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Rahmen eines einzigen, beh6rdheh organisierten Massenmordes ge- 
fallen sind. 

Welche Verluste ein Krieg immer fordern mag, auch in den Reihen 
der ZivilbevSlkerung - -  sie sind bedingt in Verfolg und Auswirkung 
milit/~rischer Notwendigkeiten, bier abe r  haben HaB und Verhetzung 
zu Morden an wehrlosen Mensehen geffihrt. Die sachlichen Beweise 
gesichert zu haben, ist de r  aueh bier vorzfiglichen und bew/~hrten Zu- 
sammenarbeit yon Kriminalpolizei und Gerichtsmedizinern zu danken. 

(Aus dem Institut ffir gerichtliche Medizin und naturwissenschaitliche Kriminalistik 
der Universit/it Heidelberg.) �9 

Sehul3verletzungen, ihre Beurteilung yore gerichts~irzllieh- 
kriminalistisehen Standpunkt 1. 

Von 
Prof. Dr. B. Mueller. 

Die wissenschaftliehen Erkenntnisse auf dem Gebiet, das ich zu 
behandeln babe, sind nieht allein abh~ngig yon der Intensit~t unserer 
wissenschaftliehen Arbeit, sondern die Fragestellungen werden uns zum 
grof~en Teil diktiert dureh die Fortschritte der Waffenteehnik. Neue 
Munition, neue warren bedingen neue Unklarheiten, die erforscht 
werden mfissen. Da die Schul~waffentechnik national versehieden ist, 
sind aueh die Arbeitsrichtungen bei der Untersuchung der SehuBver- 
letzungen bei den einzelnen Nationen nicht ganz einheitlieh. 

Bei der Untersuehung yon SehuBverletzungen ist die Feststellung 
der Todesursache meist nieht sehwierig. Wenn dies gesehehen ist, f/~ngt 
die f fir unser Faeh spezifische Arbeit erst an. Man will yon uns etwas 
wissen fiber die ttandlungsf/~higkeit des Verletzten, unter Umstanden 
fiber die F/ihigkeit, die Verletzung zu fiberleben ; man will wissen, wo der 
EinschuB, w0 der Ausschul3 war. Wit sollen uns/~uf~ern fiber die Sehuf~- 
entfernung, fiber die t~riorit/~t etwaiger mehrerer Sehfisse, fiber die 
benutzte Waffe u n d  Munition, fiber die Frage T5tung, Selbstmord, 
Unglficksfall und manchmal aueh fiber den mutmaBlichen Standort  
des Sehfitzen. 

Die Feststellung der Todesursache gesehieht naeh den allgemeinen 
Grunds/~tzen der pathologischen Anatomie, spezifisehe Fragestellungen 
ffir unser Fach lassen sich hier kaum herausfinden. Dagegen kSnnen 
Sehwierigkeiten bei der Leiehenschau dadurch entstehen, dab die Tat- 
saehe der SchuSverletzung fiberhaupt nicht ohne weiteres offenbar 

1 Refer~t, 
$* 
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wird. Schiisse in lein Auge k6nnen, wie Schneider i dargetan hat, dem 
Leiehenschuuer entgehen. Das gleiehe gilt fiir Schiisse in den Mund 
und in die Gegend des Alters. Selbst bei der Untersuchung yon Lebenden 
sind, wie kriegschirurgisehe Erfahrungen lehrten, Steeksehfisse, dis 
durch den Mund oder sonst schwer zug~ngliche KSrperteile in den 
K5rpe r eindrangen, nicht immer erkanntl women. Der Soldat merkt 
im K~mpfe unter Umst~ndcn den Sctiu6 iiberhaupt nicht~. 

Bei der Beurteilung der Handlungs]ghiglceit  ist streng zu unter- 
scheiden zwischen der eigentlichen Handlungsfi~higkeit und der F~hig- 
keit, die Verletzung zu 5berleben. Die letzter6 interessiert manehmal, 
wenn sich die Frage ergibt, ob einer der Beteiligten noch erkennen mu6te, 
ob der Verletzte am Leben war, ferner bei der Untersuchung der Priori- 
t i t  yon Verletzungen. 

Uber die Frage der Handlungsf~higkeit und die Fhhigkeit, eine Ver- 
letzung zu iiberleben, hat uns M e i x n e r  ~ im Jahre 1930 auf unserer 
T~gung in KSnigsberg ein eingehendes I~eferat geh~lten, auI das ich 
verweise. Ich greife heruus, d~B Gehirnverletzungen sehr ausgedehnter 
Art gelegentlieh auff~llig lange fiberlebt werden kSnnen, wie M e i x n e r  4 

in eincm eklutanten Fall dargetan hat. Wir wissen ferner alle, d~l~ bei 
Stirnhirnverletzungen, namentlich wenn ausgedehntere kommotielle 
Ersoheinungen fehlen, die ttandlungsfs auffallend lange erhalten 
bleiben kann. Die Kasuistik hierfiber ist groin, ich erw~hne zusitzlich 
einen Fall aus dem Mfinchner Material, in dem dcr Verletzte n~ch Ab- 
gabe des Schusses im Walde umherirrte und angetroffen wurde, als er 
versuchte, einen Baum zu erklettern. In einem anderen Falle aus meiner 
GSttinger Zeit hatte der Stirnhirnverletzte - -  cs h.andelte sich um einen 
Flobertschul~ - -  vor Eintritt der Bewui~tlosigkeit die Flobertpatronen 
und ~ueh" die abgeSchossene Patronenhfilse uus der Waffe wie Soldaten 
im Sande aufgestellt und spielerisch Marschbewegungen vorgenommen. Bei 
Herzsehfissen tritt bei Verletzung durch Geschosse gro6er Rasanz infolge 
der mechanischen Wirkung des Gesehosses sofort Handlungsunfihigkeit 
ein. Das Leben kann numentlich bei Streifschiissen lingere oder kiirzere 
Zeit erhulten bleiben. Bei Waifen geringer Rasanz seheint in seltenen 
Ausnahmef~llen ffir sehr kurze Zeit gelegentlieh noch Handlungsf~hig- 
keit vorh~nden zu sein, wie kiirzlich Schi//erli~ dargetan hat. Ver- 
letzungen des Peritoneums werden wohl in der Mehrzahl der Fille naeh 
einigen Schritten Handlungsunf~higkeit bedingen. Doch gibt es nicht 
selten Ausnahmen. Wit kennen Fille yon Handlungsf~higkeit mit 
vSllig ausgebildeter Peritonitis; ich selbst verfiige aus meinen Heidel. 

i Schneider, Arch. •riminol. 102, 78 (1938). ~ Kirechner, ~ber Steck- 
schtisse. Militirhrztlicher Vortrag vor der San.-Abtlg. Heidelberg, M~rz 19&0. 

Meixner, Dtseh. Z. gerichtl. Med. 16, 139 (1931). ~ Meixner, Dtsch. Z. ge- 
riehtl. IVied. :r 343 (1933). 5 Schi//erli, Dtseh. Z. geriehtl. Med. 31, 40 (1939). 
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berger Erfahrungen fiber eimm Fall, in dem ein Verletzter naeh Er- 
6ffnung des Peritoneums des Darmes und der Blase dureh das Gesehog 
einer automatisehen Repetierpistole zwar sofort zusammenfiel, dann 
aber, als die Umstehenden ihn auslaehten, aufstand, naeh t tause ging, 
sieh auszog und zu Bert legte und dann um einen Tee gegen Leib- 
sehmerzen bat. Bezfiglieh weiterer Einzelheiten zum Thema Itand- 
lungsfghigkeit verweise ieh auf das Referat yon Meixner und das 
sonstige Sehrifttum 1. 

Die Unterseheidung zwisehen Ein- und Ausschu[3 bei Durehsehfissen 
gilt zu Unreeht in weiten Kreisen als einfaeh. Naeh allgemeiner Anschau- 
ung ist der Aussehug gr66er; dies ist im ganzen wohl aueh riehtig. Man 
Ifihrt dies darauf zuriiek, da6 das den K6rper durehdringende Gesehog 
Knoehen und Gewebsteilchen mitreigt und dal~ diese den Aussehug 
erweitern. Bei Schfissen, bei denen das Gesehog einen Knoehen dureh- 
bohrt hat, der dicht unterhalb der Haut  in der Gegend des Ausschusses 
lag, sieht man aueh manehmal um den Aussehug herum kleinere und 
grSBere Hautvertroeknungen. Wenn man hier genauer untersucht, 
finder man, dab bier feinste Knochensplitterchen in die Haut  ein- 
gedrungen sind. Wenn das Gesehog aber nur mat t  den KSrper durch- 
setzt, so ist es nieht mehr in der Lage, Knoehen und Gewebsteilchen 
mit sich zu reigen, und der AussehuB wird auffgllig klein, manehmal schlitz- 
f6rmig. Umgekehrt ist der Einsehug bei Schfissen aus groger N~he und 
namentlich bei Benutzung rasanter Waffen sehr grog, woriiber noch zu 
sprechen sein wird. Man braucht daher weitere und sicherere Kriterien 
ffir die Unterseheidung yon Einsehug und Aussehug. Ist das Gesehog 
durch die Kleider gedrungen, so erkennt man an den Kleidern, dag das 
Textilgewebe vielfaeh in der Schugriehtung ausgefranst ist. Nach meinen 
Beobaehtungen ist dieses Merkmal jedoch so unsieher, dag ich dringend 
davor warnen mug, ihm ausschlaggebende Bedeutung zuzumessen. Ein 
weiteres Merkmal hat jedoeh sichere Bedeutung. Das dureh die Kleider 
dringende Geschog nimmt vielfaeh Textilfasern mit sieh und streift 
sie im Sehul3kanal in der Gegend des Einsehusses ab 3. Manehmal sieht 
man aueh die Textilfasern mit blogem Auge. Sieht man sie nieht, so 
mfissen die Obduzenten, wie dies in den Sektionsvorsehriften der 
meisten LSmder vorgeschrieben ist, den fragliehen Einsehug und Aus- 
schug exeidieren und getrennt unter sorgf/~ltiger Bezeiehnung der Lo- 
kalisation zur histologisehen Untersuchung einsenden. 

