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veffahrens ist sowohl in Bezug auf die Entfernung der T~towierungsfarbstoffe vollst~tndig 
als auch in kosmetischer Hinsieht zufriedenstellend. Dazu kommt, dab der mittels Dampf- 
veffahren Det~towierte zumeist schon naeh 3 Tagen seiner Arbeit wieder nachgehen kann. 

Poehlmann (Miinehen). o 

1Vaturwissenschaltliche Kriminalistik, Spurennachweis_. 
$ Zeehmeister, L., und L. v. Cholnoky: Die ehromatographisehe Adsorptions~ 

methode. Grundlagen. Methodik. Anwendungen. Wien: Julius Springer 1937. XI, 
231 S. u. 45 Abb. RM.-14.40. 

Die chromatographisehe Adsorptionsmethode ist ein Veffahren, das yon T s w e t t  
1906 ver6ffentlicht wurde und das gestattet, Farbstoffgemische und auch Gemische 
farbloser Substanzen in L6sung auf Grund verschieden starker Adsorption voneinander 
zu trennen. So gelang es T s w e t t ,  den petrol~therischen Auszug aus griinen Blgttern 
auf reeht einfache Weise in seine Bestandteile zu zerlegen und die zusammengesetzte 
Natur des Chlorophylls und des Blattgelbs zu beweisen. Das Prinzip der Methode 
beruht darauf, da~ die zu untersuchende LSsung dutch dne S~iule in geeigneter Weise 
zubereiteten Adsorbens gesehickt wird. Entsprechend der verschieden starken 
Adsorption der einzelnen Bestandteile lagern sich diese in verschiedenen Schichten 
tibereinander. Dutch Nachwasehen mit dem reinen L6sungsmittel k6nnen die einzelnen 
Schichten noch seh~irfer voneinander getrennt werden. Hierauf kann die Adsorptions- 
s~ule zersehnitten und die einzelnen Sehichten getrennt untersucht werden. Die 
Methode eignet sich zur Priifung eines Stoffes auf Einheitlichkeit, Feststellung der 
Identit~it bzw. Yerschiedenheit von 2 Verbindungen, Anreicherung eines in sehr gro~er 
Yerdiinnung vorliegenden Naturproduktes, Zerlegung eines Gemisehes, Nachweises, 
Bestimmtmg und Isolierung der Komponenten, Reinigung einer Substanz, z .B.  eines 
technischen Produktes yon Begleitern, Kennzeichnung'und Kontrolle yon Handels- 
waren. Die Yerff. gehen kurz auf die Theorie des u ein und zeigen, dal3 ein 
Zusammenhang zwischen dem Chromatogramm und der Konstitution besteht. Aus- 
fiihrlieh wird auf die Methodik eingegangen. Es werden die verschiedenen Adsorptions- 
mittel, L6stmgsmittel, Elutionsmittel und die Apparatur beschrieben. In dem speziellen 
Teil wird die Leistungsf~ihigkeit der Methode an verschiedenen Beispielen dargelegt. 
Es werden besprochen: Nattirliche Farbstoffe: Chlorophyll, Porphyrine, Gallenfarb- 
stoffe, Car.otine, Naphthochinon- und Antrachinonfarbstoffe, Flavine, Pterine, Antho- 
cyane. Kiinstliche Farbstoffe. Verschiedene aliphytische und hydroaromatische Yer- 
bindungen. ]~infachere Benzolderivate, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe. 
Pflanzliche und tierische Giite mit sterinartigem Gertist. Alkaloide, Enzyme, u 
mine, Hormone u. a. Ein ausfiihrliches Literatur- und Sachverzeichnis, sowie Namens- 
verzeichnis sind der Monographie angegliedert. Klauer (Halle a. d. S.). 

Fagerholm, Erik: Die Photogrammetrie in der Kriminalteehnik. Nord. kriminal- 
tekn. Tidskr. 6, 129--134 u. 151--157 {1936) [Schwedisch]. 

Ausfiihrliche, reichlich illustrierte Beschreibung des technischen Yerfahrens bei 
der Photogrammetrie. Diese Methode, die fiir allerlei Zwecke niitzlich ist, verdient 
aueh in der Kriminaltechnik viel verwandt zu werden, besonders wenn es gilt, innerhalb 
karzer Zeit ein genaues Situationsbild zu erlangen (z. B. bei einem Verkehrsunfall 
an einem Platz mit lebhaftem Verkehr). Einar S]6vall (Lund, Schweden). 

Pall, D. B.: A method for aeeurate titrations. (Eine lYIethode zur Ausfiihrung 
genauer Titrationen.) (St. JSawrence Sugar Re/ineries, Montreal, Canada.) Canad. J. 
Res. 14, Sect. B, 299--300 (1936). 

Zur acidimetrischen Titration gefarbter L6sungen und solcher, deren Umsehlagspunkt 
sehr unschaff ist, wird eine einfaehe Vorrichtung nach Walpoles Prinzip empfohlen. Die 
Beleuchtung der 4 Gef~De (1 mit Standard-Indicatorl6sung, davor eines mit miner Probe; 
1 mit reinem Wasser, davor Probe mit Indicatorzusatz) effolgt durch ein Filter, dessen Farbe 
mit der Indicatorfarbe am Titrationsendpunkt m6glichst iibereinstimmt. Zeller (Wien). o 
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Bauer, Werner H.: Uber die Erkennung der Gewiirze bei der histologisehen Wurst~ 
untersuehung und ihre forensisehe Bedeutung zur Unterseheidung yon Sehrautzteilen. 
(Prov.-Laborat., KSln.) Hannover: Diss. 1936. 28 S. u. 3 Taf. 

