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unter den Gewohnheitsverbrechern der Prozentsat~z derjenlgen, die im 
Alter yon 13 bis 18 Jahren erstmalig rechtswidrige Handlungen begingen, 
ein besonders hoher ist: yon denen; die mit 13 Jahren erstmalig eine 
reehtswidrige Handlung ausiibten, wurden 901~ Gewohnheits- 
verbrecher; yon denen, die mit 14 Jahren kriminell geworden sind, 
88,46% ; yon denen; die mit 15 Jahren kriminell geworden sind, 89,13% ; 
yon denen, die mit 16 Jabren krimineI1 geworden sind, 86~/3%; yon 

denen,  die mit 17 Jahren kriminell geworden sind, 771/~% ; yon denen, 
die mit  18 ' Jahren kriminell geworden sind, 668/3 %. Unter den mit 
19 Jahren kriminell Gewordenen sind 44,!2 %, unter den mig 20 Jahren 
kriminell  Gewordenen 51,92% und unter den mit 21 Jahren kriminell 
Gewordenen 371/2% Gewohnheitsverbreeher. Sieherlich W~re ein nicht 
unbetr~chtlieher Tell yon ihnen vor  dem Verfall in Gewohnheitsver- 
brechertum bewahrt worden, wenn die M6glichkeit bestanden h/~tte, 
i m  AnschluB an eine etwaige Unterbringung in Fiirsorgeerziehung oder 
im Jugendgef/~ngnis oder an Stelle beider eine Bewahrung anzuordnen. 

~eine  Ausffihrungen Zieten darauf ab, das pr~kriminelle Leben der 
Verwahrlosten noch mehr als bisher zu erforschen und prophylaktiseh 
fiir die Verbrechensbeks auszuwerten. ,,Tu ne cede malls, sed 
contra audentior ito !,,1 

(Aus dem Oeriehtlieh-medizinischen Institute der Universi~t Riga.) 

Aufforderung zur Beihilfe an einer ,,Geschichte 
der deutschen gerichtlichen Medizin als Forschungs- und 

Unterrichtsgegenstand". 
Von 

Ferdinand v. Neureiter, 
Vorstand des Instituts.  

Nicht aus mangelndem Eifer, sondern infolge yon Krankheit  bin 
ich mig den Archivstudien zu meinem ftir heute angekiindigten Vor- 
trage: , ,~ber den Stand der geriehtlichen Medizin im Baltikum wghrend 
der Schwedenzeit" nicht zu ]~nde gekommen. Ich kann daher leider 
meinen Bericht noeh nicht erstatten. Trotzdem bitte ich, mir das Wort  
nicht zu entziehen, s0ndern mir vielmehr ffir folgendes Ansuchen ein 
willig Ohr zu leihen. 

Eirdeitend sei an das Wahrwort  Goethes  ~ erinnert, das besagt, dab 
erfahrungsgems ,,in dem Effolge der Literaturen das friihere Wirk- 
same verdunkelt wh'd und das daraus entsprungene Gewirkte iiberhand 