Ein ziemlieh ansgedehntes Schrifttum ist um jene br~unlichen 
1--3 mm breiten S~ume entstanden, die man vielfach in der Umgebung 

, 1 Esser, Patho]ogiseh-anatomische und klinisehe Untersuehungen an Kriegs- 
verlebzten durch Seh/ide]schtisse. Arbeit und Gesundheit tI. 26. Leipzig 1935. - -  
Hallermann, J~rz~l. Saehvers~.ztg 1935, 283, 2 Ntrassmann, G., Beitr. geriehtl; 
Med. 6, 114 (1924). 
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der Schul~Sffnung sieht. Mikroskopiseh finder man hier, ebenso wie bei 
jeder anderen vital oder postmortal entstandenen Hautvertroeknung 
ein Fehlen des Stature eorneum und eine L~ngsstellung der Basalzellen 
des Stratum germinativum 1. Bei den alten Trommelrevolvern kann 
dieser Saum viel breiter und tier eingezogen sein, wie eine Abbildung in 
dem reich bebilderten Lehrbueh yon Georg Puppe  2 zeigt. Anl~i~lich 
dieser kraterartigen Besehaffenheit dieser Stigmas hat man frfiher 
angenommen, dait bier infolge der Flammenwirkung Gewebe heraus- 
gebrannt sei und yon einem Brandsaum gesprochen. Diese Bezeichnung 
, ,Brandsaum"  ist dann im Schrifttum leider viel zu lange fortgesehleppt 
worden und bis in die neueste Zeit hinein in Compendien aufgetaucht, 
die dem Studen~en dienen sollen Wir wissen alle, dal~ dieser Saum da- 
durch entsteht, dal~ das GeschoB, das in den KSrper eindringt, 
oberfl~chliche Epithelsehichten ~itreil~t 3 und dal~ auf diese Weise der 
erw~hnte Vertroeknungshof, auch SchiSt/ring genannt, entsteht. Er wird 
zum Tell aueh Kontusionssaum genannt. Ich mSehte diesen 5[~men ffir 
ungeeignet halten, denn ieh erlebe immer wieder in den Prfifungen, dal3 
dann der Kontusionssaum mit der zuerst yon Werlcgartner~ beschriebenen 
Stanzverletzung verwechselt wird, deren Vorhandensein ja einen 
absoluten EahschuB beweist. Wir Sind uns klar, dal~ dieser Vertroek- 
nungssaum fiber die Sehu~entfernung nichts aussagt. Trotzdem er- 
leben wir immer wieder in den Prfifungen, in Fortbildungskursen, in 
Demonstrationen vor Saniti~tsoffizieren, dal~ dieser br~unliehe Saum 
fiir ein Nahsehul~zeiehen gehalten und entweder als Brandsaum oder als 
Pulverschmauehsaum bezeiehnet wird. Diese f~lsehliche Meinung des 
Praktikers, oder des weniger geschulten Polizeibeamten kann tfir die Kri- 
minalistik verh~ngnisvoll sein, n~mlich dann, wenn man bei einem der- 
artigen Befunde einfach einen Nahschul~ annimmt und einen Selbstmord 
diagnostiziert. Das Verfahren wird dann eingestellt, und eine weitere ~aeh. 
priifung findet ja im allgemeinen zun~chst nicht start. Das Vorhande~- 
sein dieses Sehfirfsaumes weist lediglieh bis zu einem gewissen Grade 
darauf hin, dal~ es sieh hier um den EinschuB handelt. Er beweist aber 
das Vorhandensein des Einsehusses nicht mit Sieherheit, denn wir 
beobaehten nach den Feststellungen won Meixner  5, Romanese6 u . a .  
einen ~hnliehen Saum gelegentlich auch beim Aussehul~. Die Ver- 
trocknung kommt hier so zustande, daI~ infolge Dehnung der Haut 
beim Durchschliipfen des Gesehosses das Epithel der ~mgebung des 

1 Mueller, B., Dtsch. Z. gerichtl. Med. 25, 299 (1933) ; 23, 334 (1934). ~ Pus 
Atlas und Grundrii~ der gerichtlichen Medizin. Miinchen: Lehmann 1908. S. 300. 
a Huber, Dtsch. Z. gerichtl. Med. $9, 249 (1938). 4 Werkgartner, Beitr. gerichtl. 
Med. 6, 148 (1924) u. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 11, 154 (1928). 5 Melxner, Dtsch. 
Z. gerichtl.~ied, l, 151 (1922) u. 21, 184 (1933). ~ ttomanese, Arch. di Antrop. 
crimin. 41, 
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Ausschusses miSgerissen wird~d-~at~ diese S~el]eI4~e~n~trocknen. M e i x n e r  

hat daher mit Reeht den Ausdruek ,,Dehnungssaum" vorgeschlagen. 
Er  ist vielfaeh breiter als der Sehiirfsaum des Einsehusses. Bei den 
Sehugverletzungen dutch Infanteriegewehre, die ich in diesem Kriege 
zu sezieren die Gelegenheit hatte,  habe ieh gleiehfalls am Aussehug 
zweimal einen Dehnungssaum im Gewebe gesehen. Er  war nicht breiter 
als der Vertrocknungssaum des Einschusses. In  einem anderen l~alle 
war er viel breiter; es handelte sich um einen DurchsehuB aus einer Pi- 
stole 08. Wir erinnern uns aueh, dag das Vorhandensein eines grogen 
Dehnungssaumes am Aussehug in den Revolutionszeiten nach 1919 
infolge MiBdeutung und Annahme eines Einsehusses an dieser Stelle zu 
ungereehtfertigten Besehuldigungen gegen Soldatenposten und ihre 
Vorgesetzten geffihrt hatte.  Die Posten hat ten entspreehend ihrer 
Vorschrift fliiehtige Gefangene erschossen 1. Die Chirurgen wissen ver- 
h~ltnismagig wenig yon diesen Vertrocknungssaumen. Sie sehen sic 
aueh meist nieht, wail die Wunde nagt  und die Entstehung der Ver- 
troeknung verhindert. 

Nun wird haufig mit dem Gesehog aus dem Lauf Schmutz oder 01 
mitfortgerissen und an der EinsehugSffnung entweder an den Kleidern 
oder an der Haut  abgestreift. Der hier entstehende sehwarzliehe, gleich- 
falls 1--2 mm breite S c h m u t z s a u m  stellt ein sicheres Einschugzeiehen dar. 
Aueh er wird haufig, ebenso wie der Sehfirfsaum, mit einem Nahschuf- 
zeiehen verwechselt. Der Schmutzsaum entsteht aber auch bei Fern- 
schfissen, und zwar auch bei Fernschiissen mit Militarwaffen, wie ich reich 
in letzter Zeit fiberzeugen konnte. Der I~achweis dieses Schmutzsaumes 
ist yon grSgter Wiehtigkeit ,  und wenn er an dunklen oder durehb]uteten 
Kleidern nieht siehtbar ist, so mul~ man versuehen, ihn trotzdem naeh- 
zuweisen. In Frage kommt der il~achweis yon Metallteilchen dutch 
l~Sntgenphotographie, was uns Eidl in~  gelehrt hat., oder der Naehweis 
durch Infrarotphotographie, worauf Manscarsk ia  und Elbel  a hingewiesen 
haben. In besonderen Fallen, allerdings nur mit ZerstSrung eines Teils 
des Materials, wird auch die Spektralanalyse, wie Gerlach 5 und Buhtz~ 

gezeigt haben, zum Ziele ffihren. Auger der Spektralanalyse werden 
gelegentlieh auch die yon Lochte 7, Schmld t  s u .a .  angegebenen Mikro- 
reaktionen fiir Kupfer, Nickel und Blei zum Ziele ffihren. Kupfer- 
teilehen in der Umgebung der Einsehu$Sffnung kSnnen ja nicbt allein. 
vom Geschogmantel, sondern noch eher -con der Patronenhfilse stammen. 

i Strassmann, F., Dtsch. Z. gerichth Med. 5, 247 (1925). ~ Eidlin, Dtsch. 
Z. gerichtl. Med. 22, 204(1933). a Manszarski, Dtsch. Z. gerichtl. Med. 28, 
366 {1937). a EIbd, Dtsch. Z. gerichtl. Med. 28, 359 (1937). ~ Gerlach, 
Dtsch. Z. gerichtl. Med. 22, 438 (1933) u. 23, 148 (1934). 6 Buhtz, Dtsch. 
Z. gerichtl. Med. 18, 609 (1932). 7 Lochte, u gerichtl. Med. 43, 170 (1912) 
u. 45, SH., 133 (1913). - -  Zochte u. Fiedler, Vjschr, gerichtl. Med. 4~[, 68 (1914). 
s Schmidt, Dtsch. Z. gerichtl. Med. 18, 353 (1932). 
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Aueh sie sind Einschu6zeichen; sie werden im Gewebe nach Fr i t z  1 am 
besten histoehemiseh als Ferrocyankupfer, im Textilgewebe nach 
Erhardt~ am besten mit Hilfe der Dithizonreaktion in saurer LSsung 
nachgewiesen. In jfingster Zeit hat K r a u l a n d  3 darauf hingewiesen, da~ 
das erhitzte GeschoB elne Basophilie des Bindegewebes in der Umgebung 
des Einschusses veranlaBt, unabh~ngig davon, ob der Feuerstrahl his 
zum SchuBobjekt gelangen konnte oder nieht. 

Finder man NahsehuBzeiehen, fiber die sparer zu sprechen sein wird, 
so ist dies gleiehfalls ein Beweis daffir, dab es sich um den Einschu6 
handelt. Nur in ganz besonderen Ausnahmef~llen scheint es vorzu- 
kommen, dab bei iestangesetzter Waffe und Abgabe des Schusses mit 
Gewehren, namentlich mit Milit~rgewehren, der Pulverschmaueh bis 
zum AusschuB und bis zu den die AussehuBSffnung bedeekenden Klei- 
dern vordringt. Diese wiehtige Beobaehtung verdanken wir Walcher~. 

