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I m  l~ahmen gerichts~rztlich-kriminalistischer Identifizierungsver- 
fuhren n immt  die Schi~deluntersuchung einen besonderen Platz ein. 
Wie kein anderer Teil des Skelets zeigt der Sehgdel individuelle Merk- 
male, die nnter  gfinstigen Voraussetzungen eine einwundfreie Identi- 
fizierung erlauben. Als Matrix der Kopf- nnd besonders aueh der Ge- 
siehtsform ermgglicht er Rfieksehlfisse auf das Antlitz des Verstorbenen 
und stellt somit ein besonders brauchbares Objekt zum Nachweis oder 
AusschluB der Ident i ts  dur. 

Trotzdem ist eine einwandfreie Identifizierung bei nieht ganz aus- 
gefallenem anatomisehen Bau nieht so leicht, wie es auf den ersten 
Blick erscheinen mug. Zeugnis hierffir sind die zahlreiehen, zumeist 
yon Anutomen des vergangenen Jahrhunderts  durchgeffihrten Unter- 
suehungen fiber die Seh~del berfihmter M~nner, die die Grundlage ffir 
die meisten spgteren eraniometrisehen - -  insbesondere auch die krimi- 
na]istischen - -  Verg]eiehsuntersuehungen darstellen (vgl. His  (1), (2); 
SCI~AAFFI~AVSEN (1), (2); WELCHES; TANDLEI~; V. F~OmE~; KCPFFE~ 
und BESSEL HAGEN u.a.). 

W~hrend das Hissehe l~ekonstruktionsverfuhren [HIS (1), (2); vgl. 
auch Gl~oss (1), (2)] mlr in seltensten F~llen beweiskr~ftige Befunde 
erwarten lgBt, ermSg]icht die We]ekersehe Methode (WELCltEIr sehon 
zuverl~ssigere Aussagen. Bei ihr werden yon den beiden Verglelehs- 
obiekten , dem Schs und der Totenmaske, in genau fibereinstimmender 
Orien~ierung mittels des sogenannten Lueaesehen Apparates (LucAE) 
ill genau orthogonaler Projektion UmriBzeichnungen angefertigt End 
miteinunder verg]ichen. Unter  Berficksichtigung der Weiehtei]dieken 
des Gesiehtes mfissen die Konturen ineinander passen. STAI)T~3LI~E~ 
(1), (2) wandelte das alte Welckersehe Verfahren ab und bediente sich 
s tat t  der orthogonMen Zeiehnung, d.h. de r Parallelprojektionszeiehnung, 

* Auszugsweise vorgetragen auf dem KongreB der Deutschen Gesellsehaft 
fiir gerichtliche und soziale Medizin in Marburg a. d. Lahn. Oktober 1956. 
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photographischer Aufnahmen, d.h. der Zentralprojektion. Er  verwandte 
~llerdings zun~chst nnr reine en face- oder Profilaufn~hmen, wie sie 
bei der erkennungsdienstlichen Technik ~ngefertigt werden, sonst aber 
selten zur Verfiigung stehen. STADT~OLLE~ (3), (4) selbst wies auf den 
Nachteil bin, keine gewShulichen Photos benutzen zu kSnnen, und 
versuchte spi~ter auf zeichnerischem Wege aus Bildern mit Schr~g- 
stellung des Kopfes die sog. ,,reine Profillinie" zu konstruieren. Dabei 
wurden seitlich der Medianebene ge]egene wichtige Punkte im Bride 
mit schr~ger Kopfhaltung (bei dem sog. ,,verlorenen Profil") a, uf die 
Mittelebene projiziert und das zentralprojektivisch gewonnene Mild der 
Praxis wie eine orthogonale Projektion aufgefaiR. Auger einem bei der 
Konstruktion zu benntzenden Dioptrographen, einem verbesserten 
Lucaeschen Zeichentisch, erfordert das gesamte Verfahren verhiiltnis- 
mi~l]ig viel ZeR, und es versteh~ sich yon selbst, da{~ trotzdern [woranf 
STADTMi)LLE~ (3) schon hingewiesen hat] Unstimmigkeiten bei dem 
,,iibersetzten Profil" unvermeidbar sind. Je nach Projektionswinkel 
ersohein~ es bald zu fl~ch, bald iibertrieben ausgepri~gt. 

