
(Aus dem Institu~ flir Geriehtliche Medizin der Universitgt G5ttingen. 
Direktor: Prof. Dr. B. Mueller.) 

Un~ersuchungen iiber das Gangbild. 
Von 

cand. iur. Gyuri Wagner. 
Mit 3 Textabbildungen. 

In  einem BrandstifterprozeB, der im Jahre 1934 in GSttingen zur 
Verhandlung kam, spie]te die Fs die der Tater in dem am Tatort  
liegenden Sehnee zuriickgelassen hatte, eine Rolle. Diese Fahrte zeigte 
die Eigent/imliehkeit, dab der rechte Fu~ in einem grSl3eren Winkel 
zur Gangrichtung aufgesetzt wurde als der linke. Dieselbe Eigenttim- 
lichkeit wies aueh eine zu Vergleichszwecken gegangene Fahrte des 
Angeklagten auf. Im  Gegensatz zur Polizei konnte sich der Gutaehter, 
Prof. B. Mueller, nicht dazu entschliel~en, auf Grund dieses Beweis- 
mittels allein den Angeklagten positiv als Tater zu identifizieren; denn 
es zeig~e sich, dab mehrere Bewohner des Ortes, in dem sieh der Brand 
ereignet hatte, gleiehe oder doeh ahnliehe Gangspuren aufwiesen, wie 
sie der Tater hatte (A. Z. : St. A. GSttingen 3 J 970/34). 

Dieser praktische ~'all veranlaBte uns zunachst, die einscM~gige Liter~tur 
auf Bearbeitungen dieser Frage bin durehzusehen. Es stellte sich dabei heraus, 
dab bisher lediglieh Hans Gro[3 im II. Bande seines ,,ttandbuches fiir Unter- 
suchungsrichter" sich mit dem Gangbild besch~ftigt hat. Er bringt dort nach 
ausffihrliehen Erkl~rungen der Physiologie des Gehens eine Anleitung zum Nessen 
yon Gangspuren und eine Reihe yon eigenen Beobachtungen fiber die Ver~nderlich- 
keit des Gangbildes. Es fehlen jedoch genauere (zahlenm~13ige) Angaben und ins- 
besondere Urteile fiber den Grad der Sieherheit, mit dem in der kriminalistischen 
Praxis bei der Auswertung fraglicher Fahrten gereehnet werden kann. Kriminalisti- 
sehe Abhandlungen, die ieh an anderem Orte land, stlitzen sich durchweg auf 
die Gro/3sche Arbeit und bringen nichts Neues. In der orthopadischen Fach- 
literatur fanden sich 2 Arbeiten, auf die reich Prof. Schwarzacher-Heidelberg 
freundlieherweise aufmerksam maehte. Diese Untersuehungen (Storck und Thom- 
son), die die Darstellung pathologiseher Gangformen zum Gegenstand haben, 
gehen jedoeh yon Gesichtspunkten aus, die denen der vorliegenden Arbeit ent- 
gegengesetzt sind. Daher brauehen Technik und Ergebnisse ffir unsere kriminalisti- 
sehen Zwecke nieht berfieksiehtigt werden. 

Bei den yon uns vorgenommenen Untersuehungen sollten insbe- 
sondere folgende Fragen nach M6glichkeit gekl/~rt werden: 

1. Ob die Untersehiede in den Gangbfldern versehiedener Personen 
zahlenmaBig zu erfassen sind. 

2. Ob und in welehem MaBe die Gangbilder derselben Person dureh 
irgendwelche Einfl/isse verandert werden. 

3. Welche Schltisse aus Gangbildern beziiglich der Identifizierung 
yon Personen gezogen werden kSnnen. 
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Zungehst  wurde versueht ,  die MeBmethodik anzuwenden,  die 