Besonderer Besprechung bedfirfen bezfglich der Unterseheidung yon 
EinschuB und AussehuB die Knochenschit'sse. Bekanntlieh erweitert sieh 
der SehuBkanal innerhalb des Knoehens triehteffSrmig in der SehulL 
riehtung. Naeh Zeitlupenuntersuchungen, die die Franzosen Baltha-  

sard, Pi~deli~vre 5 u. a. vorgenommen haben, scheint sieh das GeschoB 
beim Durehdringen des Knoehens, ebenso iibrigens des Glases mit 
Knoehen- oder Glaspartikelehen zu beladen. Sein Volumen wird da- 
dutch gr6Ber und hierdureh wird der AussehuB erweitert. AuBerdem 
wird man abet f~ir die Erweiterung des Ausschusses im Knochen auch eine 
druckmeehanische Stol~wirkung im Sinne des Parallelogramms der 
Kr~fte anzunehmen haben, womit mehr die deutsehen Wissensehaftler 
operieren. Kleine Absprengungen sieht man ~ibrigens gelegentlieh aueh 
beim KnocheneinsehuB an der AuBenseite des Seh~dels, wie Fr i t z  6 

demonstriert hat, zumal, wenn es sieh um Verletzungen mit Mgntel- 
geschossen handelt. Schwierigkeiten kSnnen entstehen bei der Beur- 
teilung yon Schr~gsehfissen im Knoehen. Hiermit haben sieh Talwi]c 7, 

W e i m a n n  s, M e i x n e r  und Werkgartner  9, R .  M .  M a y e r  l~ und Fr i t z  be- 
seh~ftigt. Als allgemeine Riehtlinie kann bier gelten, dab bei Seh~del- 
sehr~gsehfissen an der AuBenseite des Sch~dels der laufnahe Rand glatt, 
und der laufferne Rand ausgespreng~ ist. Innen sind die Verh~ltnisse 
umgekehrt. Man mug den Sch~del sorgf~ltig macerieren, um die Ab- 
sprengungen sieher beobaehten zu k5nnen. Ob nicht eine Ver~nderung 

1 #ritz, Dtsch. Z. gerichtl. Mcd. 23, 289 (1934). ~ Erhardt, Dtsch. Z. ge- 
richtl. Med. 30, 235 (1938). 3 Krauland, Verb. internat. Kongr. gerichtl, u. 
soz. Med. in Bonn 1938, 125. t Walcher, Dtseh. Z. gerichtl. Med. ~(, 301 (1926). 
5 Pi~deli~vre, Desoille u. Herissot, Ann. M~d. l~g. etc. 19, 218 (1939). - -  BaltIutsard, 
dort zitiert. 6 Fritz, Dtsch. Z. gerichtl. Med. 20, 598 (1933). 7 TaIwik, Dtsch. 
Z. gerichtl. Med. 8, 279 (1926). s Weimann, Dtsch. Z. geriehtL Med. 16, 345 
(1931). ~ Meixner u. Werlcgartner, Beitr. gerichtl. Med. ~, 32 ( ] 928). 1~ Mayer, 
R.M., Dtsch. Z. gerichtl. Med. 18, 419 (19321. 
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dieses Verhaltens be i  extremen schr~gen Schfissen beobachtet werden 
kann, scheint mir noch einer lJ-berpriifung wert. 

Bei der Definition der ~Vahschiizse hat  sich die von 2~ippe 1 gegebene 
Einteilung in absolute Nahschiisse und relative •ahschfisse allgemein 
eingebiirgert. Den Fernsehfissen gab P i e t r u s k y  2 die Unterteilung in 
relative, das sind solche, bei denen die ~ahschul]zeiehen nur dureh 
feinere Untersuchungsmethoden zu finden sind, und in absolute. 
Bei den zuletzt genannten kSnnen Nahschul]zeichen auch mit feineren 
Untersuchungsmethoden nieht mehr  festgestellt werden. Enffernungs- 
gem~l~ definieren ]assen sich nur die absoluten ~ahschiisse, das sind eben 
Sehfisse mit angesetzter oder fast angesetzter Mfindung. Fiir die weiteren 
Benennungen relativer NahschuB , relativer FernschuB, absoluter Fern- 
sehul3, lassen sich zahlenm~l~ig keine allgemein giiltigen Angaben maehen. 
Es h~ngt dies yon der Waffenart und der Munition ab. 

Als Indizien ffir die Ermitt lung der Sehul~enffernung k0mmen in 
Frage die Flammenwirkung, der Pulverschmaueh, die Pulvereinspren- 
gungen, sowie der Naehweis y o n  versprengten Eisenteflchen aus dem 
LauI oder Kupferteilchen yon der Patronenhfilse. 

Die E l a m m e n w i r k u n g ,  die fffiher in unserem Schrifttum eine gro]e 
Bedeutung hat te  und gewShnlieh yon den Laien in den Vordergrund 
geschoben wird, ist jetzt wenig h~ufig. Wir finden sie in ausschlag- 
gebendem Mal3e nur noch bei Schwarzpulverschfissen, also bei Schfissen 
aus Trommelrevolvern alter Systeme und aus mit Winchesterbiiehsen 
oder Jagdgewehren, soweit hier gelegentlich noeh Sehwarzpulver- 
munition verwendet wird. Die Ziindwirkung kann eine so erhebliche 
sein, dab in der Umgebung d e r  Einsehul~Sffnung L6cher ausgebrannt 
werden, ja sogar dai~ trockenes Baumwolltextilgewebe in Flammen 
aufgeht. Chav igny  8 kam zu der Ansicht, dab eine so weir gehende 
Ziindwirkung weniger auf die Flammenw~rkung zur Zeit der Abgabe 
des Schusses, sondern auf gtimmernde Pulverpartikelchen zuriick- 
zuffihren ist, die auf dem Schul~objekt einsehlagen. 

Man h a t  bei Benutzung yon Trommelrevolvern Verbrennungs- 
erscheinungen auf der Haut  und im Textilgewebe bis zu Enffernungen 
yon 15 em, bei Gewehrsehfissen mit Sehwarzpulverladung sogar bis zu 
einer Enffernung yon 1/2 m festgestellt 4. Im einzelnen mul~ die Ent .  
fernung mit der gleichen Waffe und der gleiehen Munition erschossen 

1 Nippe, Dtseh. Z. geriehtl. Med. 61, 204 (1921). 2 Pietrusky, Unter- 
suchung yon Sehul~verletzungen. Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden 
Abt. IV, 1~, II. H., 209. Berlin-Wien 1938. ~ Chavigny, Strasbourg m6d. 
1929, 517. ~ Chavigny, 1. c. - -  Stockis, Arch. internat. M~d. l~g. 192~, Nr 3. 
Ref. Dtsch. Z. gerichtl. IVied. 2, 216 (1923). - -  Fuchs, Uber 'die Flammenwirkung 
bei Schiissenl aus Faustfeuerwaffen. Inaug.-Diss. Mfinchen 1937. - -Lochte ,  Atlas 
der menschlichen und tierisehen Haare. S. 54, 12, 124. Leipzig 1938. - -  Puppe, 
in Lochtes ttandbuch der geriehts~rztliehen Teehnik. Wiesbaden 1914, 
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werden. In  diesem Zusammenhang ist zu erw~hnen, dab nach den Fest- 
ste]lungen yon M e r k e l  1, D e m e t e r  2, S c h r a n z  3 u. a. bei Nahsehiissen aus 
Trommelrevolvern im Blute und in der Muskulatur in der Umgebung der 
EinschuBstelle CO entsteht, und zwar vereinzelt auch bei Benutzung 
moderner Waffen. Im iibrigen sind die Verhrennungserscheinungen 
bei Benutzung moderner Munition ~uBerst gering. Wenn man mit 
automatischen Repetierpistolen Haare beschieBt, dann finder man erst 
nach langerem Suchen und vereinzelt hier und  da ein versengtes Haar 4. 
Praktisch ]iegt also die Saehe so, dal~ bier Verbrennungserscheinungen 
iiberhaupt kaum vorhanden sind, und  es erseheint mir notwendig, dal3 
diese Erkenntnis auch in weiteren Kreisen bekannt wird, damit dieses 
ewige Suchen yon Laien nach Branderscheinungen bei angeblichen Nah- 
schiissen aufhSrt. In letzter Zeit hat te  ich Gelegenheit auch bei Nah- 
schiissen aus MJlitargewehren auf die Flammenwirkung achten zu 
kSnnen. Ieh fand vereinzelte versengte Wollharchen in Textilgeweben 
bis zu einer Schu]entfernung yon 5 cm. Deutlieher noch als der mikro- 
skopisehe Befund war der Geruch naeh versengten Wollfasern; er war 
aber nur bis zu 10 Minuten nach Abgabe des Schusses spiirbar. B e c k  5 

fand bei gleichen Untersuchungen im Kieler Insti tut  im Jahre 1937 Ver- 
sengungen bei etwas grSBeren Entfernungen, bei franzSsischen Milit~r- 
waffen bei Entfernungen bis zu 30 cm. 

Die P u l v e r b e s c h m a u c h u n g  der Umgebung der EinschuBSffnung ist 
wohl das Wiehtigste und am h~ufigsten zu findende NahschuBmerkma]. 
Ihre Ausdehnung wird abh~ngig sein v o n  der Gestalt der Schmauch- 
wolke. E l b e l  6 hat  sie in letzter Zeit studiert, er kommt zu der Auffassung, 
dab der Schmaueh aus kurzl~ufigen Waffen, also aus Faustfeuerwaffen, 
ungefi~hr die Gestalt eines Kegels hat, dessen Basis in der N~he der Lauf- 
mtindung breit ist. Aus diesem Kegel schiefit ein weiterer Strahl yon 
Pulvergasen, so dal~ insgesamt die Form eines gestielten Prizes entsteht;  
das Dach des Prizes liegt der Laufmiindung nahe. Bei langlaufigen 
Warren scheint dagegen der Schmauch eine kegelf6rmige Gestalt zu 
haben, wobei die Spitze des Kegels an der Laufmiindung beginnt. Es 
mag sein, dab es zwischen beiden Schmauchtypen Ubergange gibt, 
sicherlich sind auf diesem Gebiet noch weitere Untersuchungen wiin: 
schenswert. Naeh der praktisehen Seite bin liegt die Sache so, dal~ der 
Halbmesser  des Pulverschmauchhofes bei Benutzung yon ~austfeuer- 
waffen zunachst mit zunehmender Entfernung zunimmt, und daft nach 
einem Maximum eine' weitere Zunahme nicht mehr eintritt, sondern 