An Hand eines Falles yon Wurstverschmutzung wird die forensische Bedeutung 
einer sicheren histologisehen Erkennung der Wurstgewiirze sowie etwaiger Reste yon 
Futter, Darminhalt usw. erl/iutert. Die charakteristischen Merkmale der Wurst~ 
gewiirze und der genannten Yerunreinigungen werden beschrieben und durch einige 
Abbildungen veranschaulicht. Kgrber (Berlin). 

R~v@sz de Sibiu, B.: Une nouvelle m~thode pour identifier des eriminels. (Eine 
neue Methode zur Identifizierung yon Verbrechern.) Arch. internat. Neut. 55, Nr 9, 
I I I - -VI  (1936). 

Zur Erg~nzung der anthropologischen Methode zeigt der Yerf. einen neuen Weg, 
der leieht und sicher die PersSnlichkeit des Yerbreehers enthiillt: ein verd/iehtiges 
Individuum wird in seinem gewohnten Milieu beobachtet. Dabei werden die Eigen- 
arten seines Ganges, der Bewegungen seiner Extremit~ten, der Haltung seines Kopfes 
und KSrpers usf. in einer Serie yon Lichtbildern festgehalten und spiter entspreehend 
ausgewertet. Die wissenschaftliche Grundlage dieser Methode beruht auf der Erkenntnis, 
dal~ jeder Mensch nut ihm allein eigene charakteristische Ausdrucksformen besitzt. Tdbben. 

Reyna Alraandos, Luis: Die weil~en Linien der Finger. (Ges. ]. Gerichtl. Med. u. 
Toxikol., Buenos Aires, Sitzg. v. 5. VIII .  1936.) Archivos Med. leg. 6, 260--271 (1936) 
[Spanisch]. 

In seinem u beschreibt Yerf. die Geschichte unserer Kenntnisse yon den 
Fingerhnien, um dann auf Einzelheiten n~iher einzugehen. Er weist dabei auf eine 
VerSffentlichung yon Ol ivei ra  bin (vgl. diese Z. 28, 61) und auf die Arbeiten yon 
Ribe i ro  (vgh diese Z. 27, 309). In 13bereinstimmung mit dem Franzosen L~rieh 
wird gefolgert, da~ es weil~e Fingerlinien gibt, die nicht st~ndig vorhanden sind, 
sondern sozusagen durch andere ,,ausgelSscht" werden ksnnen, K. ]~intelen (Berlin). 

Stifling, William: Some observances on the value oI the lines and designs on the skin 
of the palms of the human hands, as an aid to the furtherance of technical criminal 
research. (Die Bedeutung der Linien und Hautmuster der menschliehen Hohlhand far 
den polizeihchen Erkennungsdienst.) Rev. internat. Criminalist. 8, 262,---271 (1936). 

u erw~hnt eingangs, dal~ die Besch~ftigung mit den ttandhnien dutch ,,Wahr- 
sagerei" in Verruf gekommen sei, meint aber dann doch, dab man aus den Hand- 
linien bestimmte Schltisse auf die Sinnes- und Gemiitsart ihrer Tr/iger ziehen kann, 
well sie gewisserma~en ,,der Ausdruck der Hirnfunktionen" seien, und betont, da~ 
ihn ein eingehendes Studium der Handhnien davon fiberzeugt habe, sic zeigten be- 
stimmte Charakterziige oder ~Teigungen im Menschen an. Klarheit, ungebrochener 
Verlauf der Kopfhnie bedente Charakterfestigkeit, ihre Zerrissenheit eine gleiche 
Eigenschaft des Geistes. Welter wundert sich Veff., daI~ man die kennzeichnenden 
Merkmale der Handlinien nicht ebenso wie die Papillarlinien zur Bestimmung der 
Vaterschaft und fiir kriminelle Erkennungszwecke benutze. Die tIandhnien refUnder- 
ten sieh nicht und w/iren deshalb dazu ebenso geeignet wie die ~ingerleisten. Er 
beruft sich auf den Direktor des technischen Polizeilaboratoriums in Lyon, Dr. L o car d, 
und bringt abschlieBend 4 ttandabdriicke aus seiner ,,umfangreichen" Sammlung. In 
ihnen stellt er der Hand eines zuverl/issigen, treuen Dieners die eines MSrders gegen- 
fiber und der eines guterzogenen, aber etwas wankelmiitigen jungen Mannes die eines 
Gewohnheitsverbreehers. Die Folgerungen erscheinen iiberraschend und sehr, vielleicht 
etwas zu weitgehend. Sie werden abet mit der typischen Unbefangenheit des ,,common 
sense" ausgesprochen und sind deshalb der Nachpriifung bediirftig. Neufler. 

Abel, Wolfgang: Die Wirkungen yon Drueksehwankungen ira raensehliehen Em- 
bryo auf dessen Papillarleisten. (Kaiser Wilhelm-Inst. i. Anth~'opol., Berlin.) Forsch. 
u. l%rtsehr. 13, 37--39 (1937). 