C~ro/3 in der e rwghnten  Arbei t  vorschlggt .  Naeh  kurzer  Zei t  erwies es 

sieh bereits,  dab diese Methode zu umstgndl ieh  nnd  ~ndererseits  aueh 

zu ungen~u ist. I m  einzelnen sei erwghnt ,  dab die yon Grof i  vorgesehla-  

gene Messung der Winkel  an der Lgngs~ehse des einzelnen FuBabdruekes  

stets zu Ungenanigke i ten  f i ihren muB: Der  Abdruek  stell t  eine un- 

symmetr i sehe  F igur  dar ;  eine Aehse wird daher  stets mehr  oder  weniger  

willkiirl ich angenommen  werden  mtissen. Dasselbe gilt  f~r die Messung 

der Sohri t t lgnge yon Absa t zmi t t e l punk t  zu Abs~ tzmi t t e lpunk t  usw. 

a lob' a' b 

A = ASs/and 
6 ~ , . W=l~iakel 

w~ ,7= SchP/#/~'nge 

." 

.C 
Abb. la. Eigenes Gang- Abb. lb. Messung von Sehri~tlg~lge, 

sehem~ (s. Text). Abstand und Winket. 

Es bestand nunmehr die Notwendigkeit, eine eigene 1V[ethodik auszuarbeiten, 
die neben dem Vorteil gr6gerer Genauigkeit den aufwies, sehnell and einfaeh dureh- 
fiihrbar zu sein. Es wurde dabei yon dem in der Abb. 1 a wiedergegebenen Schema 
~msgegangen. Diese Abbildung zeigt einen Idealgang mit durehweg gleirhen 
NaBen, wie er in praxi nie vorkommt. Die Linie a - - a  und a ' - -a "  sind die gemein- 
samen Tangenten an alle Sohlenabdriieke, b - - b  and b ' - -b '  die gemeinsamen 
Absatztangenten. Die Mittellinie zwisehen diesen und gleiehzei~ig die Bewegungs- 
riehtung seellt die Linie c - - c  dar. D~ nun praktiseh der Abstand der einzelnen 
FuBabdrfieke yon der angenommenen Nittellinie c---c, ebenso wie der Winkel zu 
dieser stets ungleiehmgBig sein wird - -  wie die angestellten Versuehe bewiesen - -  
wfirden die Linien dieses Schemas gebroehen werden. Um nun eine einwandfreie 
und einfaehe Messung zu erm6gliehen, wurde eine , ,Meggerade"  festgelegt, und 
zw~r die gemeinsame Tangente an die Haeke des ersten und letzten Absatzes 
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des linken FuSes jeder einzelnen Fi~hrte, also die Linie b--b des angegebenen 
Schemas. Praktisch wurde diese MeSgerade dureh eine straff gespannte Sehnur 
(die im folgenden ,,Megsehnur" genannt wird) dargestelIt 1. 

Gemessen wurde im einzelnen die Sehrittlange, der Abstand won der )s 
sehnur und der Winkel zu ihr (Abb. 1 b). Um Ungenauigkeiten und willkiirlielae 
Nessungen zu vermeiden, wurden alle 3s yore Rande des Abdruckes aus- 
gefiihrt. DaM setzte natfirlieh voraus, daS die Versuchspersonen stets gleiehes 
Schuhwerk trugen, und dab die einzelnen Abdriieke jeder F/ihrte gleiehmi~Sig 
deutlieh ausfielen. Die beaten Ergebnisse in dieser Hinsieht wurden mit  folgender 
Teehnik erzielt. 

Ein etwa 2 m breiter und 20 m langer Erdstreifen wurde grfindlieh umgegraben 
und durchgehaekt, alsdann mit  einer Walze eingeebnet und geh~rtet. Auf den so 
vorbereiteten Boden wurde eine 2--3  em ~_ 
hohe Schieh~ loekerer Erde aufgetragen ] : L1 
und gleiehmiiSig verharkt. Die einzelnen Zz _ ~ = ~  
:Fugspuren stellten sieh dann ~ls gleich- ~ f 
m/~Sige hellere harte Eindriieke in den ~ j ~chz \ 
dunkleren loekeren Boden der Geh- ~ 1 - 
bahn doz. ~ - / 

