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Untersuehungen fiber die MSgliehkeit 
einer Identifizierung des Korkenziehers durch Untersuchung 

des durchbohrten Korken 1. 
Von 

Prof. B. Mueller und can& jut. Gyuri Wagner .  

Mit 2 Textabbildungen. 

Veranlassung zu unseren Unte r suehungen  gab folgende, yon einem 
der Verff. gemaehte  Beobaehtung.  

In der Nfihe von Miesbach in Oberbayern wurde in fast bewul3tlosem Zustande 
eine Frau mit ausgedehnten Brandwunden und versengter Kleidung vorgefunden. 
Sie maehte vor ihrem Tode, der einige Tage sparer eintrat, der PolizelbehSrde 
folgende Angaben: Sie sei auf dem Wege zur Kirehe gewesen und babe yon einem 
Mann, den sie nieht genau erkannt habe, yon hinten Sehli~ge auf den Kopf er- 
hMtem Sie sei bewuBtlos zusammengebroehen. Naeh einiger Zeit - -  genauere 
Zeitangaben k6nne sie abet nieht maehen - -  habe sie das Gefiihl gehabt, dub sie 
brenne, und sie habe sieh instinktiv in der Absicht, das Feuer zu 16sehen, den 
Abhang, auf dem sie gelegen habe, herunterkugeln lassen. Sie habe um HiKe 
gerufen and sei sparer aufgefunden worden. 

Am Tatort land man eine Sehaehtel Streichh61zer, eine leere Bierflasehe, 
die noch nach Brennspitrius roch, und neben der Flasche liegend, einen dureh- 
bohrten Korken, der zur Flasche pM3te. 

Der Tathergang wurde wie folgt rekonstruiert: Der T/~ter hgtte der Ver- 
storbenen yon hinten Sehl~ge versetzt (bei der sp~teren Leiehen6ffnung wurden 
zahlreiehe Platzwunden am I-Iinterkopf festgestellt), sie war bewugtlos zusammen- 
gebroehen. Der T~ter hatte dann, vielleieht weil er sein Opfer fiir tot hielt und 
die Leiehe beseitigen wollte, die Bewul3tlose mit Spiritus fibergossen und sie an- 
geziindet. 

I n  Verdaeht  geriet der Hausmeis ter  des tIauses,  in  dessert Dienst  
die Verstorbene s tand.  Die StaatsanwMtsehaf t  stellte dem Geriehtlieh- 
Medizinisehen I n s t i t u t  in  Miinehen (Vorstand Prof. Dr..Merkel) die Auf- 
gabe, festzustellen, ob der am Ta tor t  gefundene Kork  mit  dem am 
Tasehenmesser des vermeint l iehen  Tgters  befindl iehen Korkenzieher  
durehbohr t  worden war. 

Der fragliehe Kork  wurde so durehgesehni t ten,  dab der Bohr- 
kana l  getroffen wurde, was aueh gut  gelang. I m  freigelegten Bohr- 
kanM waren die Abstgnde  der W i n d u n g e n  gut. zu erkennen,  diese Ab- 
stgnde waren ziemlieh groB und  liegen sieh in  keiner Weise mi t  der 
Silhuette  des Korkenziehers des Tgters in  l Jbere ins t immung bringen.  
Man konnte  somit  hier mi t  ziemlieher Sieherheit sagen, dab zum Dureh- 
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bohren des zur Untersuchung vorge]egten Korkens hSchstwahrschein- 
lich ein gr6gerer Korkenzieher verwendet worden war, jedenfMls nicht 
der kleine Korkenzieher ~m Taschenmesser des vermeintlichen T~ters. 

Auf die weiteren Nebenumst~nde des ganzen FMles mug hier nicht 
welter eingegangen werden, das Verfahren wurde bald eingestellt. Der 
wirkliche T~ter ist his jetzt  nieht ermittelt worden. 