1 Ve~'yil, Aeneis VI, 95. 
Goethe, Anhang zu Wilhelm Meisters Wanderjahren. Zitiert naeh v. Savigny ,  

Geschiehte des r~mischen Rechtes im Mittelalter Bd. VI, 452. Heidelberg 1831. 
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nimmt, weswegen man gut tut,  yon zeit zu Zelt zuriickzublicken. Was 
an  uns Original ist, wird am besten erhalten und belobt, wenn wir unsere 
Altvorderen nieht aus den Augen verlieren", Geschichfliche Besinnung 
verhilft uns demnach erst zur richtigen Einsch~tzung unserer eigenen 
Leistung, rut  also dringend not, zumal sich in den Wissenschaften, 
~ie  Goethe 1 anderen Ortes mit Recht bemerkt, ,,ganz aUein durch Auf- 
kl/~rung der Vergangenheit die Gegenwart begreifen l~Bt". Und wie steht 
es auf unserem Arbeitsgebiet - -  der gerichtliehen Medizin - -  mit dieser 
Einstellung auf die Historie? Sehlecht~ ganz schlecht, wie wir zu unserem 
Leidwesen bekennen miissen. Bis heute ist ffir die Aufdeekung unserer 
Geschichte so gut wie nichts geschehen. Die einzige Darstellung der 
Entwicklung unseres Faehes als Forschungsgegenstand, auf die wir 
uns mit einigem Stolze berufen k5nnen - -  die yon Mende  9" ~ ,  sgamm~ 
aus dem Jahre 18191 Und was yon /~rztlieher Seite (v.  d .  P/ordten ~, 
Ortolan 4, Oesterlen 6, J a n o v s k y  6, Placzeb 7, v. Neurei ter  s, GraSp) in der 
Folgezei~ beigesteuert wurde, kann uns nut wenig gelten, da mehr als 
ein erster Ansatz oder eine fliichtige ~berschau nieht versueht wurde. 
Abet auch der Jurist  hat sieh bis jetzt nieht sonderlieh um die Kls 
der gesehichtliehen Entwicklung des Sachverst/indigenwesens, yon dem 
ja der /~rztliehe Gutachter vor Gericht nut einen Sondeffall bildet, 
bekfimmert. Was vorliegt, wie die Arbeiten yon Seeger ~~ und Walther  xl 
oder yon Kantorowicz  x~ und Bohne18, ist entweder in historiseher Hinsicht 
unvollsts oder zieht nut einen ganz kleinen Aussehnitt aus der 
Fiille der Erseheinungen in Betraeht. 

Yragen wir uns, worauf es denn zuriickzufiihren ist, dab gerade auf 
unserem Arbeitsfelde zum Unterschied yon anderen Zweigen der l~atur- 

1 Goethe, Annalen 1811; Cot~s Jubil~ums-Ausgabe XXX, 261. 
L. J. C. Mende, Audiihrliehes Handbueh der geriehtliehen NIedizin. Teil I. 

L@z~ 1819. 
v. d. P/ordten, Beitrage zur Gesehichte der gerichtliehen Medizin aus den 

Justinianischen Rechtssammlungen. Wtirzbttrg 1838. 
4 Ortolan, Ann. d'Hyg. Publ. et M~d. l~g. IL Set. 38 (1872). 
s Oesterlen, ~ber die friiheste Entwieklung der gerieh~hehen Medizin. Sehmidts 

Jahrbiieher 1877. Leipzig 1877. - -  
Janovsky, Die gesehiehfliehe ]~ntwieklung der geriehflichen Medizin. In 

Maschkas Handbuch der gerichs Medizin I (Tfibingen 1881). 
Placzeck in Neuburger u. Pagel, Handbueh der gesehiehtliehen Medizin $ 

(Jen~ 1905). 
s v. Neureiter, Dtseh. Z. geriehfl. Med. ~4, 1 (1934). 
9 Gra]], Arch. Geseh. Med. 29, 84 (1936). 
xo K. A.  F. Seeqer, Das Verfahren mit Sachverst/~ndigen. Stuttgart 1841. 
n Walther, Arch, f. zivilist. Praxis ~4, 85ff., 249ff. (1843). 
x~ Kantorowicz, Arch. storie, ital. Ser. V, 87 (1906) und idem, Albertus Gan- 

~iinus und das Strafreeht der Seholastik. Bd. L Berlin 1907. Bd. II. Berlin u. 
Leipzig 1926. 