Die dem Stadtmfillerschen Verfahren anhaftenden M~ngel sind um 
so bedauerlicher, als die photographische Technik in den letz~en Jahren 
betri~chtiich verfeinert worden ist und heute prsktisoh yon jedermann 
z~hlreiche Photographien ~ auch Amateuraufnahmen - -  leicht zu 
erhalten sind. Das Bedfirfnis, diese in einera entspreshenden Identi- 
fiziernngsverfahren auszuwerten, war deshalb verh/~Itnisra~f3ig groI3. 

Nachdem wir znni~chst versucht batten, bei Photographien die Art  
der Aufnahmetechnik geometrisch bzw. rechnerisch aus dem Lichtbild 
zu ermitteln, um den Sch~del in gleicher Weise photographieren zu 
kSnnen, ~and sich schliel~lich ein einfacherer Weg, bei dem der Sch~del 
gewissermaBen in die Photographie hineinprojiziert und dann photo- 
graphier~ wird. Zur Erkl~rung mtigen folgende theoretischen Gegeben- 
heiten 1 vorausgeschiokt werden: 

Bei photographischen Aufnahmen haben wir im wesentlichen zwei 
optische Gegebenheiten zu beachten, die Abbildungsfehler der Objektive 
einerseits, die Zentralperspektive andererseits. Die Abbildnngsfehler 
sind bei einigermalten gutem Objektiv so gering, da~ sie praktisch nicht 
berfieksichtigt zu werden brauchen. Die Zentralperspektive rant3 da- 
gegen bei jeder photographischen Aufnahme beaehtet werden. Fiir 
unsere Betrachtung ist wichtig, d~13 die perspektivische Zeichnung bei 
allen photographischen Objektiven vollkommen gleich und unabhi~ngig 
yon der Bremlweite ist. Mit Linsen verschiedener Brennweite (aus glei- 
cher Entfernnng) erzeugte Bilder nnterscheiden sich lediglich dutch den 
M~l]stab der Abbildung, wiihrend trotz verschiedener Gr6i~e die Gr613en- 

tterrn Prof. Dr. T~. G~AFF, Universitgtsaugenklinik Frsnkfurt am Main, 
danken wir fiir seine freundliehe ]3er~tung und ~berpriifung der theoretischen 
Voruussetzungen unseres Verf~hrens aueh ~n dieser S~elle sehr herzlieh. 
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verhs der dargestellten Gegenst~inde nnvergnder t  bleiben. Der 
GrSgenuntersehied kann  dureh naehtrggliehe VergrSl~ernng vSllig aus- 
gegliehen werden (vgl. DAVID, ~N~AU~SA~'N U.a. ; S. auch STADTMULLER). 

Auf Grnnd dieser Voraussetzungen konnte  erwartet  werden, dal] 
es mSglich sei, gew6hnliche Por t ra i taufnahmen - -  auch ohne Kenntnis  
des Objektivs, das znr Herstel inng benutz t  worden war - -  zur Identi-  
fizierung in der unten  besehriebenen Weise zu verwenden. Es tauehte 
allerdings die Frage  anf, ob sieh die Unkenntnis  der Entfern~ng,  aus 
der die Aufnahme angefertigt  worden ist, naehteilig auf die Genanigkeit  
des Verfahrens auswirken kSnn~e. Zur Beurteilung dieser Frage war es 
erforderlieh, die Versehiedenheit perspektivischer Darstellung bei Auf- 
n~hmen ans versehiedener Ent fernung zu kennen. An H a n d  der Abb. 1 
l~Bt sieh yon  den GrSBenunter- 
sehieden leicht eine Vorstellung 
gewinnen. 