Die eben mitgeteilte Beobaehtung veranlagte uns, systematisch die 
M6gliehkeiten durchzuuntersuehen, die eine Identifizierung des Korken- 

Abb. 1. ~) Korkenzieher, fund  ohne Achse. Ent~ernung a = W]ndungsabs tand;  En t fe rnung  b 
= Brelte. b) Mit  dem Korkenzieher ~ durchbohr ter  Korken. c) N[~t dem Korkenzieher d durch- 
bohr te r  Korken. d) Korkenzieher, sch~rfkant~g mi t  Achse. En t fe rnung  a = Windungs~bs tand ;  

En t fe raung  b = ]~reite. 

ziehers durch Untersuchung des vorgelegten Korkens gest~tten. In dem 
uns zur Verfiigung stehenden Schrifttum fanden wir niehts Einschl~giges. 

Wir besch~fften uns zuns K~taloge und Muster von Korken- 
ziehern. M~n kann die Korkenzieher in zwei prinzipiell verschiedene 
Gruppen einteilen. Die einen bestehen im Grunde ~us einer Met~ll- 
achse, um die herum spirM~rtig eine mehr oder minder sch~rfe MetM1- 
leiste ]guft (Abb. 1 d). Der Korkenzieher ist ~lso in diesen F~l]en nach 
dem Prinzip eines Ho]zbohrers ~ngefertigt. Die andere Art yon Korken- 
ziehern hat keine wirkliche Achse, sondern nach Art eines Geschfitz- 
rohres ]ediglich eine ,Seelen~ehse" (Abb. 1~). An etwa 200 yon uns 
untersuchten Korkenziehern stellten wir folgende Windungsabstgnde 
(W.A.) lest (Abb. l, Entfernung a): 

26* 
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Grolle Korkenzieher: 
W.A. in mm 

7,5 und 8 . . . . . . . . .  I3% 
8,5 . . . . . . . . . . . .  20% 
9 . . . . . . . . . . . . .  22% 
9,5 . . . . . . . . . . . . .  32 % 
fiber 10 . . . . . . . . . .  I3 % 
ohne Achse . . . . . . . .  12% 
mit Achse . . . . . . . . .  88 % 

Tasehenkorkenzieher: 
W.A. i n m m  

6 . . . . . . . . . . . . .  30% 
6,5 . . . . . . . . . . . .  35% 
7 . . . . . . . . . . . . .  31% 
7,5 . . . . . . . . . . . .  4% 

ohne Aehse . . . . . . . .  91% 
mit Achse . . . . . . . . .  9% 
(Von r neueren Taschenkorkenzieh., 
die in einem Laden untersueht wur- 

den, waren alle aehsenlos.) 

Bei scharfkant igen Korkenziehern  ist die Breite (Abb. 1, En t fe rung  b) 
fast stets grSBer Ms der Windungsabs t and .  Bei sgmtl ichen yon uns  
un te rsuch ten  achsenlosell Korkenziehern  war die Breite kleiner. 

Es werden etwa 5 Ar ten  yon Korken  hergestellt.  I m  K M n h a n d e l  
ist jedoch nu r  eine QuMitgt erhgltlieh, die unseres Wissens Mlgemein 
zum VerschlieBen yon  Flaschen Verwendung finder. Der Unterschied 
zwischen den einzelnen Ar ten  ist lediglich der, dab die besseren Sorten 
elastischer sind, wghrend die billigeren Sorten sprSder sind und  mehr 
Poren  aufweisen. 