Im erkennungsdienstlichen Material des Verf. fanden sich einzelne F~lle mit 
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besonders auffallenden Musterbildungen, die zuerst dutch ihre . eigenartigen, stark ge- 
k l~nmten  Linienziige wie Narbenbildungen aussahen, abet wegen ihresregelmii~igen 
Auftretens auf entsprechenden Fingern beider tt~nde solche nicht sein konnten. Der 
Umfang der StSrungen war bei allen F~llen nahezu vSllig gleich. In einzelnen F~llen 
waren sic spiegelbildlich angeordnet. Sic fanden sich in allen Musterbildungen. Es 
waren zum Tell ganz unregelm~l~ige Faltungen, auf manchen Fingern aueh eigenartig 
gebrochene Leistenbildungen, die man am besten als Richtungsiinderung der Papillar- 
faltung bezeiehnen kSnnte. Sic stehen offenbar mit inneren Druckschwankungen, und 
zwar einer Verst~rkung des inneren Druckes, d. h. der Gewebsspannung, in den Finger- 
beeren beim menschlichen Embryo im Alter yon 21/2--51/2 Monaten in Beziehung, 
wodurch eine Verst~rkung der FingerbeerenwSlbung eintritt und die vorher anders- 
artigen, besonders schleifen~ihnliehen Muster in dem gest6rten Gebie~ wirbelmuster- 
~hnliche Linienfii]arungen bekommen. Auch an den Zehen; Hand- und Fu~fl~ehen 
waren sic zu beobaehten. In der Mehrzahl der Fiille, wo diese anormalen Entwicklungs- 
vorgiinge an den Papillarmustern besonders ausgepriigt waren, fanden sieh auch gleich- 
zeitig andere kSrperliehe und geistige Abnormitiiten. Weimann (Berlin). 

Crew, Albert: Proof of identity of persons in criminal cases in its medico-legal 
aspect. (Ltberprfifung der Ident i t~ yon Personen in Kriminalfiillen.) Med.-leg. a. 
criminol. Rev. 4, 252--274 (1936). 

Dies ist m6glich dutch 1. k6rperliche Identitiit, 2. Itandschrift und 3. Finger- 
:abdrficke. 1. wird erreieht dutch Photographic und genaue Besehreibung der Person 
in bezug auf Aussehen, eharakteristische Merkmale, Berufszeichen, Kleidung, Juwelen, 
Gegenstiinde in den Taschen, Gesehleeht und Rasse, Mi~bildungen und Muttermhler, 
Narben und T~towierungen, Verletzungen, Gestalt und Gewicht, Z~hne, Haare, Alter, 
Spraehe, Gang und charakteristische Bewegungen. Berieht fiber falsehe Identifiziertmg 
im Patle Adolf  Beck. 2. Die Handschrift kann sogar ohne Hilfe yon Saehverstiindigen 
dutch den Untersuehungsrichter als Identitiitsbeweis herangezogen werden, wobei auf 
versehiedene Schwierigkeiten, wie Sehriftverstellung, hingewiesen wird. 3. Die Finger- 
abdriicke am Tatort sind dann yon aui3erordentlichem Weft, wenn yon dem Ver- 
brecher bereits die Fingerabdrficke im Register eingetragen sind. Es sollen daher 
yon mSgliehst vieien Rechtsbrechern Fingerabdrfieke abgenommen werden, um im 
Wiederholungsfalle sofort die T~terschaft feststellen zu k6nnen. - -  In der Wechsel- 
rede im Ansctdu~ an den Vortrag wird auf die versehiedenen T~uschungsmSglich- 
keiten dutch Entfernung yon Mutterm~ilern oder Tiitowierungen ohne Hinterlassung 
yon Narben hingewiesen, doch k6nnen solche dutch Anwendung yon Ultraviolett- 
strahlen doch noch siehtbar gemacht werden. Es wird der Vorschlag gemaeht, im 
Geburtsschein die Fingerabdrficke als Identit~itsbeweis einzufiihren. Als weiteres Hilfs- 
mittel zur Feststellung der Identit~it wird auf die Bestimmung der Blutgruppen und 
anderer in neuer Zeit bekannt gewordener Bluteigenschaften hingewiesen, wobei der 
Weft in der Ausschlie~ung verd~ichtigter Personen besteht, ferner auf die Verwendung 
yon FuB- und Nasenabdrficken. Das Bild der Hautporen ermSglicht einen besseren 
Identitiitsnachweis als die Fingerabdrficke (?!). Es dfiffen nicht nut die ~hnlich- 
keiten, sondern es mfissen auch die Un i ihn l i chke i t en  der Fingerabdrficke beriick- 
sichtigt werden. Breitenecker (Wien). 

Cattaneo, Luis: Die Sch~ideln~ihte bei der Altersbestimmung. (Untersuchungen an 
100 Sch~ideln.) (Inst. de Clan. Psiquidtr., Univ., Buenos Aires.) (Ges. ]. Gerichtl. Med. 
u. Toxiko[., Buenos Aires, Sitzg. v. 7. X. 1936.) Arehivos Med. leg. 6, 483--492 (1936) 
[Spanisch]. 

Da der Verf. bei einer Reihe von verschiedenartigen Schiideln 33% Ausnahmen 
vonder  regelm~igen VerknScherung der Sch~ideln~ihte, meist in Form vorzeitiger, 
teflweiser VerknScherung gefunden hat, ist ein gerichtmedizinischer Schlufi auf das 
Lebensalter, der sich allein auf den Zustand der Sch~delniihte griindet, nut mit Vor- 
behalt zu ziehen. Mayser (Stuttgart). 
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fiodddroy, E.: Sur une empreinte sanglante de pied. (~ber einen blutigen Fu~- 
abdruck.) Rev. internat. Criminalist. 8, 341--349 (1936). 