Die Messung der einzelnen Abdriieke Zz _~ _=- �9 ~ /  - 

k a n n  teehniseh sehr leieht durehgeffihrt ~ __ 
werden. BenStigt wird dazu lediglich -~ : L1 13 ein Lineal oder Stab yon etwa 1 m L~nge ~ :_ 
(zur Messung der Sehrittl~nge und zum _E i :chl - 
Darstellen der AuSentangente an Haeken- [ r ~ / i F  ~ ,i,l.l~.., i - 

t - - - - - - - - - - - - -  und Sohlenabdruck), sowie ein Winkel- =:fl ~ I Zl 
messer. Bei der vorliegenden Arbeit wurde 
ein ~eSinstrument  verwendet, das im ~ 1 
Inst i tut  hergestell~ worden war (Abb. 2). Zz 
Dieses besteht aus zwei im reehten Win- 
kel gekniekten Schienen (L 1 und L 2), 
die dutch zwei Eekstficke (E) beweglich 
verbunden sind, so daS dureh Verschie- . ~  
bung der parallelen Seiten jedes beliebige 
Reehteek dargestellt werden kann. Auf b- . . . . . .  b 
zwei gegeniiberliegenden Seiten befinden 
sich zwei Sehieber (Seh. 1 und Sch. 2). Abb. 2. Meggerat (s. Text). 
Diese halten im rechten Winkel zu den 
Leisten, auf denen sie sich befinden, einen l~agstab, der in der Riehtung beweglieh 
is~, die in der Abbildung angegeben ist. Am unteren Ende des 1V[eSstabes ist 
ein Winkelmesser (W) angebraeht, um dessen Mittelpunkt) (D) der Stab bewegt 
werden kann. 

Die Anwendung dieses Instrumentes gesehieht dergestalt, dab beispielsweise 
bei einem linken Fugabdruek der zum MeBstab parallele linke Arm der Leiste L 2 
die Augentangente darstellt, w~hrend der andere Arm derselben Leiste die Sohlen- 

1 Diese ~egmethodik  kann aueh beibehalten werden, wenn die Versuchs- 
person einen stark sehwankenden Gang hat, wenn sie also z. B. mit  beiden FiiSen 
bald reehts, bald links yon der MeSschnur geht. Die Riehtung bleibt in diesem 
Fall die gleiche, die Winkel ver~ndern sieh nicht, aueh der Abstand der FiiBe 
voneinander bleibt sieh gleich. Die Ungenauigkeit in der Messung der Sehritt- 
li~nge ist ganz unbeaehtlieh und selbst im ~ugersten Fall nicht grSger als bei der 
won Gro[3 empfohlenen 1V[ethodik. 
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spitze des Abdruekes beriihrt. Die andere Leiste wird nunmehr so verschoben, 
dab der zum ~eBstab parallele Arm den Abdruek an der Innenkante beriihrt, 
w/ihrend der andere Arm der Leiste mit dem Ende des tIaekenabdruekes ab- 
schneider. Der MeBstab wird in den Schiebern - -  die sieh genau gegeniiber liegen 
miissen - -  dergestalt verschoben, dab der Verbindungspunkt mit dem Winkel- 
messer auf der l~{eBschnur liegt. Um diesen Pank~ (D) wird der Winkelmesser 
so gedreh~, dal] seine dem Mel3stab zugewandte Kante mit der MeBgeraden ab- 
sehneidet. Der Winkel ist dann am Sehnittpunkt der Mittellinie des MeBstabes 
mit dem Winkelmesser abzulesen. Znr Messung des Abstandes wird der dem 
MaBstab parallele reehte Arm der Leiste L 1 (wiederum wenn es sieh um einen 
linken FuBabdruek handelt) an die 3s mit der Innenkunte ~ngelegt; die 
Sehieber werden dergestalt versehoben, dab der MeBs~ab als Parallele zur lVIeB- 
sehnur den Punkt des Abdruckes beriihrt, der dieser am n/~ehsten ist. 