Bei unseren Untersuchnngen gingen wir zungchst wie folgt vor: Die Korken 
wurden der Lgnge nach so durchschnitten, dMl der Bohrkanal naeh M6glichkeit 
freigelegt wurde. Als Schneideinstrumente benutzten wir der Reihe nach ver- 
schiedene SkMpelle, ein Rasiermesser, eine Rgsierklinge, ein angescharftes Brot- 
messer mit dtinnem Rtieken und schliel31ieh eine Laubsgge. Die Skalpelle and 
das gasiermesser erwiesen sich wegen ihres dicken tZtiekens als ungeeignet. Es 
war stets verhMtnism~igig sehwierig, den BohrkanaI zweekentspreehend frei- 
zulegen, nur bei einigen Korken gelang dies tiberrasehend gut, im iibrigen konnte 
der BohrkanM nur zum Tell freigelegt werden, trotz zunehmender l~bung des 
Untersuchers. Als weitere Sohwierigkeit stellte sieh der Umstand dar, dab der 
Kork als elastische Masse bestrebt ist, die dureh den Korkenzieher hervorgerufene 
BohrSffnung m6glichst wieder auszuffillen. Dabei ergeben sieh Verzerrungen, 
die die Verwertung der Bohrspuren einseba'gnken. Ferner zeigen sich nieht setten, 
von den iiugersten Steilen der Bohrspur ausgehend, l~isse im Korken, die die Ab- 
grenzung des BohrkanMs vom unverletzten Korken ersehweren. 

Un te r  diesen Umst/~nden konnte  der yon uns zun~ehst  eingesehlagene 
Weg nur  in  verhgltnism/~gig wenigen Fgl len zum Erfolge Iiihren. Bei 
gut  sehneidbarem Kork  und  bei gut  getroffenem Bohrkanal  konn t e n  die 
Ar t en  des Korkenziehers  (mi~ Aehse oder ohne Aehse, scharf- oder 
rundkant ig )  e rkann t  werden. Dagegen war es im Mlgemeinen n ieht  m6g- 
lieh, dureh vergleichende Messung am Bohrkanal  und  am zur Bohrung 
benu tz t en  Korkenzieher  den Windungsa bs t a nd  mi t  verwer tbarer  
Sieherhei~ als / ibere ins t immend festzustellen. Nur  extreme Unter -  
Untersehiede in  den Massen k o n n t e n  verwerte t  werden, wie sie z. B. 
zwisehen dem groBen t{:orkenzieher einer W e i n h a n d l u n g  n n d  einem 
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kleinen Taschenmesserkorkenzieher bestehen. Wenn man den be- 
schriebenen Weg benutzt, wird es a]so in der Praxis meist nur mSglieh 
sein, yon irgendeinem vorgelegten Korkenzieher zu sagen, daf~ er 
nicht benutzt wurde; eine positive Feststellung jedoch, dab ein bestimm- 
ter Korkenzieher auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit zum Durch- 
bohren des Korkens verwendet wurde, kommt nicht recht in Frage. 
Ferner erwies es sich als ein Nachteil dieser Methode, dab man den zu 
untersuchenden Korken zerstSrt und dadureh die sp~ter zu sehildernden, 
yon uns angewandten Untersuchungswege nicht mehr einschlagen 
kann. 

Wit versuchten nunmehr den Bohrkanal des Korkens auszugiefien 
und den ansgegossenen Bohrkanal rSntgenologisch zur Darstellung zu 
bringen I. l~ach mehreren Vorversuchen erschien uns als Ausgiei3masse 
Woodsehes Metall am geeignetsten. Woodsches Metall ist eine Legierung 
aus 4 Teilen Wismut, 2 Teilen Blei, 1 Teil Zinn, 1 Teil Cadmium (Holle- 
mann, Lehrbueh der anorganischen Chemie, Berlin und Leipzig 1900). Es 
hat die Eigensehaft, bereits bei 60,5 ~ zu sehmelzen und nach Abkiihlung 
verhgltnism~i~ig schnell zu erstarren. Die Konsistenz des geschmol- 
zenen Metalls ist dickfliissig, so dal3 die Gefahr, dal3 die Ausgief~fliissig- 
keit in die feinsten Poren des Xorkens eintrit~ und dadurch die Erkenn- 
barkeit des Bildes beeintriichtigt, geringer wird. 