1 Merkel ,  Z. Med.beamte 1918, 379. 2 Demeter, Vjschr. gerichtl. Med. 44, 
186 (1912). 3 Schranz, Orv. Hetfl. 1931 I, 372. Ref. Dtsch. Z. gerichtl. IVied. 
18, 22 (1932). ~ Mueller,  B. ,  Dtsch. Z. gerichtl. Med. 28, 198 (1937). 5 Beck, 
~ber Flammenwirkung bei Nitro-Munition. Inaug.-Diss. Kiel 1937. ~ Elbel, 
Dtsch. Z. gerichtl. Med. 32, 165 (!939/1940). 
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eher eine Abnahme zu verzeichnen ist. Auch bei Gewehrschiissen scheint 
dieses VerhMten praktisch nach unseren bisherigen Erf~hrungen nicht 
~nders zu sein. Zwar mi~Bte theoretisch der Schm~uchhof immer grSBer 
aber weniger intensiv werden; dM~ dies nicht geschicht, liegt wohl daran, 
dab eben nur die zentrMen Teile der kegelfSrmigen Schmauchwolke 
bis zum SchuBobjekt ge]angen, w~thrend die peripherlschcn weniger 
weit geschleudert werden und schon vorher zu Boden sinken. Die 
Intensit~t des Pulverschmauchhofes erreicht ihr Maximum bei einer 
Entfernung yon wenigen Zentimetern und n immt  dann ab. Aus Unter-  
suchungen der neueren Zeit ergibt sich, dab bei der Feststellung der 
SchuBentfernung weniger die Ausdehnung des Schmauchhofes brauchbar 
ist, Ms vielmehr seine Intensit~t  ~. ManchmM ist der kontinuierliche 
Pulverschmauchhof yon konzentrischen Schmauchringen umgeben. I m  
franzSsischen Schrifttum spricht man yon Kok~rdenbildung ~. Die 
Schmauchringe scheinen cine besondere Bedeutung ffir die SchuB- 
entfernung nicht zu haben. Bereehnungen, die H o l s t e n  ~ bier angestellt 
hat  (Beziehungen zum KMiber), werden wahrscheinlieh ffir die Praxis 
keine grol3e Bedeutung gewinnen. Praktisch wertvoll erseheinen mir 
abet  Grenzzahlen, die ungef~hr angeben, ~us welchen Entfernungen bei 
den einzelnen Waffenarten mit  bloBem Auge oder mit  ehemischen Mitteln 
Pulversehmauch wahrzunehmen ist. So wissen wir, dab man  bei auto- 
matisehen l~epetierpistolen der beiden iiblichen KMiber bei Sinoxid- 
munition und entsprechenden Munitionsarten auf hellem Tuch l~ulver- 
sehmauch bis zu einer Entfernung yon 3 0 - 4 0  em erkennen kann ~. 
Auch kann ich erw~hnen, dM~ einsehl~gige Untersuehungen yon Lobbes  5 

und zum Teil, auch yon mir mit  i~r durehgeffihrt worden sind. 
Beim Masehinengewehr und beim Karabiner  98 K war der Pulver- 
sehmauch bei der gleiehen Versuehsanordnung bis zu einer Entfernung 
yon 75--80 cm, bei der Masehinenpistole und bei der Pistole KM. 9 mm zu 
einer Entfernung yon 35--40 cm sichtb~r. Die Intensit~t  der Schmauchbil- 
dung h~ngt yore Waffentypus und vonde r  Munition ab. Schwarzpulver 
m~cht einen intensiven l~ulverschmauehhof, bei Benutzung yon Nitropul- 
ver mit  Queeksilberziindsatz war die Sehmauchbildung auff~llig gering. Seit 
der Verwendung yon :Flobertmunition, die Sinoxid als Treibmasse ent- 
h~lt und seit Verwendung yon Nitromunition mit einem Zfindsatz aus 
Sinoxid ist die Schmauehbildung wieder st~i~ker geworden. 

1 B.  Mueller, Dtsch. Z. geriehtl. Med. 28, 20! (1937); hier weiteres Sehrifttum. 
- -  F.  Mi~ller, Arch. Kriminol. 104, 142 (1939). 2 FranzSsisches Schrifttum fiber 
l%lverschmauch: Journ~e, Pi~deli~vre u. Sahib, Ann. M~d. l~g. etc. 13, 303 (1932). 
- -  Piedli~vre u. Simonin,  Ann. ~6d. l~g. ere. 9, 551 (1929). - -  Simonin,  Ann. 
M~d. l~g. etc. 8, 261 (1928). ~ Itolsten, Dtseh. Z. gerichtl. Med. 26, 389 (1936) 
u. ~8, 205 (1937). a B.  Mueller, 1. e. - -  F .  Mi~ller, 1. e. ~ Lobbes, Die N~h- 
sehuBzeiehen der Milit~rh~nd/euerw~ffen ~nf Grund einiger Versuehsschu~serien. 
In~ug.-Diss. Heidelberg 1940 (wird vorl~ufig nieht verSffentlieht). 
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Die Art der Entstehung der Pulvereinsprengungen ist bekannt. 
Neuere Untersuehnngen meiner Mit~rbeiter haben gezeigt, dab man bei 
Benutzung yon Sinoxidmunition die GrSl~e des Holes der Pulverein- 
sprengungen und ihre Anzahl wenn fiberhaupt, dann nur mit grSSter 
Vorsieht zur Bestimmung der SchuSentfernung benutzen k~nn. Die 
Einsprengungen sind hier vie] kleiner, vSllig ~morph und manehmal 
wieder so zahlreieh, dab ein fliel]ender ~bergang zum Pulversehmaueh 
entsteht 1. Beziiglieh der Milit~rwaffen mSchte ich bier mitteilen, dal~ 
wit Pulvereinsprengungen in Gestalt Yon runden Pl~ttchen bei Sehiissen 
aus der Pistole 08 vorfanden und zwar bis zu einer Entfernung yon 85 cm. 
Man h~t$e vermuten k6nnen, dal~ dies daran liegt, dab es sich hier noeh 
nieht um Sinoxidmunition gehandelt hat, die bek~nntlieh Blei enthi~lt. 
Doeh war die Bleibestimmung im Schmaueh deutlich positiv. Beim 
Gewehr 98 K und beim LMG haben meine Mitarbeiter und ieh nur un- 
eharakteristische Einsprengungen, im Gegensatz zu den yon M e i x n e r a  

geschilderten einschls Effahrungen des Weltkrieges gesehen. Die 
Bestrebungen yon M e i x n e r  und sparer yon K a r h a n  ~, aus der Form 
der Einsprengungen au~ die Gestalt der ]?ulve~pl~ttchen schliel~en zu 
kSnnen, diirften bei de r  gegenw~rtig benutzten Munition wohl nicht 
mehr durchfiihrbar sein. Es gibt aber gelegentlieh Ausnahmen. So sah 
ieh bei einer Nahsehul~serie aus einem MG deutliehe grol~e Einspren- 
gungen, der  Schmaueh erwies sieh ~ls bleifrei. 

Es l~Bt sich denken, da$ die Nahschui~verhs auch durch 
~ul~ere Einfliisse, wie Wind, ver~ndert werden k6nnten. Wit verdanken 
Loch te  a 'h ier f iber  Auskunft, der im G6ttinger Windkanal Untersuehungen 
vornahm. Nur erhebliche Windst~trken sind geeignet, Besehmauchung 
und Pulvereinsprengungen erheblieh zu ver~ndern. Mein Mitarbeiter 
B e u r e r  5 hat die Bleimenge des Sehmauehhofes untersucht ,  nachdem 
in einigen Serien Sehfisse nach oben, in anderen Serien senkrecht 
nach unten abgegeben worden waren: Nur unwesentliehe, aber konstante 
D]fferenzen sind bei diesen Intersuchungen zutage getreten. Die Be- 
arbeitung eines praktisehen Falles zwang reich zur Untersuehung der 
Frage, ob eine ~berlagerung des Sehul~objektes mit Schnee die Nah- 
schul~zeiehen beeinflul~t. Handelt  es sich um lockeren Schnee yon nicht 
allzu dicker Schicht, So wird er dutch die Pulvergase fortgeb!asen und 
beeinfluitt die NahschuBzeiehen nicht merklich. Fest gebackener nasser 
Sehnee dagegen beeintr~chtigt die Ausbildung der Nahsehul~zeichen 
erheblich 6 . 

Holsten, 1. c. B.  Mueller, 1. c. --- iT. Migler, 1. c. ~ Meixner,  Beitr. 
geriehtl. Med. 3, 145 (1919). 3 Karhan, Dtsch. Z. gerichtl. Med. ~l, 451 (1933). 

Lochte, Dtsch. Z. gerichtl, ivied. 9, 166 (1927). ~ Beure,:. Methodisehes zur 
Feststellung der Nahsehul~zeiehen. Inaug.-Diss~ Heidelberg 1940. ~ B.  Mueller, 
Beitr. gerichtl. Med. 15, 63 (1934). 
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Sind die N~hsehuBzeichen unsichtbar, z .B .  bei dunklem Textil- 
gewebe oder infolge Verschmutzung 0der Durchblutung, so besteht  
nach S c h w a r t z  und Bol ler  1 die M5gliehkeit, den Pulverschmauch 
durch Aufnahme im infraroten Licht ~ieder sichtbar zu machen. 
Trotzdem besteht in vielen F~llen die ~otwendigkeit  durch geeignete 
Methoden festzustel]en, dab es sich bier wirklich urn Pulverbestand- 
teile handelt. Allgemein durchgesetzt hat  sieh hierfiir zungchst die 
yon Kober  und Wel lens t e in  ~ angewandte, von J a n s c h  und M e i x n e r S  

und Ni lgpe  ~, sowie yon Ki~9per 5 fortgebildete Methode des N~eh- 
weises yon Nitraten und Nitri ten durch eine LSsung yon Diphenyl- 
amin in konzentrierter Sehwefelsgure, kurz genannt D.S.-Reaktion. 
Bei positivem Ausfal] t reten blaue Schlieren auf. Sind die Pulver- 
einsprengungen besonders grol], so kann man sic vom Textilgewebe 
oder yon der Hau t  mit  der Pinzette abnehmen und in die LSsung 
werfen. In  anderen F~llen k]opft man Textilgewebe aus und untersucht 
den herausfallenden Staub. Am besten hat  sieh nach meiner Auffas- 
sung jedoch die Abbiirstmethode yon H i l s c h e n z  s bewghrt. Die Anwen. 
dung der yon ibm angegebenen konzentrischen Pappseheiben ermSglicht 
es, in giirtelfSrmigen Zonen abzubiirsten und auf diese Weise zu 
ermitteln, welehe Entfernung die gefundenen Partikelchen yon der 
Sehul~Sffnung batten.  Die D.S.-Reaktion hat  den Iqachteil, dab sie 
nieht vSllig spezifisch ist. Wenn man aber an anderen Stellen des 
Gewebes Blindproben durchftihrt, und diese sind negativ, so kann 
man doch praktiseh mit  hinreiehender Sicherheit annehmen, dal] es 
sieh bei den auftretenden Sehlieren um Pulverpartikelchen gehandelt 
hat. Wenigstens h a t  s i ch  diese einfache Methode mit Reeht iiberall 
eingebiirgert, und auch jetzt  halte ich sie fiir die Methode der Wahl. 