In einer Mordsaehe wurde eine Frau in einem Hause auf dem Treppenabsatz im 
2. Stock liegend tot aufgefunden. Am Kopf- und FuBende war je eine groBe Blutlache, 
die untereinander nicht in Verbindung standen. Die Tote zeigte am Kopf 2 Schul~- 
wunden. Es handelte sich um l~ahschiisse, denn es waren deutlieh Pulvereinsprengungen 
in der Haut zu sehen. Da die Tote keine weiteren Verletzungen trug, war es unm6glich, 
dab sich eine Blutlache am FuBende der Leiehe bilden konnte. In einem Zimmer, 
dessen offenstehende Tiir auf den Treppeaabsatz fiihrte, fanden sieh zahlreiehe blutige 
FuBspuren, die yon bestrumpften FiiBen herriihrten. Diese verliefen von der Tiir 
nach dem Feaster und von dort zuriick auf den Treppenabsatz und weiter die Treppe 
hinunter zum 1. Stock. An dem offenstehenden Fensterfliigel war ein blutiger Finger- 
abdruck sichtbar, ein Zeichen, dab das Fenster nach der Tat ge6ffnet worden war. 
Unmittelbar unter dem Feaster war Bin einzelner Ful]abdruck zu sehen, der ebenfalls 
yon einem bestrumpften FuB herriihrte, dessen allgemeine Form und Gr6I~e mit den 
iibrigen Abdriicken abet nicht iibereinstimmte. Die Untersuchung ergab, dab der 
Fingerabdruck am Feaster  und die iibrigen blutigen FuBspuren yon dem T~ter her- 
riihrten, der einzelne Abdruck vom linken FuB der Ermordeten stammte. Die Er- 
mordete war mit Striimpfen bekleidet, die Striimpfe waren an den Sohlen blutig. Das 
Opfer mul~te also entweder die Kraft gehabt haben, einige Zeit nach dem SchuB, naeh- 
dem sich die erste Blutlaehe gebildet hatte, aufzurichten oder der M6rder hatte sein 
Opfer aufgehoben und in vertikaler Lage gehalten. Auf diese Weise lieB sich die Be- 
schmutzung der Ful]sohlen des Opfers mit Blur and das Zustandekommen der 2 Blut- 
lachen erkl~ren. Nach dem ~rztlichen Befund mul]te der Tod blitzartig eingetreten 
sein, so dab die Handlungsfiihigkeit sofort aufgehoben war. Es mul]te daher angenom- 
men werden, da~ der MSrder sein Opfer hoehgehoben hat und bis an das Fenster ge- 
tragen hat. Nun hat er das Fenster geSffnet und konnte daher die Leiche nur mit 
einem Arm halten. Bei dieser Gelegenheit muB der einzelne FuBabdruck unter dem 
Feaster, der yon dem Opfer herriihrt, zustande gekommen sein. Es mu~ dabei, wie sieh 
aus der Art des Ful]abdruekes schlieBen lieB, das ganze K6rpergewicht auf dem linken 
FuB geruht haben. Dana hat der MSrder sein Opfer wieder auf den Treppenabsatz 
gelegt, nun abet mit den Fiil]en in die erste Blutlaehe, w~hrend sich die zweite erst 
jetzt bilden konnte. Bei der Abnahme des Probeabdruckes vom linken Fu~ der Leiche 
fiel auf, dab sich, trotzdem der FuB bestrumpft war, die Zehen gut abdriickten. Aul]er- 
dem war das Master des Strumpfes gut zu erkennen und stimmte mit demjenigen in 
dem Ful]abdruck unter dem Fenster iiberein. Hier waren die Zehenabdriicke nicht zu 
differenzieren und es fehlte ein Teil des Hackens. Trotzdem zeigte dcr fragliche und der 
VergleichsfuBabdruck weitgehende Deckungsgleichheit, so da]  der Schlul~ gezogen 
werden mul]te, dab beide yon demselben FuB herriihrten, zudem keiner der in Frage 
kommenden Hausbcwohner einen ~hnlichen Fu~abdruek hinterlie]. Der MSrder, der 
ein Gestgadnis abgelegt hat und rechtskr~ftig zum Tode verurteilt worden ist, gab keine 
befriedigende Erklgrung dafiir, warum er die Leiche nach dem Feaster und wieder 
zuriick getragen hat. Er gab an, so aufgeregt gewesen zu sein, dal] er sich nicht mehr 
entsinnen l~6nne, ob und aus welehem Grund er die Leiche nach dem Fenster getragen 
hat. Es wird vermutet, dal] er sich im Mondlicht am Fenster yon dem Zustand, in dem 
sich sein Opfer befand, unterrichten und es vielleicht zum Fenster hinauswerfen wollte, 
wenn es noch nicht tot  war. Klauer (Halle a. d. S.). 

Therkelsen, Frederik: Typenbestimmang bei geriehtsmedizinisehen Fleekenuater- 
suehungen. (Gerichtsmed. Inst., Univ. Kopenhagen.) Z. Rassenphysiol. 8, 98---1-32 
u. 9~ 1--21 (1936). 

