s t i sche  
Forschungs ins t i tu te  geworden  sind und  i m m e r  mehr  werden,  k6nnen  
wir  das  zweifellos mi t  innerer  Genug tuung  begri i~en.  Das  H a u p t -  
ve rd iens t  d a r a n  h a t  Kockel. 

Lassen  Sie mich mi t  dem Z i t a t  von Schopenhauer  schlie/3en, mi t  dem 
N a u n y n  32 einen besonderen F o r t s c h r i t t  d iagnos t i seher  E rke nn tn i s  be- 
grfil~t ha t ,  und  das  mi r  auch hier  Berech t igung  zu haben  scheint  : , ,Denn 
was wir au8 seiner Ursache verstehen, das verstehen wir, soweit es i~berhaupt 
/iir uns ein Verstehen der Dinge gibt." 
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