Nun gibt es allerdings gewisse Umstgnde, die ihre Anwendung er- 
schwerten, wenn nicht unmSglich maehten.  Bei der Sehwarzpulver- und 
der alten Nitromunition war die D.S.-Probe positiv nur bei den Einspren- 
gungen, nicht beim Pulverschmauch. Bei Verwendung yon Sinoxid- 
munition ist sic jedoeh positiv aueh beim Pulverschmaueh; es handelt 
sich hier um das Bleisalz der Trinitroresoreinsgure. Wenn man be- 
sehossenes Gewebe biirstet, entstehen vielfach groBe Mengen kleinster 
Schlieren, die sehwer zu zghlen sind und bei denen man k a u m  wissen 
kann, ob es sich um Schmaueh oder Einsprengungen handelt. Der 
positive Ausfall zeigt abet  znm mindesten an, dal] sich an der abge- 
biirsteten Stelle Pulverbestandtei]e befinden, und such diese Fest- 

1 Sehwarz u. Boller, Arch. Krimino]. 96, 229 (1935). 2 Kober u. Wellen- 
stein, Z. Unters. N~hrgsmitt. usw. ~1, 544 (1911). 3 Jansch u. Meixner, Beitr. 
gerichtl, ivied. 3, 82 (1919), 4 iVippe, Vjschr. gerichtl. Med. 61, 204 (1921). 
5 Kipper:  Dtsch. Z. gerichtl. Med. 5, 193 (1925); 7, 60 (1926). ~ Hilschenz, 
Dtsch. Z. gerichtl, ivied. 14, 235 (1930). 
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stellung ist yon erheblichem Weft.  Wenn es sich aber um ein mit  Erde 
stark verschmutztes Textilgewebe oder um eine Durchblutung des Ge- 
webes hsndelt,  oder wenn es um den ~achweis yon Pulverbestandteilen 
in Wunden geht, dann versagt die D.S.-Reaktion. Man mul~te hier 
nach einem neuen Weg suchen. In  Frage kommt  die yon Goroncy 1 in 
unser Fach eingefiihrte Nitritre~ktion mit  Lunges l~esgens und weiterhin 
einen Bleinachweis mit  Dithizon, den Holsten 2 in die gerichtliche Medizin 
eingefiihrt hat. Die Dithizonreaktion k o m m t  natiirlich nur dsnn in 
Frage, wenn es sich um bleihaltige Munition, also Sinoxidmunition 
handelt. Bei beiden Nachweissrten mfissen Teile des Gewebes heraus- 
geschnitten und nach besonderen Methoden, auf die ich hier nicht ein- 
gehen will, zur Anwendung der l~eaktion vorbereitet  werden. Beide 
l~eaktionsarten sind subtil, es ist griindliche Einarbeitung und sauberes 
Vorgehen erfordertich. Sic kSnnen aber beide auch yon dem chemisch 
nicht Vorgebildeten erlernt werden. Die Nitri treaktion mit  Lunges 

~eagens hat  den Nachteil, da~ man nicht quant i ta t iv  arbeiten kann. 
Is t  die Leerprobe positiv, und das ist sie bei der Empfindlichkeit der 
Reskt ion und dem h~ufigen Vorkommen yon Nitri ten 5fret, so k o m m t  
sic zur Anwendung beim Schul~feld nicht mehr recht in Frage. Au[ter- 
dem ist der Schmutzsaum gleichfalls nitrithaltig, er darf nicht mit- 
untersucht werden. Die DithJozonreaktion hat  den Vorteil, dal~ sie 
ohne weiteres bei Anwendung der Ausschiittelungsmethode e i n  grob 
quantitst ives,  bei Anstellung yon colorimetrischen Methoden auch ein 
genaues quantitatives Arbeiten ermOglicht. Man ksnn  die Reakt ion 
also such snstellen, wenn die Blindprobe ein positives Resultat  ergibt. 
Die Differenz zur Ausschiittelungszahl der Blindproben unter Voraus- 
setzung gleich groI~er untersuchter Mengen mul3 allerdings mindestens 
3 betragen, wenn man mit  geniigender Sicherheit das Vorhandensein 
yon Pulverbestandteilen diagnostizieren will (B. Mueller und Bross- 

manna). Die Anwendung der Technik macht  jedoch gewisse Schwie- 
rigkeiten,.wenn es sich um Bleigeschosse handelt,  denn hier ist selbst- 
verst~ndlich die Reakt ion in der n~chsten Umgebung der Einschiisse 
such bei Fernschiissen positiv. Aber Schu]verletzungen durch Blei- 
gcschosse sind ja heutzutage nicht mehr sonderlich h~ufig. Bezfiglich 
der Vorbereitung der Dithizonreaktion sei noch gesagt, dab man nach 
MSglichkeit durch Abrauchen durch Salpeters~ure vorbereiten soll; 
ist man  genStigt zu verasehen (das ist manchmal  unvermeidlich), 

1 Goroncy, Dtsch. Z. gerichtl. Med. 11, 482 (1928). - -  Ferner: Lochte u. Wilcke, 
Dtsch. Z. gerichtl. Med. 14, 26 (1930). 2 Hotsten, Dtsch. Z. gerichtl. Med. 
~6, 389 (1936); 28, 205 (1937). - -  Ferner: Bvi~ning u. Schnettka, Arch. Kriminol. 

�9 l@l, 81 (1937)-  Chemik.-Ztg 1937, 8 2 7 . -  B. Mueller, Dtsch. Z. gerichtl. Med. 
28, 198 (1937). ~ B. Mueller u. Brossmann, Dtsch. Z. gerichtl. Med. 32, 316 
(1939/1940). 
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so geht nach der Ansicht yon M a y e r  1 und nach Feststellungen, die 
neuerdings Beurer  2 gemacht  hat,  ein Tell des Bleis verloren. Man muB 
sehen, dab die Temloeratur nicht fiber 500 ~ steigt oder unter Luft- 
abschlul~ veraschen. 3/[it der yon Schmid t  3 angegebenen Kaliumkupfer-  
bleinitritreaktion haben wit naeh Ergebnissen meines Doktoranden 
Z i m p e l  ~ keine besonders guten Erfahrungen gemacht.  Vor allen Dingen 
ist eine quanti tat ive Auswertung nicht mSglieh. 

Holsten,  und naeh einer verfeinerten Teehnik spgterhin Elbel ~ haben 
noeh versneht, nahere Beziehungen zwischen dem Bleigehalt  des 
Schmauches und der SchuBentfernung herzustellen. Diese 13eziehungen 
bestehen zweifellos; ob sie aber jemals so gesetzm~iBig ermittelt  werden 
k6nnen, dab man unter  Berfieksiehtigung aller mSglicher Fehlerquellen 
durch die Bleibestimmung allein die SehuBentfernung ermiiteln kann,  
lasse ieh dahingestellt. Das soll natfirlieh nicht hindern, dab weiterhin 
Untersuehungen nach dieser Richtung hin vorgenommen werden. 

Von weiteren Indizien zur l~'eststellung der SehuBentfernung kommen 
noeh in Frage der Naehweis von Papierte i lchen am SchuBfeld, die aus der 
Patrone stammen,  der Nachweis yon Eisentei lchen aus dem Lauf nnd ins- 
besondere der Nachweis yon Kup/er te i lehen  infolge Absprengung yon der 
Kupferpatronenhfilse. Gr6Bere Bedeutung seheint bei den heutigen Waffen 
nur der Knpfernaehweis zu haben: lJber seine Technik wurde sehon be- 
riehtet. Die l~eaktionen kSnnen bei Verwendung yon automatisehen l~e- 
petierpistolen noeh positiv sein bis zu einer Entfernung yon 12--15 cm 6. 

Besonderer Besprechung bedfirfen noch die Sehfisse mit  angesetzter 

Mi indung .  Zun/~ehst ist die SehuBSffnung in den meisten F/illen nieht 
rund, sondern aufgeplatzt. Meist ist die Platzung strahlenartig, in 
selteneren F/illen finder man  auch nur eine einzige ziemlich geradlinig 
verlaufende Platzwunde, so dab man gar nicht ohne weiteres sagen kann, 
dab es sieh hier um eine SehuBverletzung handelt. Ein soleher, gliiek- 
licherweise sehr sehnell entdeekter I r r t um ist mir selbst unterlaufen, 
als ieh als junger Assistent yon tier pathologischen Anatomie zur ge- 
richtlichen Medizin fibergegangen war und bier meine erste Sektion 
machte. Solehe Irrtf imer diirfen nicht vorkommen,  sie sind aber ver- 
standlieh, denn wir linden bei Schfissen mit  angesetzter Miindung 
/~uBerlich mitunter  weder Pulversehmaueh noeh Einsprengungen. Wir 
finden vielmehr den Pulversehmaueh zwischen Hau t  und Knoehen ix 

1 Mayer, Wechselrede zu Vortrag B. Mueller u. Brossmann, 1. c. 2 Beurer, 
.Methodisehes zur Feststellung der NahschuBzeiohen. Inaug.-Diss. Heidelberg 1940. 
3 Schmidt, Dtseh. Z. geriehtl. Med. 18, 353 (1932). ~ Zimpd,  Zur Teehnik des 
Mikrobleinaehweises im SehuBfeld. Inaug.-Diss. Heidelberg 1940. 5 Elbel: Verh. 
I. internat. Kongr. gerichtl, u. soz. Med. Bonn 1938, 118. 6 Buhtz, Dtseh. Z. 
gerichtl. Med. 18, 609 (1932). --Fritz,  Dtseh. Z. geriehtl. Med. 23, 289 (1934).-  
Erhardt, D~sch. Z. gerichtl. Med. 30; 235 (1938). - -  Schmidt, Dtsch. Z. geriehtl. 
Med. 18, 353 (1932). - -  Pi~eli~vre u. Simonin, Ann. M6d. l~g. etc. 9, 548 (1929). 
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der hier entstehenden Schmauehh6hle oder zwischen Knochen und harter  
Hirnhaut  oder auch im weiteren Verlauf des SchuBkanals. Wenn der 
SchuBkanal sehr s tark durchblutet  ist, kann der Pulversehmauch auch 
so fiberdeekt werden, dab man  ihn nicht sieht. Man muB dann histolo- 
gisch untersuehen, oder, wenn es notwendig ist, die Reakt ion mit  
L u n g e s  Reagens oder mit  Dithizon anstellen. Wenn man den Pulver- 
schmauch ~ul~erlich sieht, dann handelt  es sich, wie N i p p e  1 angegeben 
hat,  um einen ziemlich schmalen, 5--10 m m  breiten Saum, der schaff 
konturiert  ist. Werkgar tner~  hat  uns auBerdem auf die Stanzverletzungen 
aufmerksam gemacht,  die dutch den Abdruck der Lanfmfindung ent- 
stehen. Sie brauchen aber durchaus nieht immer da zu sein; wie Walcher  a 

ausgeffihrt hat,  kann  man  sie besser sichtbar maehen, wenn man den 
EinsehuB ins Wasser legt. Dies wh'd man  natfirlich nur tun, wenn an 
der Schul~6ffnung nieht weitere Untersuehungen vorzunehmen sind. 