1~ Bohne, Vjsehr. geriehfl. Med. III. F., 61, 69 (1921). 
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wissensehaft und ~rztlichen Kunst his heute so. wenig zur Kl~rung des 
Werdeganges unseres Seins mad Wissens getan wurde, so hat die Antwort 
zu lauten: vor ahem darauf, dab zur Erforsehung der Geschiehte unseres 
Faches Kenntnisse notwendig sind, die ffir die Bew~ltigung mediziniseher 
Aufgaben keine Bedeutung haben und daher yore Arzte so gut wie hie 
erstrebt und erworben werden. Bei den innigen Beziehungen, die zwangs- 
l~ufig Zwisehen geriehtlicher Medizin und Rechtspflege ab origine be. 
steh'en, kann die zeitliehe Entfaltung unseres Faches nur unter steter 
Bedaehtnahme auf die Entwicklung der einsehl~gigen Rechtseinrieh- 
tungen und Reehtsgedanken verstanden .werden. Wer sieh als Arzt 
erfolgreieh mit der Gesehiehte der gerichtlichen Medizin befassen will, 
muB eben auf weite Strecken hin mlt der Rechtsgesehiehte vertrau~t sein, 
sonst wird er hier ebenso versagen wie der Nut.Jurist, den wiederum 
trotz seines WSssens um die Rechtsentwicklung die Unbildung in medi, 
zinischen Dingen scheitern l~{~t. 

Nun hat reich in erster Linie wohl die Neigung, aber auch die Not 
infolge der Wirtschaftskrise ist mir seinerzeit die Iastitutsdotation so 
stark beschnitten worden, daft Probleml6sungen mit naturwissenschaft, 
lichen Methoden iiberhaupt rdeht mehr versucht werden konnten - -  
sehon seit l~ngerem mit meiner Arbeit immer weiter auf historisehes 
Gebiet abgedr~ngto Dabei wurde ich im Laufe der Zeit in steigendem 
l~IaBe der groben Liieken gewahr, die unsere Kenntnis yon den gesehieht. 
'lichen Gegebenheiten unseres Faehes und unserer Ste]lung als Gutaehter 
vor Gerieht aufweist. Diese sehmerzliche Erfahrung war es, die in mir 
'den Gedanken an eine grfindliehe Erforschung unserer Vergangenheit 
beregt und sehlieBlich zur Tat werden lieD. Seit etliehen Jahren arbeite 
ieh an einer Gesehiehte der gerichtliehen Medizin als Forsehungs- und 
Unterriehtsgegenstand. Absichtlich besehr~nke ich reich dabei auf die 
Ermitthmg der deutschen Verh~ltnisse und beriicksiehtige Errungen- 
sehaften anderer Hationen nur insoweit, als sie das deutsche Arbeitsfeld 
bereichert haben. Denn meiner ~berzeugung nach ist selbst Wissen- 
sehaftsgesehichte nur auf nationaler Grundlage m6glieh, ist doch jede 
Kultursch6pfung volksbedingt, volksentwaehsen und volksbegrenzt und 
kann daher in ihrer Entwicklung nut unter steter Riieksiehtnahme auf 
den vSlkischen Boden, dem sie entstammt, riehtig erfal]t und dargestellt 
werden. 

Und der langen Rede kurzer Sinn ? Helfen Sie mir bitte, meine 
Herren, das beabsichtigte Werk zu Ende zu fiihren. Wohl habe ieh dank 
der guten Best~nde an ~lter und ~lterer Literatur, die die erst unlgngst 
in den Besitz der Stadt Riga iibergegangene Bibliothek des Vereins 
praktiseher J~rzte zu Riga birgt, sehon reiehlieh Stoff zusammengetragen. 
Trotzdem fehlt mir noeh viel. Unterstiitzen Sie reich da, indem Sie 
mir Ihre Institutsbibliotheken 6ffnen und mir gegebenenfalls auf mein 
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]~rsuchen e i n W e r k  leihen, alas'flit reich Sonst n ieht  erreicl~bar w~re, 
wobei natiirlieh die Postspesen und die Kosten fiir eine evtI. notwendige 
Versieherung zu meinen Lasten gehen. Erkl~ren Sie sich bereit, in den 
Bibli0theken der Universits an denen Sie dienen, an meiner Start  
Naehsuehe zu halten,, falls es gilt, einen seltenen Druck aufzutreiben. 
Sobald ich weil~, wo ero vorhanden is t ,  kann ich ihn mir sehon im Wege 
der lettl~ndischen Staatsbibliothek verschaffen; nur die Ermit~lung seines 
Fundortes" bereitet mir yon Riga aus fast uniiberwindliche. Schwierig- 
keiten. Und sollten Sie noeh ein fibriges tunwollen, so spenden Sie meiner 
Lehrkanzel ein Stfick yon sl ier / jenen historisch irgendwie bedeutungs, 
vollen Sehriften, die sieh in Ihren Insti tuten in der Mehrzahl voffinden. 