Die Ausftilhng des Bohrkanals wurde folgendermal3en vorgenommen: An 
eine Wasserstrahlpumloe wurde eine trichterartige R6hre angeschlossen, in deren 
0ffnung ein p~ssender durchbohrter Xork gesteckt wurde. Die Wasserstrahl- 
pumpe wurde nunmehr in Tiitigkeit gesetzt, und der in dem Triehter befestigte 
Korken in eine Schale mit geschmolzenem Woodschen Metall gehalten. Wenn 
sich in dem Trichter fiber dem Korken bereits flfissiges Meiall zeigte, wurde das 
in der Seha]e befindliche Metal] abgekiih]t, ohne dabei den Xorken aus dem Metall 
zu entfernen oder die Pumloe abzustellen, damit nicht das Metal] evtl. zurfick- 
fliel~en konnte. 

Die auf diese Weise erzie]ten Ergebnisse waren jedoch nicht be- 
friedigend. Es stellte sieh zwar heraus, daf~ trotz unserer anfiinglichen 
Bedenken die Saugwirkung geniigend stark war, um das Metall empor- 
zusaugen; aueh zeigte sich in dem so behande]ten Korken das Bild eines 
Bohrkanals bei der t~Sntgendurchleuchtung. Dieses Bi]d war jedoch 
meist reeht schwach, da der durchgezogene Metallfaden verhgltnis- 
ms diinn war, auch gab dieser den schon erwghnten inneren Ver- 
schiebungen im Korken zu stark nach, nm ein in jedem Falle verwert- 
bares Bild zu erhalten. Endlieh wurde dutch die mehr oder weniger 
zahlreichen Poren gleichfalls Metall eingesaugt, so daf~ der Bohrkanal 
durch diese Porenspuren meist im RSntgenbild stark iiberdeekt wurde. 
Es muBte also eine Methode gefunden werden, die ein m6glichst natnr- 

1 Die R6ntgenuntersuehungen wurden mit freundlieher Erlaubnis yon tterrn 
Prof. Dr. Wagener in der Universitiitsohrenklinik in GSttingen vorgenommen. 
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getreues Bild des Korkenziehers ergab und auch die Poren so welt wie 
mSglich aussehaltete.  

Wir  gingen daher  nach dem Vorsehlage des Chemikers des Ins t i tu ts ,  
Her rn  Dr. Wilcke, darauf  aus, keine Saugwirkung,  sondern einen Druck 
hervorzurufen.  Dieser Druck sollte eine m6gliehst vollst~ndige Aus- 
ffillung des BohrkanMs hervorrufen.  U m  aber eine Ausf/il lung der 
Poren durch das un te r  Druck in  den Bohrkanal  eingepregte, verfliissigte 
Metall naeb MSgliehkeit zu verhindern,  wurde gleiehzeitig yon der an- 
deren Seite her ein, wenn aueh sehwaeher Gegendruek auf den Korken  
ausgeiibt.  Augerdem sorgten wit  fiir einen Versehlug der Poren nach 
M6glichkeit noeh dadureh,  dag wir den zu un te r suehenden  Korken  ro t -  
her 1 Tag lang in  Paraffin61 legten. 