Der Verf. hat eine Reihe yon Versuchen angestellt mit der Absieht, der gerichts- 
grztlichen Fleckcnuntersuchung auf die menschlichen Bhteigenschaften eine experi- 
mentelle Grundlage zu geben. Bei Blutflecken ergeben quantitative Absorptions- 

Z. f. d. ge$. Gerichtl. ~Iedizin. 28. Bd. 12 
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versuche gleich starke Titersenkungen, wie ffische Blutaufschwemmungen, wenn die 
Absorption mit Fleckensubstanz und nicht mit Fleckenextrakt vorgenommen wird. 
Bisweilen gelingt auch die Unterscheidung von A 1- und A~-Flecken. In ]edem Falle 
mug bei A-Flecken sowohl mit A I- als auch mit A2-BlutkSrperchen titriert werden, 
da die Titersenkung beim Gebrauch yon A~-BlutkSrperehen viel starker ist. W~hrend 
bei Verwendung verschiedener Anti-B-Seren die Titersenkung im allgemeinen gleieh- 
m ~ i g  ist, tritt bei Anti-A-Seren sehr verschiedene St~rke in Erscheinung. Man soil 
daher bei der Auswahl der Seren ein starkes Anti-A-Serum nehmen, das etwas ver- 
diinnt werden kann. Mit sorgfaltig ausgewahltem Anti-M-Serum gelingt auch die 
M-Diagnose an Blutflecken. Dabei mug zur Ermittelung des optimalen Verh~ltnisses 
der Fleckensubstanz zum Anti-Serum dieses stutenweise zugesetzt und nach einer 
zur Absorption ausreichenden Zeit (lZ]~ Stunden) der Grad der Absorption im ein- 
fachen Objekttr~gerversuch mit O-MN-BlutkSrperchen geprfift werden. Die Schwierig- 
keiten der N-Diagnose an Blutflecken sind zur Zeit noch so grofl, da~ ihr keine prak- 
tisehe Bedeutung zukommt. Wird in einem Blutfleck die Eigenschaft M geftmden, 
mit Anti-B- und Anti-A-Serum abet eine Titersenkung nicht festgestellt, so ist es 
�9 statthaft, die Diagnose auf Blutgruppe 0 mit Sicherheit zu stellen. Bei Samenflecken 
war die Absorption gleich stark, ob mit Aufschwemmung, Samenfleckextrakt oder 
Samenflecksubstanz gearbeitet wurde. Die Titersenkung ist hier hSher als bei den 
Blutfleckuntersuchungen. Da es auch Menschen gibt, die eine Bluteigensehaft zwar 
besitzen, denen diese abet in der Samenflfissigkeit fehlt (,,Niehtausscheider"), so mug 
dies bei der gerichtsiirztliehen Anwendung berficksichtigt werden. Eine Titersenkung 
kann auch noch erwartet werden, wenn die Florencesche Reaktion negativ ist. Der 
Naehweis yon M und N im Samen gelang nicht. Die Aufbewahrung yon Blut- und 
Samenflecken bis zu 6 Monaten bei Eisschrank- und Zimmertemperatur beeintr~chtigte 
den Naehweis der Eigensehaften A, B und M nicht. HShere Temperaturen setzen 
die Nachweisbarkeit herab. 2stfindige Bestrahiung mit Quarzlicht und 40stiindige 
Sonnenbestrahlung beeinflussen die Typenbestimmung nicht. Dutch Untersuehungen 
versehiedener Gewebe und Stoffe, an denen sieh gew5hnlich Blut- und Samenflecken 
linden, wird deren unspezifische Abso~tionsf~higkeit geprfift. Besonders beachtens- 
weft ist, daft Gewebe, das sehwei~getr~nkt ist, unspezifisehe Bindung verursacht. 
Die Typenfeststellung mit Hilfe der vom Schwei~ verursachten Bindung gelang nieht. 
Die Versuche des Verf. erstreckten sich nicht auf die Prfifung von Komplementbindung 
und die Verwendung niehtmensehlieher Seren zur A-Diagnose. Mayser (Stuttgart). 

Callender, Geo. R., and R. W. French: Wound ballistics. Studies in the mechanism 
of wound production by rifle bullets. (Wundballistik.) Mfl. Surgeon 77, 177--201 (1935). 