Die Messung des Winkels an der AuBenkante des einzelnen Abdruekes ist 
lediglieh aus dem Grunde vorgesehlagen worden, weil sie grSBere Zahlen ergibt. 
Ebensogut k6nnte die Messung aueh an der Innenkante jedes Abdruekes dureh- 
gefiihrg werden. Die Differenz zwisehen Innen- und AuBenwinkel, die vorher an 
einem vollst~tndigen Abdruek festgestellt wurde, ist alsdann dem Innenwinkel 
zu ~ddieren. 

Um die einzelnen Spuren eines Gangbildes photographisch siehtbar zu machen, 
wurden diese mit hellem Sand genau ausgestreut. 

Naeh der besehriebenen Anordnung sollten urspriinglieh die Gangbilder yon 
etwa 100 Personen gemessen werden; naeh kurzer Zeit erwies es sich jedoeh bereits, 
dab selbst die hier vorgesehlagene Mel3methodik und Teehnik eine solehe Menge 
yon Versuehen nicht znlieB. Diese Arbeit besehr~nkt sieh daher auf die Unter- 
suehung der GangbiIder yon 15 Personen (5 Frauen und 10 M~nner), die den 
versehiedensten Altern und Berufen angehSrten. Mit diesen wurden insges~mt 
75 Versuehe angestellt und etwa 4500 einzelne Messungen vorgenommen. 

Auf mSgliehst gleiehe Versuchsbedingungen wurde geachtet. Um eine einiger- 
maBen gleiehbleibende Gesehwindigkeit einzuhalten, marsehierten die u 
personen naeh Gramophonmusik. Die zur Erziehmg einer bestimmten Gesehwindig- 
keit notwendigen Umdrehungszahlen der Platten waren vorher mit der Stoppuhr 
~usgereehnet worden. 

Die Versuehspersonen wurden  zungehst  mi t  einer Gesehwindigkeit  
yon etwa 5 Std . /km fiber die Gehbahn  gesehickt, die einem gew6hn- 
l ichen Wander t empo  entsprieht .  Bei der Messung der bei diesem 
Tempo erzielten Gangbi lder  der Versuehspersonen naeh der oben be- 
sehr iebenen Methode stellt~ sieh heraus, dab die M~Be in  ke inem Falle  
im Laufe des Versuehes bei der gleiehen Person einheit l ieh blieben. 
Sehri~tlgnge und  Winkel  waren sowohl zwisehen beiden FtiBen als aneh 
auf demselben Fug  versehieden;  der Abs~and der beiden FiiBe voneinan-  
der ver/~nderte sieh n ieh t  unbetr~eht l ieh.  Es muBte daher mi~ Dureh- 
schnittsmafien u n d  mig Variation.sbreiten ge~rbeitet  werden. Der Dureh-  
sehni t t  wurde aus allen MaBen, die bei der un te r sueh ten  Gangspur  
festgestellt waren, bereehnet .  Als Variat ionsbrei te  wurde die Spanne  
zwisehen dem gr6Bten und  dem kle ins ten MaB des jeweiligen Merkmals 
(Sehri t twinkel ,  Sehrittl/~nge usw.) angesehen. 

Die Durehsehni t tsmaBe u n d  Varia t ionsbrei ten yon  6 Versuehsper- 
sonen (bezeiehne~ mi t  9 I - -~)  sind in der beigegebenen Tabelle un te r  
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der l~ubrik II  eingetr~gen. Wegen Platzmangei mullte yon der Mit- 
teilung der Mal]e aller Versuehspersonen abgesehen werden. Die ein- 
getragenen Zahlen betreffen die Schrittl/inge nnd den Schrittwinkel, 
a u f  Mitteilung der ffir die Abst/inde erhaltenen Zahlen wurde vet- 
zichtet, well sie sehr wenig einheitlieh waren 1. 