Um obigen Forderungen gereehf~ zu werden, konstruierten wir folgende Vor- 
richtung, die wir yon einem Meehaniker herstellen lie/3en: Ein starkwandiger 
Glaszylinder von 2,5 em liehter Weite wird auf beiden Seiten dutch Neta11- 
scheiben, die dutch Zuggnker miteinander verbunden sind, lest versehlossen. 
Die obere Metatlseheibe hat einen Ansatz, der an eine Prel31uftflasehe angesehlossen 
werden kann. In dem 2vIetallzylinder befindet sieh auf einem kleinen metaIlenen 
Dreifug der zu untersuehende Kork. Gegen die Innenw~nde des Glaszylinders 
wird der Korken dureh mehrere Lggen von 61getr/~nktem Aktenheftgarn abge- 
dichtet. 13ber den Korken wird das Woodsehe Metall in hinreichender Menge 
(etwa 100 g) geffillt. Die ganze Vorriehtung wird nunmehr im Wasserbade erhitzt. 
Bei genttgend grol~er Flamme sehmilzt das MetM1 nach 35--40 Minuten. ])ann 
wird aus einer PreBluftflasehe ein Druck yon 5 Atmosph~ren, der sieh als der 
gfinstigste erwies, in den Glaszylinder gegeben, der das fltissige Woodsehe Metall 
dureh den Korken treibt und naeh Aus{iillung des unteren Zwisehenr~umes dutch 
Gegendruek dan Bohrkanal erweitert. Sofort bei Herstellung des Druekes wird 
die Flamme entfernt und das Wasserb~d vorsiehtig entIeert, um eine sehnellere 
Abkiihlung und Erstarrung des Metalls herbeizuftihren. Diese trat naeh etwg 
15 Minuten ein. Ist d~s ~'[etall erstarrt, so wird der Druek abgestellt. Wfirde 
mgn dies friiher vornehmen, so bests die Gef~hr, dab das noeh flt~ssige Netall 
bei AufhSren des Druekes wieder aus dem Korken herausgeprel~t wird. Naeh 
Beendigung des Verfahrens wird der Korken vorsiehtig aus dem Zylinder ge- 
nommen, das tiberfltissige 1geta!l mit einem erhitzten Draht entfernt und der 
Korken gerSntgt. Es stellte sieh heraus, daft der Bohrkanal verh/~ltnism~gig gut 
erkennbar war. 

Dureh R6ntgenphotographie  wurden die Si lhuet ten  vom Korken-  
zieher und  vom Bohrkanal  in  gleieher GrSge dargestell t  (Abb. 2). Die 
Breite des Korkenziehers und  des Bohrkanals  s t immten  nieht  iiberein, 
was ja dadureh  ohne weiteres erkl~rbar wird, dag der Korken  ein elasti- 
scher KSrper ist. Die Differenz be t rug  his zu 2 ram. Dutch h6heren 
Druek wurde versueht,  eine noeh na turget reuere  Dars te l lung der Breite 
des Korkenziehers zu erreiehen, jedoeh ergaben sieh bei e inem Druek yon 
mehr als 6 a t  bereits derart ige Deformat ionen des Korken,  dag dieses 
Verfahren aufgegeben wurde. Es lieB sieh hingegen feststellen, daft der 
Abstand der Windungen im R6ntgenbi ld  an  Kork  und  Korkzieher  gleieh 
war (s. Abb. 2) (4 Versuehe mi t  3 versehiedenen Korkenziehern) .  
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Welter stellte sich heraus, dab es ohne weiteres m6glich ist, aus 
dem erhMtenen t~6ntgenbild auf die Form des verwendeten Korken- 
ziehers, ob dieser fund oder schar*kantig ist, zu sehliegen. Bei nicht 
durchgebohrtem Korken gingen wit so vor, dab wir vorsichtig Scheibe 
um Scheibe yore niehtdurchbohrtcn Ende des Korkens abschnitten, 
so]ange bis wir an den Bohrkanal kamen. Ergab in derartigen Fgllen 
das RSntgenbild, dM~ der Korkenzieher v611ig eingebohrt war, so dM~ 
sieh der windungsfreic oberste Tell des Korkenziehers im Korken ab- 
gebildet hatte,  so war ohne weiteres ein SchluB auf die Zahl der Win- 
dungen des Korkenziehers mSglich. 