Ballistik ist die Wissenschaf~ yon der Bewegung der Gesehosse. Man unterscheidet eine 
inhere Ballistik, d. h. die Bewegungen der Geschosse im Lauf, und eine ~ul3ere Ballistik, d. h. 
die Bewegungen der Gesehosse yon der Miindung des Laufs bis zum Ziel. Wundballistik ist 
ein Teil der ~ul3eren Ballistik insofern als es sieh um GeschoBbewegungen auflerhalb des Laufes 
handelt; aber da sich diese GesehoBbewegungen unter ganz anderen Verhaltnissen abspielen 
als in der LuSt, ist es wohl gerechtfertigt, sie als einen besonderen Zweig der Ballistik zu be- 
trachten. Verff. bringen dann eine kurze historische ?~bersicht fiber die Entwieklung der SchuB- 
waffen, fiber die Waffenwirkung und fiber Schie13versuehe. In dem groBen Werk des ameri- 
kanischea Medical Department fiber den Weltkrieg faflt Colonel Louis B. Wilson die bis 
dahin gewonnenen Effahrungen folgendermaBen zusammen: Die verwundende Wirkung eines 
Gesehosses h~ngt ab a) yon .der 1VIenge der Energie, welehe es auf die Gewebe fibertr~gt, b) yon 
der Geschwindigkeit dieser Ubertragung, e) yon der Riehtung der fibertragenen Energie, und 
d) yon der Dichtigkeit der umgebenden Gewebe. Die ersten dieser 3 Faktoren h~ngen fast 
g~nzlich ab yon der Energie, der Gesehwindigkeit und der Form des Geschosses. Die inzwischen 
angestellten experimentellen Untersuchungen haben eine Reihe neuer Kenntnisse gebracht; 
sie haben aber keine Tatsachen enthiillt, die mit den Feststellungen des Colonel Wilson in 
Widersprueh stehen. Die ersten Versuche bestanden in SehieBversuehen auf Tiere in tier :Ent- 
fernung yon 300, 600 und 1000 Yards. Benutzt wurden Gewehre mit den Kalibem 0,30, 0,256 
und 0,276. Bei diesen Versuehen sollte festgestellt werden der Verlust des Gesehosses an Ge- 
sehwindigkeit naeh der Passage dutch den TierkSrper. Dutch die Bestimmung des Verlustes 
an  Gesehwindigkeit Wollte man dann die Energiemenge messen, die n~tig war, um die Wunde 
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hervorzubringen. Durch aUm~hliehe Verbesserung der Teehnik und der Registrierapparate 
gelang tats~chlich diese Feststellung. (Ffir die folgenden Formeln ist zu beachten, dab sie 
nicht nach Meter und Kilogramm rechnen, sondern naeh foot und pound. Ref.) Die kinetisehe 
Energie ist nach der bekannten Formeh K.E.  ~ m .  vZ/2 ,  wobei m die Masse und v die Ge- 
sehwindigkeit bezeiehnet. Bezeiehnet man nun die Gesehwindigkeit des Geschosses vor dem 
Au/treffen mit vo und die Gesehwindigkeit des Geschosses nach dem Verlassen des Tierk6rpers 
mit  v , ,  dann ist die kinetisehe Energie, die in der Wunde verbleibt = m ( v p  - -  v~)]2.  Bezeichnet 
8 die Entfernung, die das Gesehol~ im Tierk6rper zurfieklegt, dann ist die Durehsehnittskraft- 
einwirkung pro Sekunde in Pfund: (1 --  v~]vp) (v~ q- v~ vr) �9 m. Aus dieser Formel bekommen 
wir fiir die Pferdest~rke: (H.P. = 550 footpound pro sec, g = Gravitationskonstante = 32,2 f/s). 
Entwickelte Pferdest~rke = Durchschnittskrafteinwirkung pro sec Setzt man in diese Formel 