Die in der Hau t  beschriebene Platzwirkung beobachten wit bei Gewehr- 
schiissen nicht nur be i  Schfissen gegen den Seh~del, sondern aueh bei 
Sehfissen gegen andere Hauttei le  und aueh in den dariiberliegenden 
Kleidern. Bei I~ahschfissen mit  Infanteriegewehren mit  angesetzter 
Miindung reiBen die Kleider nach allen 4 Seiten 10 und 20 em welt auf 
und auch bei Schfissen aus etwas gr6Beren Entfernungen kSnnen wir 
noeh Platzwunden an Textilstoffen bis zu einer Entfernung yon 10 cm 
bekommen,  wie die Untersuehungen meines Doktoranden Lobbes 4 

lehren. Die Verhaltnisse sind hier nicht immer ganz einhe~tlieh, sie 
gelten nur fiir ~'ronta]schiisse. Bei Sehragschiissen h6r t  nach meinen 
eigenen Ergebnissen ein Aufplatzen des auf einem 0,5 em dieken Zell- 
stoffunter]age gelegten Textilgewebes schon bei einer Entfernung von 
5 em auf. Diese Platzwirkungen beim EinschuB bringen einen Unkun- 
digen in Gefahr, hier einen Aussehu$ anzunehmen. 

Bei der Bearbeitung tines praktisehen milit~rischen Falles habe ich 
mieh vor einigen Tagen auch dami~ besch~ftigen mfissen, ob ein loser 
herabh~ngender Stoff, z. B. ein welter ~rmel ,  der einen besonders diinnen 
Un te ra rm umgib$, bei I~ahschfissen aus Infanteriegewehren dig Ark der 
Nahsehuitzeichen beeinflul~t. Dies war naeh meinen bisherigen Er- 
gebnissen nicht der Fall. Der Pulversehmaueh hat te  das gleiehe Aus- 
sehen. Die Zerreil~wirkung bei l~ahschfissen war eher gr6$er als kleiner. 

Bei Gewehrnahschiissen auf den Kopf  werden die bekannten hydro- 
dynamischen Sprengwirkungen erzielt. Ich verweise auf die Studien 
yon K r 6 n l e i n  5, v. S c h j e r n i n g  ~ und F r a n z  7. Der Sch~del platzt  auf, das 

1 Nippe ,  ~rztl. Sachverst.ztg 1923, 85. 2 Werkgartner, Beitr. gerichtl. 
Meal. G, 148 (1924) - -  Dtsch. Z. gerichth Med. 11, 154 (1928). a Walcher, Arch. 
Kr~minol. 90, 16 (1932). 4 Lobbes, 1. c. 5 Kroenlein, Beitr. klin. Chir. 1899. 
6 v. Schjerning' zit. nach Franz. ~ Franz, Dtsch. Mil.arzt 193~, 145, bier weiteres 
Schrifttum fiber Sprengwirkung. 
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Gehirn liegt neben der Leiehe. Der Unkundige denkt zuers~ gar nicht 
an die MSglichkei~, dal~ es sich hier um eine SehuBverletzung handeln 
kSnnte. Die reichen Erfahrungen, die P a n n i n g  1 in der letzten Zeit 
sammeln konnte, gehen dahin, dab man bei genauer Untersuchung des 
Seh~dels doch noeh Stellen finder, an denen Teile der charakteristiseh 
ausgebrochenen Einschui3stelle zu erkennen sind. Manehmal mag es 
auch notwendig sein, rSntgenologiseh nach GesehoBsplittern zu suchen. 

Bei der Feststellung yon Schfissen mit angesetzter Mfindung sind 
noch besonders die Ergebnisse yon Bri~ning und Wiethold 2 zu erw~hnen, 
naeh denen man in den meisten F~llen im Lauf der Waffe Blur ul~d 
gegebenenfalls Gehirnteile auffinden kann. 

Bei Verletzungen durch Schrotgewehre kann zum Ersehie~en der Ent- 
fernung aueh die GrSl~e des Streuungskegels der Schrote mit Erfolg 
benutzt werden. Insbesondere haben hier aueh Grenzwerte eine Be- 
deu~ung. Man wird ermitteln kSnnen, bis zu welcher Entfernung die 
Schrote noch geschlossen auf das Sehul~objekt einschlagen, bis zu welcher 
Entfernung einzelne Sehrote einzeln einschlagen, w~hrend die meisten 
noeh gesehlossen einsehlagen und bis zu weleher Entfernung ein ge- 
sehlossener Einschlag nieht mehr stattfindet. Diese Entfernungen sind 
fiir eine Anzahl yon Sehrotgewehren im Jahre 1933 yon H e y d  a er- 
schossen worden. Bei Stichproben im Jahre 1938 habe ich allerdings 
den Eindruek gewonnen, dal~ die Verh~ltnisse bei moderner Munition 
unders geworden sind. Die Sehrotkugeln bleiben noeh l~nger beisammen 
~ls bei den yon H e y d  ~ benutzten Muifitionsarten. Sehr wichtig k5nnen 
noch die Feststellungen yon Hesse ~ sein, nach denen einzelne Schrot- 
kugeln ganz abartige Wege nehmen kSnnen. Sie fliegen naeh der Seite 
oder  umgehen mitunter  das Sehul~objekt und sehlagen hinter ihm ein. 
Man ffihrt dies darauf zurfick, dab sie im Fluge gegeneinander prallen 
und auf diese Weise die Richtung g~nzlich ~ndern kSnnen. 

Der Verlauf des Schul~kanals kann Anhaltspunkte bieten fiir die 
Ermibtlung des Standortes des Schfitzen. t i ler ist Voraussetzung, dal3 
man die KSrperhaltung des Verletzten im Augenblick der Verletzung 
kennt. Manehmal ist diese gut zu rekonstruieren, wenn der Sehul~ in 
die Wand des Zimmers oder in einen Baum gegangen ist. Merkel~ und 
Schneider  ~ haben einsehl~gige Feststellungen gemacht. Der Schu~kanal 
kann ferner bei der Untersuehung der Frage TStung oder Selbstmord 
dariiber Auskunft geben, ob der Verstorbene sieh die Verletzung fiber- 

1 Panning: Dtsch. Mil. Arzt 1939, S. 89. ~ Bri~ning u. Wiethold, Dtsch. 
Z. gerichtl. Med. 23, 71 (1934). 3 Heyd, l~ber das Verhalten der NahschuB- 
zeichen und der Streuung der Schrotk5rner bei Schrotflintenschiissen. Inaug.- 
Diss. Miinchen 1934. 4 Hesse, Dtsch. Z. gerich~l. Med. 2, 433 (1923). 5 Merkel, 
Dtsch. Z. gerichtl. IVied. 2@, 332 (1933). 6 Schneider, Dtsch. Z. gerichtl. Med. 
32, 333 (1939/1940). Ferner: Win~ler, Dtsch. Z. gerichtl. Med. 3~, 329 (1939 
his 1940). 

Z. f. d. ges. Gerichtl. 5Iedizin. 34. Bd. 9 
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haupt  beibringen konnte. Zur Feststellung der Richtung des SchulL 
kanals bei Durchschfissen ist es notwendig, die Entfernung des Ein- 
schusses und des Aussehusses yon der FuBsohle zu messen. Ich be- 
grfiBe es sehr, dab eine einsehl/igige Bestimmung in die l%eichssektions- 
vorschriften aufgenommen werden wird. Handelt  es sich um glatte 
Durehschfisse, so Wird man zungchst unterstellen kSrmen, da~ der Sehul~: 
kanal geradlinig verlief. Bei Seh/idelsteckschfissen ist man manehmal 
versueht, den SchuBwinkel in Zusammenhang zu bringen mit der Art 
der Aussprengung des SehuBkanals innerhalb des Knoehens. R . M .  
Mayer 1 hat abet mit l%eeht dargetan, dab bei Schr/~gsehfissen beim 
Durchbohren des Geschosses dutch den Knoehen Ablenkungen statt- 
linden. Weiterhin sind bei Steckschfissen gewisse Schliisse fiber den 
Schu[~winkel mSglich bei Untersuehung des Schfirfsaumes und des 
Pulversehmauchhofes. Der Schfirfsuum ist bei Schr/~gsehiissen oval. 
Genauere Untersuehungen, ob in solehen F/illen der Schfirfsaum an 
beiden Polen gleichmgl~ig breit ist, oder ob bier Differenzen entstehen 
kSnnen, fehlen bisher. Das gleiche gilt uueh ffir den Sehmutzring. D a -  
gegen hat in jfingster Zeit Elbel ~ Untersuehungen fiber die Gestalt des 
Pulversehmauchhofes bei Sehr~igschfissen angestellt. Er  kam zu dem 
l~esultat, dal3 bei sehr sehr~gen Sehfissen, also angen~herten Tangential- 
schiissen, die gr5Gere Breite der Pulverbeschmauchung auf der waffen- 
nahen Seite liegt. Bei allen anderen Sehri~gschfissen scheint die Gestalt 
des Schmauches abhgngig zu seinvon der Lanfl/inge der verwandten Waffe. 
Bei kurzlis warren seheint der Sehmaueh gegen die SehuBriehtung 
ausgezogen zu sein, bei langl~ufigen Waffen mehr in der SehuBriehtung. 