Unserc Bedenken, dal~ das Glas des Zylinders den Anforderungen 
des Druckes und der Erhitzung nicht immer gewachsen sein wfirde, er- 
wiesen sich als bereehtigt. Selbst bei R6hren aus Manometerglas kamen 
Briiehe vor. Da es jedoch fiir 
uns zungchst darauf ankara, den 
Gang des Verfahrens zu beob- 
aehten, war die Verwcndung yon 
Glas unerlgBlieh. In  Zukunft  wird 
yon uns an Stelle des Glaszylin- 
ders ein so]chef aus Metall ver- 
wendet werden, wodureh sieh aueh 
die Zeit fiir die Durch{iihrung der 
ganzen Prozedur wesentlich ver- 
kiirzen diirfte. 

Die eingeschlagene Methodik 
gestattet  somit ~uBer der Er- 
kennung des Korkcnziehertyps ~ Abb. 2. l{Sntgenbild v o m  durchbohr ten Korken 

und  dem dazugehSrigen Korkenzieher. 

der, wenn man Gliick hat, auch 
bei dem obengenannten , ,Schnittverfahren" festgestellt werden kann, 
eine verwertbare Messung dcr Windungsabstgnde und bei nicht 
vSlliger Durehbohrung des Korkens aueh die Erkennung der Anzahl 
der Windungen des verwendeten Korkenziehers. Diese zusgtzlichen 
Erkenntnism6gliehkeiten erlauben nicht nut  einen AnschluB dieses 
oder jencs vorgelegten Korkenziehcrs in seltenen Fgllen, sondern 
dariiber hinaus auch eine Beschr~nkung der in Frage kommenden 
Ins t rumente  auf einen verh~ltnismgBig kleinen Kreis yon Korken- 
ziehern yon gleieher Bauart,  vom gleiehen Windungsabstand und 
evtl. aueh yon gleieher Windungszahl. Naeh unserer Beobachtung 
kamen 22 Gr6Ben und Arten yon Korkenziehern vor, die mit  Hilfe 
der zuletzt besehriebenen Methode dureh Untersuehung des dureh- 
bohrten Korkens untersehieden werden kSnnen. Wir geben daher der 
yon uns ausgearbeiteten Ausgiel3ungsmethode trotz ihrer Umstgnd- 
lichkeit den Vorzug. 
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Zusammen/assung. 
1. Die ~I6glichkeiten einer Identifizierung voIl Korkenziehern dureh 

Untersuchung yon durehbohrten Korken wurden systematiscla durch- 
gepriift. 

2. Die ~echnisch am einfaehsten durchzuf/ihrende Methode besteht 
in einer Darstellung des Bohrkanals dureh einen Sehnitt, der dnrch den 
Korken m6gliehst so zu legen ist, dal3 die Mitre des Bohrkanals in ihrer 
ganzen Lgnge freigelegt wird. Hierzu gehSrt jedoch ein gewisses Gliick. 
Gelingt die Darstellung des Bohrkanals, so ist es m6glieh, Xorkenzieher 
mit und ohne Aehse zu unterseheiden und bei besonders starkem Mii3- 
verh/~ltnis zwischen dem Windungsabstand des vorgelegten Korken- 
ziehers und den am Bohrkanal festgestellten Nagen diesen oder jenen 
Korkenzieher auszusehliegen. 

3. Sieherer, wenn aueh erheblieh umstgndlicher, ist eine yon nns 
ausge~rbeitete Methode, nach der verfl/issigtes Woodsehes Metall dutch 
PreGluftwirkung in den Bohrkan~l eingefiihrt wird. Die Durehfiihrung 
dieser Methode gestattet neben der Feststellung des Korkenziehertyps 
aueh eine sichere Nachmessung des Windungsabstandes. 

4. Diese beiden FeststellungsmSglichkeiten gestatten die Beschrgn- 
kung der Iiir die Durehbohrung des Korkens in Frage kommenden 
Korkenzieher auf einen verhgl~nism~gig kleinen Kreis. 