550 g " 
nun die Zahlen ffir ein modernes Geschol~ ein, z. B. m = 112 grains = 1,6•  -2 pounds, 
v+ -~ 3570 foot/see, v ,  -~  511 foot/see, s ~ 7 Zoll = 0,583 foot, dann erhMt man das Resultat,  
dal~ dieser SchuI~, der dureh das Beeken einer GeiI~ ging, 19850 Pferdest~rken zur Hervor- 
bringung der Wunde brauehte. Bei der ersten Versuchsserie wurde auf Sehweine yon etwa 
150 Pfund gesehossen, die dureh intravaseul~re Injektion yon Chloralhydrat vollkommen 
beti~ubt waren. Um die restliehe Geschwindigkeit zu messen, wurde etwa 1 FuB hinter dem 
Tier ein MetaUschirm aufgestellt und in einem Abstand yon 10 Ful~ ein zweiter ghnlicher, aber 
viel gr6flerer. Kontakt  des Geschosses mit  dem Sehirm wurde auf einem elektrischen Chrono- 
graph aufgezeiehnet. Genfigend Gesehwindigkeiten wurden auf diese Weise gemessen; obwohl 
die Kurven erhebliehe Abweichungen zeigten, kam man doeh zu dem Resultat :  je grSl3er der 
Gesehwindigkeitsverlust, um so schwerer die Wunde. A u f f a l l e n d  w a r ,  dal3 be i  e i n e r  
S e h u B s e r i e  y o n  d e n s e l b e n  G e s e h o s s e n  d ie  S c h u l ~ w i r k u n g  g a n z  v e r s c h i e d e n  
w a r ,  a u e h  wen-n a n a t o m i s c h  d i e s e l b e n  G e w e b e  des  T i e r k S r p e r s  d u r e h s c h l a g e n  
w a r e n .  Bei der zweiten Versuehsserie wurde auf Ziegen yon etwa 50 Pfund Gewicht gesehossen. 
Die Apparatur zur Zeitmessung war weiter verbessert und so wurden noeh genauere Zeiten 
ermittelt .  Bei der drit ten Serie wurden vor dem Ziel und im Ziel je 2 Sehirme aufgestellt, so 
dal~ die Gesehwindigkeit im Ziel genau bestimmt werden konnte. Es  w u r d e  f e s t g e s t e l l t ,  
d a b  S p i t z g e s e h o s s e  m i t  G e s c h w i n d i g k e i t e n  f iber  2500f]s h ~ u f i g  a u f p l a t z e n ;  
wenn sie a u / d e n  Knoehen treffen. Dieses Aufplatzen besteht in einem EinreiBen des Mantels 
an der Basis und dem Heraustreten yon etwas Blei aus dem Kern. Bei Geschossen mit  ab- 
gerundeter Spitze brieht, wenn der Knochen mit  einer Geschwindigkeit wesentlieh fiber 2000 f]s 
getroffen wird, die Spitze ab, der Mantel zerreil~t und der Bleikern wird zerspritzt wie bei einem 
Weiehblei-Teilmantel-JagdgesehoB. Um genauere Studien machen zu k6nnen, wurden die 
Versuehe an Zielen aus totem Material, das i n  seiner Zusammensetzung gleiehm~Biger ist, 
fortgesetzt. Zun~chst wurde ein Lehmklumpen yon ziemlicher GrTBe beschossen. Der Lehm~ 
klumpen wurde nach dem BesehuB gespalten und dann der SehuBkanal untersucht. Bei 
einigen Versuehen wurde aueh Gipsbrei in den SehuBkanal eingeffillt und ein Modell hergesteUt. 
Betrug die Gesehwindigkeit beim Au/treffen etwa 2500 f]s, dann war der Durehmesser der 
Einsehul~Tffnung etwa 4real so grol~ wie das GeseholL Der Schul3kanal behielt diesen Durch- 
messer etwa 31/z Zoll weft, dann erweiterte er sich allm~hlich his auf 4 Zoll Durchmesser, um 
sehlieBlich wieder bis zum Durchmesser des Einschusses kleiner zu werden, Bei einigen Sehfissen 
ring der SehuBkanal dann erneut an, sieh zu erweitern, abet  in den al]ermeisten F~llen blieb 
die Fortbewegung des Geschosses an dieser Stelle im Lehm steeken. J~hnliehe Resultate wurden 
auch dureh japanisehe Untersueher festgestellt. Die relative Bedeutung yon Form, Geschwin- 
digkeit und Masse des Gesehosses wurde gepriSt durch Schiel~versuehe auf wassergeffillte 
Kannen;  am Desten eignen sieh hierffir die gebr~uehliehen Firniskannen. Sie haben eine HThe 
yon etwa 9 Zoll, eine Breite von 6 und eine Tiefe von 4 Zoll. Geschosse mit  einer Gesehwindig- 
keit unter 2000 f/s, gleiehgiiltig weleher Form, maehen relativ kleine LTeher; sie beulen die 
Kanne etwas aus, wenn sie dutch die 9 Zoll-Riehtung gehen. 125 grain-Gesehosse, Kaliber 
0,256 und Gesehwindigkeit 2700 f/s beulen die Kanne sehon leieht aus beim Passieren der 
4 Zoll-Richtung; etwas starker in der 6 Zoll-Riehtung; am st~rksten mit  einer grol~en Aus- 
sehuB6fLnung in der 9 Zoll-Riehtung. Die 150 grain oder 172 grain-Gesehosse Kaliber 0,30 mit  
derselben Gesehwindigkeit beulen die Kannen in der 4 und 6 ZoU-Richtung starker aus; bei 
der 9 Zoll-I~iehtung bringen sie die Kannen zum Bersten. Bei derselben Gesehwindigkeit 
maeht  das grOl~ere Geschol3 den grOl3eren Schaden. Von der grSl~ten Bedeutung ist aber die 
Gesehwindigkeit. Denn die Energie ist proportional zur Masse abet proportional zum Qu a d r  a t  
der Gesehwindigkeit. VerlM~t das Gesehol~ den Lau/, dann hat  es bei den modernen Gewehren 
eine Gesehwindigkeit von 2700 f/s; auBerdem rotiert es aber noeh etwa 3000real um seine 
L~ngsaehse. Dureh diese Rotationsbewegung wird das GeschoB w~hrend seines Fluges in der- 
selben Riehtung und Aehsenstellung erhalten, in der es den Lauf verl~Bt. Die zweite Funktion 
oder Eigentfimliehkeit des Kreisels, die P r ~ c e s s i o n ,  wirkt auch auf das GeseholL Die Pr~- 
cession versueht die l~otationsaehse, also die L~ngsachse des Geschosses zu  versehieben. Sie 
wirkt reehtwinklig auf das GeschoB und versueht die Rotationsebene des Gesehosses in die 
Ebene der Krafteinwirkung zu bringen. Infolgedessen kommt es beim Flug des Gesehosses zu 
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einer Rotation der GeschoBaehse um das Gravitationszentrum des Geschosses; dieses bleibt 
ungef~hr in der Flugbahn. Diese Deviation der Achse dutch die Pr~cession nennt man: ,,yaw". 
Man sprieht v0n Yaw-Perioden, die yon einer Normalstelinng des Geschosses (Spitze nach 
vorn) bis zur anderen dauern. Beim amerikanischen Gewehr betrggt die Yaw-Periode etwa 
15 FuB. Dringt das GesehoB aber in ein Medium ein, das diehter ist als L u l l  dann wird diese 
Periode verkfirzt; bei 3 Zoll Wasser z. B., dessen Diehtigkeit 800real gr6Ber ist, die der Luft 
yon 15 Ful~ auf wenige Zoll. Da gleiehzeitig die Rotationsbewegung des Geschosses, welehe 
das GeschoB in cler Fingbahn hielt, naehl~Bt, wird die Aehsenabweichung verstgrkt. Am Ende 
jeder Periode aber kehrt das GesehoB zu seiner 1%rmalstellung zurfiek. Auf d iese  Weise  
s i n d  die  W u n d e n  zu e r k l a r e n  mi t  k l e i n e m  E inschuB und  AussehuB und  aus .  
g e d e h n t e r  Z e r s t 6 r l t n g  der  d a z w i s c h e n  l i e g e n d e n  K 6 r p e r g e w e b e .  Bei den Ver- 
suchstieren waren die Gesehosse fiber der linken Hfifte der Ziege eingedrungen, waren dann 
dureh die Muskulatur gegangen, hatten den linken Obersehenkel zerschlagen, ein groBes Kno- 
chenstfiek aus dem Becken herausgerissen, die Blase durchschlagen, hatten an der rechten 