Yl nnd  y~ seien zwei gleieh 
lange Streeken, die yon dem Ob- 
jektiv (genauer: dem sog. Hanp t -  
punk t  [Hiotp.] der Linse) den 
Abstand a 1 bzw. a s haben. Ihre  

i i ~ - ~ . _  I -I-4., 

Abb. 1 

Entfernung voneinander  (, ,Punkttiefendifferenz") betr~gt demnach 
% - - % .  Die Strecke Yl wird auf der Pla t te  bzw. dem Film des Appa- 

r ! 

rates als Yl, die Streeke Y2 als Ys abgebildet. 
! t 

Es ist ohne weiteres zu erkennen, da~ sich Yl:Y2 wie y~:x verh~lt 
(bzw. [d~ Yl = Ys] wie Y2: x). Da  Y2 : x = %: %, ergibt sich : Y'l : Y'2 = 
%:%,  d.h.  das Abbildungsverh~ltnis der beiden gleich gro[ten Streeken 
y~ und  Y2 ist umgekehr t  proport ional  zu deren Ent fernungen veto 
Objekt iv  (Hptp.). 

Um sich ein Bild yon  den in Frage kommenden  Abbildungsmal~- 
st~ben machen zu kSnnen, war es zungehst  eriorderlich, sich fiber die 
der Bereehnnng zugrunde zu legende Punktt iefendifferenz Klarhei t  zu 
verschaffen. 

Geht man z.B. d~von aus, d~fi der Kopf direkt yon vorn photographiert 
wird (en f~ce-Aufn~hme), so steht die Verbindungslinie der beiden gu~eren Augen- 
winkel (Ektokanthion-Breite) senkreeht anf der optisehen Achse des Objektivs. 
Ebenso stehen die beide Tragien verbindende und ~uch eine an der Stelle der 
,,grSl~ten Kopfbreite" senkreeht zur Mediansagittalebene verlaufende Linie senk- 
reeht zur optischen Aehse. Bei Beriicksichtigung der yon verschiedenen Autoren 
angegebenen ,,grS~ten L~nge des Kopfes" (vgl. MA~TI~) d~rf man wohl (mit 
STADT~dnn]~) annehmen, dad die Punkttiefendifferenz zwischen ,,Ektokanthion- 
Breite" und ,,Tragion-Breite" l0 cm nicht iiberschreitet. Da in den meisten 
Fallen die ,,grS~te Kopfbreite" nicht bzw. nicht wesentlieh hinter den Tragien 
]iegt, wollen wir der Berechnung eine zwischen Ektokanthion-Breite und der 
,,grSBten Kopfbreite" liegende Punkttiefendifferenz yon 10 cm zu Grunde legen. 

Das  Abbildnngsverhgltnis  zweier gleich grol~er Streeken in ]:[5he der 
Ek~okan~hion-Breite bzw. l0 em dahinter  betriige d~nn bei verschie- 
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denen En t f e rnungen  vom Ob jek t i v :  Bei 50 cm , ,Gegens tandswei te"  
( = A b s t a n d : H p t p . - - y ~ ) -  naeh  y ; :y~- - - -a2:a  ~ oder y ' 2 : y ; = a ~ : a  2 - -  

t ! 

Y'e : Y~ = 50 : 60 = 0,83 ; d .h .  ye betr i ige 0,83 yon Yl. 

Die en t sp reehenden  W e r t e  bei  anderen  En t fe rnungen  s ind:  

100 cm 150 cm 200 cm 300 cm 500 em 
0,91 0,94 0,95 0,97 0,98 

Geht  m a n  z. B. yon  e iner  in Tiefe de r  E k t o k a n t h i e n  ] iegenden St recke  
yon  8 cm aus (die E k t o k a n t h i o n - B r e i t e  betr/~gt im al lgemeinen nur  
wenig mehr)  und  verg le ich t  m a n  d a m i t  eine um 10 cm t ie fer  (etwa in 
de r  Gegend der  ,,grSl~ten K o p f b r e i t e "  ] iegende - -  s. o. - - )  gleich ]ange 
Strecke,  so ergeben sich demnach  ffir d ie  t iefer  l iegende Strecke bei 
VergrSl3erung der  ob j ek t i vnahen  St reeke  auf  normMe Gr68e (8 cm) 
folgende W e r t e  : 