Vergleieht man die ffir die Schrittl/tnge und ffir den Sehrittwinkel 
gewonnenen Variationsbreiten and Durehsehnittszahlen der 15 Ver- 
suchspersonen miteinander, so ergibt sieh, dab bei allen 15 Versuchs- 
personen deutlich erkennbare, nicht unerhebliehe Unterschiede be- 
stehen. Beispielsweise sei angefiihrt, daft die Versuchsperson 9X gegen- 
fiber der Versuchsperson ~ den Unterschied aufweist, dM~ der Durch- 
sehnitt der reehten Scbritte kleiner ist a]s der der linken. Die V~ri~- 
tionsbreite der Versuehsperson 9X ist gr61ler als die yon ~.  Versuehs- 
person ~ maeht wiederum grSl3ere Schritte als Versuehsperson ~. 
Zwischen Versuehsperson ~ und ~ besteht kein wesentlicher Unter- 
schied in der Schrittl~nge, dafiir ein sehr erheblieher im Winkel. Ver- 
suehsperson ~ und ~ unterscheiden sieh im Winkel nieht so sehr wie 
in der Sehrittl~inge. Ahnliches ergab sieh aueh fiir die anderen Ver- 
suchspersonen (s. Tabelle). 

Zur Kontrolle wurden die gleichen Versuehspersonen unter den- 
selben Bedingungen nochmals fiber die Bahn geschickt. N~ch Fest- 
stellung der Mal~e stellte sich heraus, dal3 sowohl die Vari~tionsbreiten 
als aueh die Durchschnittsmal3e an den gleichen Personen die gleichen 
geblieben waren. 

Nach den erzielten Ergebnissen waren wir zun/~chst geneigt anzu- 
nehmen, dal3 sieh auch bei einer Fortsetzung der Versuche die Gang- 
bitder reeht vieler Personen recht gut voneinander nnterscheiden lassen 
warden, u n d e s  lag unter diesen Umstanden eine Prtifung der Frage 
nahe, ob die vorgefundenen Verschiedenheiten in irgendeinem erkenn- 
baren Verh/~ltnis zur X6rpergr68e der Versuchspersonen, zu ihrem 
Gewieht, zum Verhgltnis zwischen Ober- und Unterl~nge, oder auch 
zum Verhgltnis aller dieser erw~hnten Faktoren untereinander in irgend- 
welchen Beziehungen stehen. Alle Versuehspersonen waren gemessen 
und gewogen worden, wir h~tten ihre Ober- und Unterliinge festgestellt. 
Die auf diese Weise erbaltenen Zahlen wurden mit den Gangbildmafien 
vergliehen. Das erzielte Ergebnis ging damn, dal~ weder einer dieser 
Faktoren noch das Verhgltnis aller Faktoren zueinander auf die Gang- 
mMte wesentlich einwirken; dagegen bestanden bei dem yon mir bearbei- 
teten, zahlenm/tSig Mlerdings geringen Material ziemlich deutliehe 
Unterschiede zwischen den Gangbildern der Frauen und Manner, 

1 Soweit sie im einzelnen AnhMtspunkte fiir eine bestimmte Tendenz im 
VerhMten der Abstgnde erkennen liel3en, wird besonders d~rauf hingewiesen 
werden. 
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ss ergaben sich weiterhin gewisse Anhaltspunkte ffir die Annahme, 
daft der allgemeine gesundheitliche Zustand und das mehr oder weniger 
grofte , ,Gehtraining" jeder Person eine Rolle spielen. 

Es ist nun eine allgemein bekannte Tatsache, daft das Gangbild sich 
nicht unerheblich ~ndert, wenn man genStigt ist, sich unter anderen 
uls durchschnittlichen Bedingungen fortzubewegen, wenn man also 
z. B. schneller gehen muft, oder wenn man eine Last tr~gt nsw. Gwfi 
bringt eine ganze l~eihe von Beobachtungen znr Ver~nderlichkeit des 
Oangbildes und aueh in Lehrbfichern der Physiologie wird hier und da 
auf diese Frage eingegangen (s. C,r.o/3). Als Bedingungen, d ie  zu der- 
artigen Ganganderungen ffihren, kommen in Frage: auger Besehleuni- 
gung und Belasgung, Bodenver~nderungen, Krankheiten, weiterhin 
auch psychologische Einflfisse, z .B.  Erschrecken, Beobaehtetwerden, 
Mitgehen mit anderen Personen, 