�9 Hfifte ~hnliche ZerstSrungen gemaeht, und sehlieBlich den K6rper dureh ein Loeh yon noch 
nieht I]2 Zoll Durchmesser wieder verlassen. Die Gewebe, welehe yore GeschoB durchschlagen 
werden, haben EinfluB auf den Wundeharakter, und zwar durch ihre Elastizitgt, ihre Cohgsion 
und ihre Brfichigkeit; ferner dureh ihre Diehte, welche ausgedrfickt wird durch ihr spezifisehes 
Gewieht und (lurch die L~nge des SchuBkanals. Die Krgfte yon Gesehossen, welche in Flfissig- 
keitgeffillte Organe eindringen oder in Organe, deren Konsistenz einer Fliissigkeit nahekommt, 
werden naeh den Gesetzen der Hydraulik nach allen Richtungen for~geleitet. Auf diese Weise 
sind die explosiven ZerreiBungen derartiger Organe zu erklgren. Die p h y s i k a l i s c h e n  Zer-  
s t S r u n g e n  in e inem Med ium,  das  yon  e inem GeschoB d u r e h s c h l a g e n  wi rd ,  
w e r d e n  zwar  d u t c h  den  D u r e h C r i t t  des Geschosses  e i n g e l e i t e t ;  sie d a u e r n  
a b e t  v ie l  l a n g e r  an ,  a ls  das  GesehoB s ich  im Medium be f inde t .  So durchschlggt 
z. B. ein GesehoB mit einer Geschwindigkeit yon 2500 f/s eine 3 Zoll dieke Lehmsehicht in 
0,00001 Sekunde, w~hrend die physikalisehe 200--300mal so lange dauert, ngmlich 0,003 Se- 
kunden. Wuuden, die dureh Geschosse verursacht werden mit einer Geschwindigkeit yon 
tiber 3000 f]s, zeigen infolge der ~er~ragung der Energie auf grol]e Entfernung Zerst6rungen 
der Gewebe in groBer Ausdehnung. Bei diesen Geschossen ist es nicht notwendig, dab der 
GesehoBmantel zerreiBt. Die getroffenen Partikel erhalten dutch das durcheilende GeschoB 
selbst eine so hohe Besehleunigung, dab sic als sekund~re Gesehosse wirken. Bei Geschwindig- 
keiten fiber 2400 f/s brechen die stumpfen Mantel-Bleigeschosse, wenn sie auf Knoehen auf- 
treffen, an der stumpfen Spitze auf und streuen ihren Mante.1 uud den Bleikern in die Gewebe 
ghnlieh wie die Jagdgesehosse mit weieher Spitze. Bei Geschwindigkeiten fiber 2600 f/s reiBen 
die Spitzgesehosse beim Auftreffen auf Knoehen an der Basis ein, Mantel und Blei trennen sich 
und wirken als zus~tzliche Gesehesse. Die wiehtigsten Faktoren ffir die Entstehungder Wunde 
sind also: die Gesehwindigkeit des Gesehosses, die Dichtigkeit der K6rpergewebe und der 
Balance des Gesehosses, die bestimmt wird yon der Form des Gesehosses einsehlieBlieh etwaiger 
:Deformierung der Masse, der Lage des Gravitationszentrums und dem Drall des Geschosses. 

Zillmer (K6nigsberg i. Pr.). o 

Psychiatrie und ~lerichtliche Psychologie. 
Weehsler, Z.: ~ber eine Nachuntersuehung forensisch Begutaehteter. (Kanton. 

tteilanst. Burgh6[zli, Zi~rich u. Heil- u. Pflege-Anst. d. Kanton Zi~rich, Rheinau.) 
Sehweiz. Arch. Neur. 38, 284--297 (1936). 

Die Arbei t  befa~t sich mit  der  Nachuntersuchung yon 120 forensischen Fgllen, 
die in den Jahren 1905--1915 wegen einer oder mehrerer  krimineller Handlungen auf 
ihren Geisteszustand in der Hei lansta l t  BurghSlzli und in der Heil- und Pflegeanstalt  
Rheinau begutachtet  women sind. Die Untersuchung ist  vor allem auf schriftliehe 
Erhebungen bei den friiheren Exploranden,  ihren AngehSrigen, OrtsbehSrden, P f a r r -  
/~mtern usw. aufgebaut.  War  in der Zwisehenzeit eine Internierung in eine Kranken- 
ans ta l t  erfolgt, so wurden die betreffenden Krankengesehiehten eingesehen. Eine 
persSnliche Naehuntersuchung wurde in allen unklaren tr/illen vorgenommen. Die 
Ergebnisse der Ermit t lungen sind in 7 Tabellen und einer graphischen Darstellung 
tibersiehtlieh veranschaulicht.  Besonders wesentlieh erscheint folgende Feststel lung:  
I n  4 F/fllen von Psychopathie ,  in einem Falle von Psychopathie  mit  Alkoholismus 
und in einem Falle ohne auff~illige psychische Alterat ion lag zur Zeit der Nachunter-  
suehung elne schizophrene Erkrankung vor. Umgekehrt  konnten in 2 F/~llen mit  der  
Wahrscheinlichkeitsdiagnose auf Schizophrenie bei der  Nachuntersuchung aul~er 
geringen psychopathischen Charakterst6rungen keine manifesten Zeichen einer sehizo- 