Gegens tandswei te  : 

lO0 cm 150 cm 200 cm 300 cm 500 cm 
7,27 cm 7,50 cm 7,62 cm 7,74 cm 7,84 cm 

Man sieht  h ieraus  folgendes:  Der  info]ge der  Zen t ra lpe r spek t ive  zu 
e rwar tende  Unte r sch ied  der  Abb i ldung  zweier gleichgro{~er S t recken  is t  
ffir die am menschl ichen Kopf  anzunehmenden  MM~e bei  A u f n a h m e n  
aus verschiedener  En t f e rnung  yon  e twa  1 m ab sehr  gering.  Die Diffe- 
renz k a n n  bei  En t f e rnungen  yon  e twa 1,5 rn ab  p r ak t i s ch  vernachl~ss ig t  
werden.  

l~atiirlich sind bei Schr~gstellung des Kopfes andere Werte zu erwarten. 
Bei zunehmender Drehung des Schadels in der Medianebene um eine senkrecht 
zur Ohr-Augen-Ebene stehende Achse wfirden die zentrMprojektivischen Breiten 
des Gesichtes und Kopfes ab-, die entsprechenden L~ngsmal3e des Kopfes dagegen 
zunehmen. An der maximalen Differenz der dutch die ZentrMperspektive be- 
dingten Unterschiede s sich jedoch nicht viel. 

Da  m a n  P o r t r a i t a u f n a h m e n  nach  M6gl ichkei t  aus mindes tens  13/4 m 
En t f e rnung  anfer t igen  soil (vgl. DAVID u .a . )  und  A m a t e u r a a f n a h m e n  
mi t  ger ingerer  Gegens tandswei te  an der  pe rspek t iv i schen  , ,Verzerrung"  
zumeis t  deu t l i ch  e r k e n n b a r  sind, hie] ten wi t  die Vorausse tzungen fiir 
eine p h o t o g r a p h i s c h e  - -  auf der  im fo]genden zu beschre ibenden  Methode  
bas ie rende  - -  Iden t i f i z i e rung  ffir gegeben. 

M e t h o d e  

Zur Identifizierung ben6tigt m~n eine gute (nach M6glichkeit nicht retuschierte) 
Portrait~ufnahme. ttiervon wird eine Vergr61]erung ~uf etwu 18 • cm herge- 
stellk Auf dieser VergrSBerung sucht m~n gut zur D~rstellung gekommene kephalo- 
metrische Mel3punkte, die es erm6glichen, ein Liniensystem einzuzeichnen. Die 
Auswahl der betreffenden Punkte richter sich nach der Ar~ der Aufna.hme und 
der Auspragung der kephMometrischen Mel~stellen (vgl. Abb. 2, auf der yon 
Nasion, Gn~thion, Gonion und Tragion ausgegangen wurde). 
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Danach sucht man auf dem Sch~del die entsprechenden kraniometrischen 
Punkte  und  markiert  diese mit  Tinte oder Tusche. Zu dem Identifizierungsver- 
fahren selbst ben5tigt  man eine Ar t  optiseher Bank 1, an  deren einem Ende eine 
Spiegelreflexkamera, an deren anderem der Seh~del angebracht  werden kann.  
Zwisehen Appara t  ~ und Sch/idel befinden sich - -  verschiebbar - -  eine Art  Visier- 
rahmen (unmit telbar  vor dem Seh~del) sowie 
eine Plexiglasseheibe. Die L~nge der opti- 
schen Bank betr~gt  3 m (Abb. 3). 

Zun~ehst  wird der , ,Visierrahmen" vom 
Stat iv  heruntergenommen und die Vergr5Be- 
rung der Photographic  daruntergelegt (Ab- 
bi ldung 4). Am Visierrahmen befinden sich 
3 verstellbare Gummisehniire (Abb. 5), die 
mi t  den Hilfslinien auf der Photographie 
(vgl. Abb. 4) zur Deekung gebracht  werden 
(Abb. 6). Danaeh legt man die Photographie 
unter  die (eben~alls yon dem Stat iv  herab- 
genommene) Plexiglasscheibe und  zeichnet 
auf dieser die Konturen  und alle t t i l fspunkte 
und  -linien mit  Tusche naeh (Abb. 7). 