In dieser Arbeit habe ich mich auf die Untersuchnng derjenigen 
Einflfisse beschr~nkt, dis experimentell am leichtesten festznstellen 
sind, nnd fiber die bisher keine zahlenmgftig belegten Untersuehnngen 
vorliegen, n~mlich die Untersuchung des Einflusses der Geschwisdig- 
]ceitsverrisgerusg, der Beschleusigung bis zum Eilschritt, sowie des 
Gehess uster Begastusg. Die gleiehen Versuchspersonen wurden unter 
ver/tnderten Bedingungen fiber die Gehbahn geschickt. Die Takte der 
Gramophonmusik wurden auf eine Geschwindigkeit yon 7 Sgd./km 
beschleunigt (Eilschritt), sie wnrde dann verringert auf etwa 3 Std./km 
(Promenadensehritt), und sehlieftlich wurden die Versuchspersonen im 
gewShnlichen Wanderschritg yon 5 Std./km, aber unter Belastung fiber 
die Gehbahn geschickt. Sie trugen einen Rucksack, der mit Steinen, 
im Oewicht yon einem Viertel ihres K6rpergewichges, beschwert war. Die 
zahlenm~ftigen Ergebnisse sind in der beigegebenen Tabelle bei 6 Ver- 
suchspersonen unter den Rubriken I, I I b  nnd I I I  eingetragen. Beim 
S tudium der erhaltenen Zahlen kann man folgendes ablesen: 

Eine t?eschleunigusg veto Wandersehrigt (5 Std./km) zum Eil- 
schritt  (7 Std./km) ergibt im allgemeinen eine geringe Verkleinerung 
der Schrittlange (s. Tabelle). Der Winkel wird im Durehschnitt grSfter. 
Diese Beobachtungen decken sich mit denen yon @0/3." zu grofte Schritte 
bei sehnellem Tempo sind unrationell. Die Abst~nde nahern sich beider- 
seits der O-Linie, und zwar auch dann, wenn die betreffende Versuchs- 
person schon im langsameren Tempo die Absatze voreinander setzen. Die 
Veranderungen, die durch die Bedingungen dieses Versuches hervor- 
gerufen wurden, sind bei den verschiedenen Personen dem Grade nach 
durch~us unterschiedlich. Aueh das Verhaltnis der Mafte der Schritte 
und Winkel des einen Fuftes zu denen des anderen hat sich gegenfiber 
dem Verhaltnis im vorhergehenden Versuch vielfach ver/~ndert, mit- 
under sogar umgekehrt;  waren im vorhergehenden Versueh die grSfteren 

Z, f. d. ges. Gerichtl .  ~ledizin. 26. :Bd. ~2  
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Schritte links festgestellt worden, so kann jetzt dieser FuB umgekehrt  
die kleineren Schritte aufweisen (s. Tabelle, Versuchsperson ~); anch 
hier konnte bei Kontrollversuchen festgestellt werden, dab die gleiehe 
Person auf die gleiehen Versuchsbedingungen stets gleich reagiert. 

Die Verringerung des Tempos zum gemgchlichen Promenaden, 
schritt (3 Std./km) verringert die Schrit.tlgnge gegeniiber dem ngchst 
sehnelleren Tempo im Mlgemeinen erheblich, wghrend die Winkel 
gr6Ber werden. Die Abstgnde pflegten bei diesem Versuch recht gering 
zu sein; Personen, die sonst nicht die Absgtze voreinander setzten, 
wiesen bier diese Angewohnheit mitunter  anf. Auch hier war der Grad 
der Vergnderung des Gangbildes nicht einheitlich. Kontrollversnche 
ergaben wieder dieselben Resultate bei gleiehen Bedingnngen. 