Es ist unsere Aufgabe, naeh MSglichkeit auch etwas fiber die Art  

der benutzten Wa]]e auszusagen. Da sehon das Gesehol~ gewisse I~fiek= 
schlfisse erlaubt, wird mit l%eeht gefordert, dab es bei gerichtlichen 
Sektionen gefunden wird. Dies ist, wie wir wissen, manchmal nieht leicht. 
Unter Umstgnden bleibt niehts anderes fibrig, als Leiehenteile zu ent- 
fernen und das GeschoB in seiner Lage zun/ichst einmal durch RSntgen- 
untersuehung festzusteUen, l~icht immer kommt man hier mit einer 
Durchleuchtung aus. Naeh Durchleuchtung eines Gehirns und in einem 
anderen Falle eines herausgenommenen Teiles der  Wirbels~ule erhielt 
ich yore RSntgeninstitut zun/s einen negativen Bescheid. Ich muBte 
daher die JustizbehSrde bitten, die Bestattung der Leiche noch auf- 
zuschieben, da das Auffinden des Gesehosses yon Wichtigkeit war. 
Einige Stunden sp/iter erhiel t  ich die I~aehricht, due das GeschoB auf 
dem photographischen l%5ntgenfilm gefunden sei. Bei Suehen  nach 
Gesehossen ist im fibrigen auch an die MSglichkeit einer GeschoBembolie 
zu denken. 

1 R.M.  Mayer, Dtsch. Z. gerichtl. Med. 18, 419 (1932). 2 Elbd, I)tsch. 
Z. gerichtl. Med. 32, 165 (1939/1940). 
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Handel t  es sich bei dem gefundenen Gesehog um eine runde Blei- 
kugel, so wird es sieh wohl um einen Sehufi mit  einem Terzerol gehandel t  
haben.  Finder  m a n  ein kegelf6rmiges Bleigesehog, so k o m m t  in erster 
Linie ein Trommelrevolver  in Frage. Finder man  ein Mantelgeschog, 
so wird man  an eine gezogene Waffe und  insbesondere an  eine auto-  
matisehe gepet ierpis tole  denken. Es ist aueh Aufgabe des medizinisehen 
Sachverstgndigen,  das Kaliber  des aufgefundenen Gesehosses festzu- 
stellen, denn dann  weig die Polizei oder Just izbeh6rde bereits einiges 
fiber die benutz te  Waffe. I s t  das Gesehog deformiert,  so wir.d man  
natiirlieh bei der Kal iberbes t immung vorsiehtig sein mfissen. 

Bei Schfissen aus Gewehren finder man  hier und da zersplit terte 
Gesehosse. Wir  wissen jetzt ,  dag es sieh hier durehaus nicht  immer  
um ein Dum-Dum-Gesehog  zu handeln  braueht .  Der Mantel  des Ge- 
sehosses k a n n  beim Streifen yon  Knochentei len aufreigen, das zentrale 
Blei t r i t t  aus. Bei Stragenkgmlofen beobaehten  w i r e s  nieht  selten, dab 
ablorallende Gesehosse Passanten  treffen, dab diese Gesehosse um-  
gekehrt  oder schr~g eindringen, oder dab beim Auftreffen auf eine 
Mauer die Spitze verloren ging; in diesen Fgllen yon  Gellerschiissen t r i t t  
Blei aus, und  es ents tehen riesige ZerstSrungen des K6rpers.  M e i x n e r  
und Werlcgartner I haben  auf diese Verh~ltnisse aufmerksam gemaeht .  
Erhal tensein der Geschogsl0itze sehliegt die Verwendung eines Dum-  
Dum-Gesehosses aus, Vorfinden eines blumenkelehart ig aufgebogenen 
Mantels mit  erhal tenem Bodenring (sogenannte Mante l sp inde l )  beweist 
im allgemeinen die Verwendung eines Dum-Dum-Geschosses.  Weitere 
Hinweise fiir die mi tun te r  sehr sehwierige Diagnose der Verfeuerung 
eines Dum-Dum-Geschosses  ergeben sieh aus den eingehenden, im Welt-  
kriege durehgefi ihrten experimentellen Untersuchungen yon  ThSle ~. 

Dag  ein gut  erhaltenes GesehoB und  ebenso aueh die Patronenhfi lse 
wiehtige Feststel lungen fiber die Ar t  der Waffe erlaubt,  ist uns allen 
bekannt .  Koclcel, Raes t rup ,  Pie trus lcy  und F r i t z  aus unseren Reihen  
und  vor allen Dingen Mezger,  Heess ,  Haslacher,  Weizeneclcer aus der  
ge ihe  der Chemiker und  Kriminal is ten haben  sieh erfolgreieh mit  diesen 
Fragen  besch~ftigt. Auf Einzelheiten k a n n  ich bier nieht  eingehen 3. 

1 Meixner u. Werlcgartner, Bei~r. gerichtl. Med. 7, 32 (1928). 2 ThOle, 
Ver6ff. a. d, Geb. tIeeres-San.-Wesens, I-I. ll0, S. 147 (1939). a Koclcd, Fest- 
schrift zur Er6ffnung des Instituts ffir gerichtliche Medizin. Leipzig 1905. S. 49. 
- -  _Kra]t, Arch. Kriminol. 87, 132 (1930); bier gute Schriit~umsfibersicht. - -  Mezger, 
Dtsch. Z. gerichtl. Med, 13, 377 (1929). - -  2]lezger u. Heess, Arch. Kriminol. 93, 
117 (1933). - -  Mezger, Hees u. Haslacher, Arch. I(~riminol. 89, 3 (1921). - -  B. Mueller, 
Dtsch. Z. gerichtl. Ned. ~1, 190 (1933). - -  Pietrusl~y, Dtsch. Z. gerichtL Med. 18, 
350 (1932). - -  Fritz, Arch. Kriminol. 98, 17 (1936). - -  tlaestrup, Dtsch. Z. gerichtl, 
Med. 7, 243 (1926). - -  Waizenegger, Arch. Kriminol. ~9, 10 (1926). - -  S6dermann. 
Rev. internat. Criminalist. 5, 90 (1932). - -  Schwarzacher, Dtsch. Z. gerichtl. Med. 
13, 226 (1929). - -  Schrader, Arch. Kriminol. 81(, 244 (1930). 

9* 
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Der Fundor t  der Patronenhfilse ermSglicht Riiekschliisse fiber den 
Standort  des Schfitzen. Man mug vorher festzuste]len suchen, naeh 
welcher Seite und wie weir die betreffende Waffe die Patronenhfilse 
auswirft  und man  mul~ sich vor Mlen Dingen fiberzeugen, ob sie nicht 
infolge Abschfissigkeit des Bodens weitergerollt sein kann. Wurde mit  
alter Munition geschossen, so kann naeh Walcher 1 der Standort des 
Schfitzen manchmal  auch so ermittelt  werden, daI~ man den F u g -  
bodenstaub auf herabgefallene Pulverteilchen untersucht. Man wird 
gelegentlich auch an die MSglichkeit yon Sehfissen aus der Tasehe 
denken mfissen. Untersuchung des Futters  der Tasehe liefert nach den 
:Feststellungen yon Weyrich~ Anhaltspunkte nicht allein ffir die Tat- 
saehe, dag aus der Tasehe geschossen wurde, sondern auch ffir die Art  
der Waffe. 

Auch wenn GeschoB und Patronenhfilse nicht vorhanden sind, sind 
gelegentlich l~fickschlfisse fiber die Waffe mSglich. Finder man erheb- 
liche Versengungserscheinungen, so wird es sieh wohl um einen Schug 
mit  Schwarzpulvermunition gehandelt haben. Findet man im Pulver- 
schmaueh kleine metallisch gl~nzende KSrnchen und weist man bier 
mit  der von Lochte ~ angegebenen Queeksilberjodidreaktion Queck- 
silber naeh, so weig man, dab die Munition Knallqueeksilber enthielt. 
Gelingt der Bleinaehweis im Pulverschmauch, so kann man einen Sehug 
mit  Sinoxidmunition diagnostizieren. Weist man  naeh Porta  4 Sehwefe] 
nach, so hat  es sich um Sehwarzpulver gehandelt. 

Bekanntlieh mug man bei Rficksehlfissen fiber das Kaliber des Ge- 
schosses bei Untersuchung der EinschugSffnung in der Hau t  sehr vor- 
sichtig sein. Manchmal kommt  man den wirkliehen Verhgltnissen am 
ngchsten, wenn man  den Durchmesser des Schfirfringes feststel]t. Bei 
Sch~delsehfissen besteht  oft ein Migverhgltnis zwischen dem Kaliber 
und der GrSge der SchuBSffnung. Sie ist bei Bleigeschossen infolge 
der Stauchung oft grSger, bei Mante]geschossen infolge Elastizit~t des 
Knochens oft kleiner 5. 

Bei Bespreehung der Frage, Mord,  Selbstmord oder Ungliiclcs/all mul~ 
ich yon grunds~tzlichen ErSrterungen absehen und mich auf die t a t -  
s~chliehen Feststellungen des neuen Sehrifttums beschr~nken. Finder 
sich die Waffe nieht beim Toten, so ist dies natfirlich auff~llig. Wir 
wissen aber, dub ~uch der Sehwerverletzte mitunter  noch die Zeit hat,  
die Waffe zu entfernen. Manchma] werden hierzu Kunstgriffe gebraucht. 
So ersehog sich ein Student uuf einer Brficke, nachdem er vorher die 
Waffe mit  einem Eisenstfick beschwert hatte,  das er an einem Faden 