AnsehliefSend beginnt die Einstellung: 
Zun/iehst wird der , ,Visierrahmen" auf Abb. 2. VergrSi]erung tier Photogra- 

die optisehe Bank - -  unmitbelbar vor dem phie mit eingezeichnetem 
Seh/~del - -  aufgesetzt und ansehlieSend der Liniensystem 
Sch~del so eingeriehtet, dab die Gummi- 
schnfire die am Sch~del markier ten Punkte  schneiden (Abb. 8). Is t  dies der Fall, 
so setzt  man die Plexiglasseheibe (zwisehen , ,Visierrahmen" und Kamera,  nahe 

Abb.  3. Gesamtansicht des Ger~tes (rechts: Spiegeh'eflexkamera; links: Sch~del, 4avor 
,,Visierrahmen" und Plexiglasscheibe) 

dem ,,Visierrahmen") auf das Stat iv  auf und bringt  durch Verschieben der Plexi- 
glasscheibe auf der optischen Bank sowie entspreehende Einrichtung naeh der 

1 Unser Gergt wurde dankenswerterweise yon t t e r m  Meehanikermeister 
RShnert,  Pharmakologisches Ins t i tu t  der Universi t~t  Frankfur t  am Main, her- 
gestellt, der bereit  ist, es auch fiir andere Interessenten anzufertigen. 

2 Als K.amera verwendeten wir die Exak ta  Varex mit  dem Objek~iv ,,Tele- 
Xenar"  1:3,5/90 mm BV der F i rma Schneider, Bad Kreuznaeh. 



252 O. G ~ E a  und R. REINKARD : 

HShe und  Seite die Hilfslinien mit  den Gummischniiren des ,,Visierr~hmens" 
zur Deckung. Anschliel~end wird der Sch~del endgiiltig (er muB u.U. noch etwas 
gedreht  werden) eingerichtet (Abb. 9). Es zeigt sich ]etzt, ob sich bei Berticksich- 
t igung der Weichteildicken i iberhaupt  eine ZugehSrigkeit nachweisen oder aus- 
schliel3en liil~t. Erscheint  eine Identifizierung mSglich, so kann  man  die Ver- 
grSl3erung der Photographie  vor der Plexiglasscheibe - -  in Ubereinst immung mit  
den mi~ Tusche eingezeichneten Konturen  - -  befestigen und  bier photographieren. 
Zur Fixierung der Photographie sind an dem Metal lrahmen der Flexiglasscheibe 

Abb. 4. Photographie miter dem ,,Visier- Abb. 5. ,,Visierrahmen" mtt drei verstell- 
rat~men" baren Gummisctmfige n 

mehrere Xl~mmern angebracht.  Um eine gute Einrich~uug der Aufnahme zu 
erzielen, bes t rahl t  man  diese am besten von der SeRe des Photoappara tes  her mit  
einer s tarken Photolampe;  yon der Sch/~delseite aus gesehen, lassen sich dann 
die Konturen  gut  zur Deckung bringen. Naeh Abn~hme sowohl der Plexiglas- 
scheibe wie auch des Visierrahmens kann  man  den Sch~tdel auf das gleiche Bild 
photographieren (Abb. 10. Die kleine Unst immigkei t  an der rechten Stirn-Haar- 
grenze ist  darauf  zuriickzuft~hren, dab die Schadelkalotte mit  zu s tark geschrank- 
ter  Sage un te r  Substanz~erlust  abges~gt wurde und  hierdurch eine genaue 
Anpassung des Schideldaches an der gesamten Zirkumferenz nicht  mSglich w~r 
[Stufenbildung]).  

Anwendungsbereich des photographischen Identi/izierungsver/ahrens 
D a s  b e s c h r i e b e n e  V e r f a h r e n  k a n n  d a n n  a n g e w ~ n d t  w e r d e n ,  w e n n  

a u B e r  d e m  z u  u n t e r s u c h e n d e n  Sch 'gdel  e i n e  g e e i g n e t e  P h o t o g r ~ p h i e  
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vorhanden  ist. Sein Anwendungsbereich wird vorwiegend aui gerichts- 
/~rztlich-kriminalistischem Gebiet liegen. Die Methode kann  jedoch 
u.U.  auch Zur Beantwor tung kulturhistorischer Fragen herangezogen 
werden. Bei Vorliegen yon Totenmasken,  yon denen sieh jederzeit 
wirklichkeitsgetrene photographische Aufnahmen anfertigen lassen, 
kann  es ebenfalls Anwendung linden. 