]3ei Belastung mit einem Viertel des eigenen K6rpergewiehtes ver- 
kfirzte sich die Sehrittlgnge gegenfiber der eines Versuches im gleiehen 
Tempo ohne Belastung. Der Winkel wurde bier gleichfalls kleiner, und 
zwar bei Mgnnern stgrker Ms bei Frauen; der Abstand wurde gr6Ber. 

Zusammen/assend lgl3t sich fiber den Einflul3 der yon uns vorgenom- 
menen Gang~Lnderungen sagen, dab die bei der Anderung beobaehteten 
Verschiebungen der MM3e des Gangbildes zwar nahezu einheitliche 
Tendenzen zeigen, dab aber der Grad der Versehiebung stark variiert.  
Diese Variationen beeinflussen jedoch die Auswertbarkeit der einzelnen 
Gangbilder bezfiglich der Identifizierung der Person im ungfinstigen 
Sinne. Es kann durchaus vorkommen, dab z. ]3. das Gangbild einer 
Person im 5 kin-Tempo dem einer anderen im 7 kin-Tempo sehr ghn. 
lich wird (s. Tabelle: Versuchsperson ~ im 7 kin-Tempo ghnliehe Mal~e 
wie Versuchsperson @ i m  5 kin-Tempo). Man wird daher versuchen 
mfissen, bei praktischer Verwertung der bier erzielten Ergebnisse in 
der Kriminalistik fiber die ngheren Umstgnde des Zustandekommens 
des zu untersuchenden Gangbildes Aufschlfisse zu gewinnen und beim 
Produzieren yon Vergleiehsgangbildern m6glichst die gleichen Be- 
dingungen herbeizuffihren, wie sie vermntlieh in dem zu benrteilenden 
Vorgang vorgelegen haben. Ob dies freilich in vielen Fgllen m6glich 
sein wird, mul3 dahingestellt bleiben, und man wird daher zu dem Schlutt 
kommen mfissen, dab in der Praxis eine positive Identifizierung auf 
Grund eines Gangbildvergleiehes, wenn nieht ganz besonders giinstige 
Umstgnde vorliegen, im allgemeinen nicht m6glich sein wird. Dagegen 
kolnmen naeh den yon uns gemaehten Erfahrungen sehr wohl Aus- 
schliisse in Frage. 

Eine derartige M6gliehkeit soll abschliel~end in dem in Abb, 3 dar- 
gestellten Schema an einem praktisehen Beispiel er6rtert werden. Die- 
sos Schema stellt die Gangbilder yon 6 unserer Versuchspersonen, 
den gleichen wie anf der T~belle, dgr. Es sind zusammengestellt wor- 
den die Variationsbreite der einzelnen Versuche (umrahmte Rechteeke 
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bzw. Dreiecke) ,  d ie  dazu  ge- 
h6r igen  Durchschn i t t e  (S t r iehe  
d u t c h  die  u m r a h m t e n  F1/~ehen) 
,und zu j ede r  Person  die  ge- 
s a m t e  Var ia t ionsbre i t e ,  ge- 
wonnen  aus  den  k le ins ten  und  
grOBten i i b e r h a u p t  beobach te -  
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t en  MaBen (ausgefi i l l te  I~ech~- 
u n d  Dreiecke) .  Die met r i sche  
E in t e i l ung  e rg ib t  sich aus  dem 
Schema.  Die e inzelnen Dar-  
s~ellungen de r  beobach~eten  
~V[aBe s ind genau  f ibe re inander  
angeordne t ,  so dab  die  zahlen-  
m/~Bigen Un te r sch iede  le ich t  
"r we rden  kSnnen.  

Es  sei also angenommen ,  
d a b  eine ~ i h r t e  zu un te r suchen  
ist ,  die folgende MaBe aufweis t :  
Schritt l /~nge im D u r c h s c h n i t t  
l inks  81, rech~s 83 ; Varia~ions- 
b re i t e :  l inks 88- -77 ,  r ech t s  
87 - -75 .  W i n k e l  im Durch-  
s c h n i t t :  l inks 18, r ech t s  13; 
Var i a t i onsb re i t e :  l inks 21- -15 ,  
r ech t s  19- -9 .  I n  l~rage k o m m t  
e ine  de r  Pe r sonen  ~ - - ~ .  