AUein wenn es sich mi r  bei meinem Ansuchen um Unterstiitzung 
ausschlie~lich um Hilfeleistungen der genannten :Art gehandelt hs 
so w~re ieh heute vor Sie, meine Herren, fiberhaupt nicht hingetreten. 
Ieh ta t  es nur, weil ich viel mehr yon Ihnen erbitten m6ehte und mul3, 
Dfirfte es mir n~mlich, so Gott  will, mit der gewiinsehten, im Grunde 
aber immerhin geringffigigen 'Beihilfe gelingen, meine Absicht, soweit 
sie sieh auf die Schflderung der Geschiehte der geriehtlichen Medizin 
als ~orschungsob~ekt erstreekt, balde zu' verwirkliehen, so sehe ich mich 
leider ganz auBerstande, yon mir allein aus den Entwieklungsgang 
unseres Faches als Unterrich~sgegens~and" darzustellen. Dazu reichen 
die mir zu Gebote stehenden Unterlagen ganz und gar nicht aus. Soil 
ieh deshalb den Plan schon fallen lassen ~. Ieh meine, das w~re verfrfiht. 
Denn. vielleicht gelingt es mir, Sie, meine Herren, zur Mitwirkung zu 
veranlassen und dann w~re alles gerettet!  

So da~ ich Ihnen nut  noch zu sagen babe, wie ieh mir diese Ihre 
Mitwirkung denke. Ioh wollte nieht mehr und nieht weniger, als da{~ 
jeder yon Ihnen,  der eine Lehrkanzel an einer Universit~t im deutsehen 
Spraehgebiet innehat, yon sieh aus die Geschichte seines Institutes bzw. 
der Vertretung unseres FaeheS ar~ der betreffenden Hoehschule dutch 
einen Schiller (evtl. Doktoranden) ermitteln und aufzeiehnen liefle 1. 
Sie seher~ ein, dab eine derartige Arbeit, die unter anderem die Durch, 
stSberung der Fakult~tsarchive verlangt, einer allein aus der Entfernung 
fiir aUe unsere Ur~iversit~ten unmSglich leisten kann. Ich bin daher, 
soll sich main Plan verwirkliehen, tats~chlieh gezwungen, Sie um Ihre  
freundliche Beihilfe in der angegebenen Riehtung zu ersuchen. Noch 
bevor Sie aber zu meiner Bitte Stellung nehmen, sei sogleieh erkl~rt, 
dab ieh mir besonders umfangreiehe Abhandlungen nicht erwarte. 
Aufs~tze nach Art und AusmaB der Dissertation yon Temming~ fiber, 

1 Die entspreehenden Erkundunger~ fiir die Universit~ten, die wie Helm. 
stedt, ~ranldurt a. Oder, Bamberg, heut~ nieht mehr bestehen, k6nnten ganz 
gu~ yon den Ins~itu~en aus besorgt werden, die ihnen am n~chsten tiegen. 