1 Walcher, Arch. Kriminol. 9@, 138 (1932). 2 Weyrich, Dtsch. Z. gerichtl. 
Med. 29, 250 (1938). 3 Siehe Handbueh der gerichtss und polizeiarzt- 
lichen Technik. Wiesbaden 1913. ~ Porta, Dtsch. Z. gerichtl. 5/Ied. 1~, 237 
(1931). ~ Fritz, KriminMistik 13, 173 (1939). 
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befestigt fiber das Brfickengel~nder legte. Die Waffe fiel in den Fluid. 
Man wird bei Benutzung automatischer Repetierpistolen aueh nieht 
ohne weiteres die MSglichkeit ausschlieBen kSnnen, sieh mehrere Schiisse 
in das Herz oder in den Kopf  beizubringen. Eine einsehl~igige Mit- 
teilung aus letzter Zeit verdanken wir R i z z a t t i  1. Wir sind ferner gewohnt, 
bei der Untersuchung sorgfi~ltig auf die Hs der Leiehe zu aehten. 
Leider kommt  es noeh immer hier und da vor, dal~ sie vor Eintreffen 
des Sachversti~ndigen ges~ubert werden. Blutspritzer, n i c h t  ver- 
wischtes Blut  an der Schul~hand sprechen fiir einen Selbstmord. Das 
gleiche gilt ffir feinste Knochensplitter,  die vom Sch~idel s tammen und 
in der Hau t  der SehuBhand stecken bleiben, worauf W e r k g a r t n e r  2 

hingewiesen hat.  Pulverschmauch an der SehuBhand spricht gleichfalls 
ffir einen Selbstmord. Er  finder sich haupts~ehlieh bei Tromme]- 
revolvern mit  brei tem Spalt und, was  nach meinen Feststellungen das 
Wiehtigste zu sein scheint, wenn in der Trommel ein besonderes Lager 
fiir den Patronenhfilsenboden nicht vorhanden ist 3 Wird bei Selbst- 
mordschiissen mit  Trommelrevolvern atypisch mit  dem Daumen ab- 
gezogen, so entsteht  auch bei schlechten Waffen manchmal  keine Be- 
schmauchung, selbst dann nicht, wenn der Schul~ wie ich einmal erlebt 
habe, unter der Bettdecke abgegeben wurde. Bei automatisehen Repe-  
tierpistolen sehen wir Pulversehmauch an der Schul~hand meist nicht, 
an der anderen Hand  nur bei atypiscber 'Waffenhaltung, z .B.  dann, 
wenn die andere Hand  zur Unterstfitzung fiber die Waffe gelegt wird, 
so dab d e r  aus der Kam m er  tretende Schmaueh sich an den Fingern 
niedersehli~gt. S c h w a r z  ~ verdanken wit die Feststellung, dal~ Bestand- 
teile von Zigarettenrauch an den Fingern eine positive D.S.-Reaktion 
ergeben. Wir l inden weiterhin an der Sehul~hand gelegentlieh Ver- 
letzungen an der Schwimmhaut  zwischen Daumen und Zeigefinger, 
z. B. dann, wenn eine groBe Hand  eine sehr kleine automatisehe Repe- 
tierpistole umschliel~t und die zurfiekgleitende Kammer  gegen die 
Schwimmhaut  st61~t. Wird beim Hal ten der Waffe die linke Hand  zu 
Hilfe genommen, so kann die zurfiekgehende Kammer  Verletzungen 
auch an dieser Hand  verursachen, wie ieh beobaehtet  babe. 

Liegt die Waffe in der Hand  des Toten, so spricht dies nach unserel) 
Erfahrungen aus bekannten Griinden mehr fiir Selbstmord. Dies:darf 
aber nicht zum Dogma werden. Ersehiel~t sich jemand im Liegen oder 
beim Sitzen am Schreibtisch, so kann natfirlich zufitllig auch die Waffe 
in der Hand  liegen bleiben. 

Wir wissen welter, dal3 der Selbstm6rder nicht gerne dutch die Kleider 
schiel~t. Einmal  habe ieh sogar glaubhaft  machen k6nnen, dab Frauen 

x t~izzatti, Arch. Antrop. crimin. 58, 558 (1938). ~ Werkgartner, Beitr. ge- 
richtl. Med. 6, 148 (1924) u. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 11, 154 (1928). 3 ~ .  Mueller ,  
Dtsch. Z. gerichtl. Med. 27, 149 (1936). a Schwarz,  Arch, Kriminol. 91,159 (1932). 
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mi t  den friiher modernen ,  auf der rechten Kopfseite sitzenden Htiten 
aus diesem Grunde nieht gerne in die rechte Schl~fe schieBen, sondern 
die Stirn oder die linke Schls bevorzugen 1. W e i m a n n  ~ hat  mit  Recht 
darauf hingewiesen, dab der SelbstmSrder, der im Affekt handelt, auch 
dureh die Kleider schiel~t, und dab Frauen, die sich ins I terz sehieBen, 
manchmal  Scheu haben ,  die tterzgegend frei zu maehen. 

Bei Entscheidung der Frage Selbstmord durch GewehrschuB oder 
Unglficksfall sind genaue Rekonstruktionen erforderlich. Es ist un- 
erl~Blieh, dab man  an der Leiehe die L~nge der Arme, vielleicht auch die 
SitzhShe feststellt. UnterlaBt man  dies, so ergeben sieh spaterhin Fehler- 
quellen, die sich rgchen kSnnen. Liegen geeignete MaBe nieht vor, so 
kSnnen manehmal  die Kleider des Verstorbenen ungefghre Anhalts- 
punkte  bieten, am besten werden aber die Versuche an der Leiche 
selbst durchgeffihrt, tIinzuziehung yon Saehverstandigen anderer 
Berufsgruppen ist bei derartigen gekonstrukt ionen manehmal  erforder- 
lich. Ich verweise auf das ausgedehnte kasuistisehe Schrifttum. Eine 
gewisse Komplikat ion t r i t t  manchmal  dadurch auf, dab die Staats- 
anwaltschaft bei der Entseheidung der Frage Ungliicksfall durch 
eigene Sehuld oder Selbstmord nieht mitwirkt,  da ja eine strafbare 
Handlung keinesfalls Yorliegen kann. Naeh meinen Erfahrungen 
stellen sich hier die Staatsanws verschieden ein. I m  oberlandes- 
gerichtsbezirk Karlsruhe habe ieh vielfaeh die Ansicht gehSrt, dab es 
auch Aufgabe der Staatsanwaltschaft  sei, sp~tere langatmige Prozesse 
zwisehen den AngehSrigen und Versieherungsgesellsehaften zu vermeiden 
oder abzukfirzen. Aus diesem Grunde entschlieBt sieh die Staats- 
anwaltschaft  oft, die Ermit t lungen fortzuffihren und eingehende Unter- 
suchungen zu veranlassen. Aber nicht immer finder man diese Auf- 
fassung. Vielleicht k6nnen wir naehher aus berufenerem Munde etwas 
darfiber h6ren. 

In  letzter Zeit wird der bekannte ErlaB des l~eiehsfiihrers SS und 
Chefs der deutschen Polizei fiber die Aufgaben des krimina]teehnischen 
Inst i tutes  in Berlin s yon den kleineren Kriminalpolizeistellen manchmal  
so ausgelegt, dal~ die Waffe dem sachverst~ndigen Arzt i iberhaupt nicht 
in die Hand  gegeben werden darf. Erst  bei nachdrficklieher Anforde- 
rung dutch Vermitt lung der Staatsanwaltsehaft  wird sie dann vor- 
gelegt. Diese Auslegung des Erlasses ist sieherlich falseh, denn dadureh 
wfirde ja die Feststellung der Wahrheit  verzSgert, wenn nicht fiberhaupt 
unm6glich gemacht  werden. DaB man die Waffe bei der Sek~ion und 

1 B.  Mueller, Arch. Kriminol. 93, 52 (1933). ~ We~mann, Arch. Xriminol. 
93, 109 (1933). - -  Weiteres Schrif~tum: Merkel, Dtsch. Z. gerichtl. ~ed. 20, 332 
(1933). - -  v. Neureiter, Dtsch. Z. gerichtl. IVied. 1, 638 (1922). - -  ~Vi1~pe, Arch. 
Xriminol. 101,223 (1937). - -  Pietrusky,  Arch. Kriminol. 99, 21 (1936). - -  Schmidt,  
Arch. Krimino]. 85, 115 (1929). - -  Raestrup, Dtsch. Z. gericht]. Med. 26, 26 (1936). 
3 Minist.bl. Minist. Inn. |939, Ausg. A; Sp. 556. 
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am Tator t  braucht, ist ja aus diesen Ausfiihrungen hervorgegangen. 
Bei der Zusammenarbeit mit grSBeren K_riminalpolizeistellen und Krimi- 
nalpolizeileitstellen sind diese Sehwierigkeiten niemals aufgetreten. 
Vielleieht k6nnten die untergeordneten Stellen gelegen~lieh en~sprechend 
verst~ndigt werden. Die Beffirehtung, dab mit der Waffe etwas gesehieht, 
was die sp/~tere Untersuehung ersehwert, besteht bei einem gefibten 
gerichts/s Gutachter nieht. 

U~oerhaupt handelt es sieh bei der Untersuehung yon SchuBver- 
letzungen um ein Gebiet, bei der eine kameradschaftliche Zusammen- 
arbeit zwisehen Arzt, spezialistischem Gerichtsarzt, praktisehem 
Kriminalisten, Waffentechniker und l~echtswahrer ganz besonders 
erforderlieh ist. Jeder wird in erster Linie das untersuehen, was er am 
besten versteht. Er  muB aber auch die Methoden benachbarter Gebiete 
kennen, um sie rechtzeitig und mit Effolg einsetzen zu k6nnen. Werden 
diese Befunde ausgewertet und sinnvoll aneinandergereiht, so wird es 
meist aueh gelingen, die Wahrheit  zu ermitteln. 

(Aus dem Institut ffir geriohtliche Medizin der Universit/it Wien. 
Direktor: Prof. Dr. Philipp Schneider.) 

Aufkl~irung der Tiitersehaft dureh Gesehollbahnuntersuchung 
beim FernschulL 

Von 
Leopold Breiteneeker, 

Dozent und 1. Oberarzt am Institut. 
Mit 1 Textabbildung. 

Die Sohwierigkeiten bei der Aufkl/s yon Wildererdramen, be- 
senders im Hochgebirge sind jedem erfahrenen Saehverst/~ndigen und 
J~ger bekannt. Ungeziigelte Jagdlust, h/~ufiger aber rohe Gewinnsueht 
sind die Triebfedern zum Wi]dern, das wegen der drohenden Strafen 
und wegen der Gefahr des ZusammenstoBes mit dem ebenfalls be- 
waffneten J/s besonders heimlich durehgeffihrt werden muB. Dem- 

�9 entsprechend sind die Wflderer meist gute Sehfitzen und wegen ihrer 
Geistesgegenwart eine st/indige Gefahr tiir diensteifriges Jagdpersonal. 
Die F/il!e , in denen J/iger und I-Ieger aus dem Hinterhalt  fiber den Haufen 
geschossen wurden, sind daher sehr h/iufig. Deshalb wurde in der Ost- 
mark mit ihren s~rengen Bestimmungen fiber den Waffengebraueh die 
Einffihrung des deutschen Jagdrechtes mit seinen Erleichterungen in 
dieser Richtung freudig begrfiBt. Der alte J/~gerspruch : Wet am schnell- 
sten schiel]t, lebt am l~tngsten, bewahrheitet  sich immer wieder. 