Auszusehl ieBen w~ren zu- 
n~chs t  Versuchsperson  ~ und  
~ .  Die  Vari~t ionsbrei~en de r  
Schrit t l i~nge der  ~raglichen 
Spur  f iberschre i ten  die  ent-  
sp rechenden  Var i a t ions l angen  
y o n  ~ und  ~ wesent l ich.  We i t e r  
s ind  dem W i n k e l  nach  aus- 
zuschlieBen:  9~, weil  d ie  Va- 
r ia t ions ls  des l inken  frag- 
l ichen  Winke l s  oberha lb  der  
yon  9A l iegt ;  ~ ,  weil  die Va- 
r ia t ions l~nge  des f ragl iehen 
Winke l s  u n t e r h a l b  der  yon  
l ieg t ;  bei  ~ g i l t  dasse lbe  fiir 
den  r e c h t e n W i n k e l .  Es k o m m t  
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Abb. g. Schem~tisehe Darstellung der Oangbilder 
und gesamten Yariationsbreiten yon 6 Versuehsper- 
sonen. I = Promenadentempo (etwa 3 Std./km); 
[[I= Wandertempo (ef~wa 5 Std./km); IIb = Tempo 
w~e IX aber mit Belastung (1/4 des KSrpergewichts); 
I II= Eiltempo (etwa 7 Std./km) ; GV = gesamte Va- 
riationsbreite; 9/--9 = m~nnliche Versuchspersonen; 

~, ~ = weibliche Versuchspersonen. 
22* 
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Mso nur ~ in Frage. Die zu nntersuehende F/~hrte zeigt Mage, die mit  
denen/ibereinstimmen, die bei ~ im gew6hnliehen Gehtempo (5 Std./km) 
festgestellt wurden. ~ kann demnaeh, wenn keine andere Person Ms die 
genannten in Frage kommt, allein Urheber der fragliehen F~thrte sein. 

Unabh/~ngig yon der Untersuehung des Gangbildes wird m~n natfir- 
]ich uueh versuehen mfissen, dutch Vergleieh der einzelnen Fugspur mit 
der des vermeintlichen Tgters auf Grund yon Ful3spurenabgiissen usw. zu 
einer Identifizierung oder zu einem Aussehlug zu gelangen. 

Die Ergebnisse der yon uns vorgenommenen Untersuehung k6nnen 
wie folg~ zusammenge/a]3t werden: 

Eine positive Identi[izierung einer Person auf Grund der Untersu- 
ehung eines Gangbfldes wird nur ausnahmsweise unter ganz besonders 
giinstigen Bedingungen mSglich sein. D~gegen kann der Vergleieh der 
durch Ausmessung des Gangbi]des gewonnenen Variationsbreiten mit  
den bei der Untersuehung yon Verg]eichsbildern erzielten MaBen einen 
Ausschlufi  von bestimmten Personen erm6glichen. 

Bei der Herstellung yon Vergleiehsgangbildern darf nicht versgumt 
werden, die zu untersuchenden Personen nnter versehiedenen Be- 
dingungen (schnel], ]~ngs~m, unter Umst/~nden be]aster) gehen zu 
lassen. 

Untersuehungen fiber den Einflul3 weiterer Fak~oren auf das Gang- 
bild (Alkoholwirkung, Sehreek, Gel~ndeunebenheiten, Berufseinfliisse), 
auf die z. B. sehon Gro]3 hingewiesen hab, mfissen vorbehMten bleiben. 
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In der Wechs.elrede regt Herr Schwarzacher-Heidelberg die Prfifung der Frage 
an, ob die in der orthop~dischen Liter~tur angegebene Methodik zur Untersuchung 
yon Gangbildern nieht aneh in der XriminMistik zu verwenden sei. Herr B. Mueller- 
G6ttingen macht n~here Ausffihrungen fiber den KriminMfM1, der den AnlM~ zu 
den Untersuehungen yon Wagner gegeben hatte. 