Temming, Die Geschichte der gerichtlichen Medizin an der Universit~t in 
G6ttingen ira 18'. Jahrhunder~. Inaug.-Diss., o. J. (0ffenba~ im Jahre 1919). ~ 
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die Geschichte der gerichtlichen Medizin a n  der Univers i t~  GSttingen 
im 18. Jahrliunder6 oder der Haberdaschen 1 Schilderufig d e s  E n t .  
wicklungsganges der Wiener Lehrkanzel wiirden vSllig geniigen. Wesent- 
lich w~re nur, dab die gemeldeten Daten richtig und entsprechend belegt 
sind und nichts, was fiir die Geschich~e unserer Wissenschaft als Lehr- 
gegenstand wichtig, auBer aeht gelassen wurde. 

Soviel zu meinem Anliegen, das ich Ihnen hiermit in aller Form 
unterbreite. WJJlf~thren Sic ibm giitlgst und helfen Sic mir in gemein- 
samer Arbeit~ den Ursprung und den Aufstieg der deutschen gericht- 
lichen Medizin in Forschung und Unterricht zu kl~ren und damit  unsere 
eigene Leistung ins rechte Licht zu rficken. Es wircl Sic sicherlich nicht 
gereuen, denn, soweit ich sehe, haben wl r  guten Grund, auf das Er- 
reichte stolz zu sein! 

(Aus dem Institut fiir Gerichtliche Medizin der Universit~t GSttingen. 
Direktor. Prof. Dr. B. Mue//er.) 

Blutalkoholkonzentration und Alkoholwirkung. 
Von 

Dr. Herbert Elbel,  
Asslstent des Instituts. 

Mit 5 Textabbi]dungen. 

Der w 17 Abs. 2 der Kraf~fahrzeugverkehrsordnung vom 10. V. 1932 
verbo~ das Fiihren eines Kraftfahrzeuges demjenigen, tier unter  der 
Wirkung yon geistigen Getr~nken oder Rauschgiften steht  und infolge- 
dessen zur sicheren l~iihrung nicht imstande ist. Es war dadurch die 
MSgliehkeit geschaffen, einen Kraftfahrzeugfiihrer wegen Trunkenheit  

1 Haberda, Gesehiehte der Wiener Lehrl~nzel flit geriehtliche NIedizin. 
Beitr~ge zur gerichtliehen Medizin Bd. I. Leipzig u. Wien 1911. - -  Vgl. such 
W. Jochum, Die Geschichte der gerichtlichen Medizin an der Universit~t GSttlngen 
yon 1800--1860. GSttingen 1920. und Nipjge, in cler Dtsch. reed. Wsehr. 56, 1527 
bis 1528 (1930). 

2 Anmerkungsweise sei bier auf Goethes Farbenlehre (Cottas Jubil~tums- 
Ausgabe. Bd. XL, 80) verwiesen, in der es heist: ~berhaupt wdre es zu wi~nschen, 
daft die Deut~chen, die so vieles Gate leisten, indem sie sich das Gute [remder Nationen 
aneignen, sieh nach und nach gew6hnten, in Gesdlseha]t zu arbeiten. Allerdings die 
Fortsetzung hat fiir uns heute - -  nach dem Umbruch des Jahres 1933 - -  im 
wesentliehen keine Geltung mehr und werde daher nur zur Beleuchtung der 
ffiiheren Verh~ltnisse gebracht: Wit  leben zwar in einer diesem Wunsehe gerad~ 
entgegengesetzten Epoehe. Jeder will nicht nut  original in seinen Ansichten, sonder~ 
aueh im Gange seines Lebens und Tuns yon den Bem4hunyen anderer unabhgngig, 
wo nicht sein, doeh, daft er e~ sei, sieh i~berreden. Man bemerkt sehr off, daft Mdnner, 
die /reilich manche8 geleistet, nut  sieh selbst, ihre elgenen ~ehri/ten, Journale nnd 
Kompendien zltieren, anstatt da~ e~ liar den elnzelnen und /i~r die Welt vial vorteil- 
ha~ter w~re, wenn mehrere zu gemeinsamer Arbeit geru]en w~rden. 