Abb. 6 Abb. 7 
Abb. 6. Photographie  un te r  dem ,,Visierrahmen'" (Gummischni i re  und  Lin iensys tem auf 

der Pho tograph ie  in Deckung) 

Abb. 7. Pho/~ographie un te r  tier Plexiglasscheibe (auf tier K o n t n r e n  und  ttilfslinien 
eingezeichnet  werden)  

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dab es sich bei den Photogra-  
phien nach Mgglichkeit um nicht  retuschierte Aufnahmen handeln soll, 
die aus mindestens IS/4 m Entfernung angefertigt worden sind. Da die 
Gegenst~ndsweite (Sch~del--Objektiv) bei unserem Verfahren 3 m be- 
tr~gt, ergeben sich unter  den oben angenommenen Voraussetzungen 
gegeniiber Bildern, die aus anderer Ent fernnng aufgenommen worden 
sind, nu t  unbedeutende Differenzen. 

Zum Beispiel wiirde eine 8 cm lange, 10 cm hinter der Einstellebene liegende 
Strecke bei VergrSBerung au[ normale GrS[3e bei 3 m Gegenstandsweite 7,74 era, bei 
2 m Gegenst~ndsweite 7,62 era, bei 5 m Gegenstandsweite 7,84 cm betragen (s. o.). 

Die Differenzen bewegen sich Mso bei unserem Beispiel zwischen --1,2 and 
d-1,0 mm und iiberschreiten damit nieh~ einmM 2 mm (ubso]ut; bei natfirlicher 
GrSge !). 
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Man kann demnach sagen, dab sich die Unkenn~nis der Entfernung, 
aus der die zur Verfiigung stehende Photographie angefertigt wurde, 
nicht naehteilig anf das Verfahren auswirkt, da hierdureh nur gering- 
ffigige Differenzen entstehen. Es ist leieht einzusehen, dag dement- 
sprechend auch die Abst/inde zwisehen Sch~del und ,,Visierrahmen" 
(der unmittelbar an den Sch/~del herangerfickt werden soll) einerseits 

und Plexiglasscheibe andererseits 
bzw. die dnrch diese geringen Ent- 

Abb .  8 Abb .  9 
Abb .  8. Soh~del  h i n t e r  d e m  , ,Vi s i e r rahmen ' "  ( G u m m i s c h n t i r e  n a c h  den  k r a n i o m e t r i s e h e n  

Mei3ptmkten  a u s g e r i c h t e t  ) 
Abb .  9. Sch~del  h i n t e r  , , V i s i e r r a h m e n "  u n d  Plex ig lassche ibe  

fernungsunterschiede hervorgerufenen Differenzen unbedeutend sind. 
Kleinste Abweichungen dfirften selbst bei der Beurteilung relativ kleiner 
WeichteildickenmaBe nicht ins Gewicht fallen (an die M5glichkeit 
geringster Abweiohnngen ist jedoch u. U. zu denken). 

Da die individuellen WeichteildickenmaBe nicht bekannt sind, ist 
man ~uf eine Sch~tzung der en~sprechenden Werte angewiesen. Eine 
bessere Bcurteilung erm5glicht u.U. eine Kombination der photogra- 
phischen l~Iethode mit  dem tIisschen l%ekonstruktionsverfahren. Man 
kann auf dem Soh~del (oder einem AbguB davon) entsprechend den 
verschiedenen Weichteildickenmai3en Ton oder Plastilhla auftragen - -  
eventuell nur unter  den (loerspektivischen) UmriNinien - -  und sieht 
dann, ob die Kon~uren der Photogr~phie (auf der Plexiglassoheibe) 
mi~ den so entstandenen Linien (Oberfl~che der Ton- oder Plastilina- 
Schich~) fibereins~immen. Leider gib~ es bishcr nut  wenige Unterlagen 
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zur Beurteilung der WeichteildickenmaBe des Gesichtes (vgl. WELCKER, 

HIS (1), (2), KOLLMA~ U. BOCI~Lu u.a.) und fast g~r keine, bei denen 
Alter und Konstitution bertiek- 
siehtigt sind. In den meisten 
F/~llen ist auch der Tatsaehe, 
dM~ dus Gesieht eines lebenden 
Mensehen info]ge seiner Duroh- 
blutmig und Turgeszenz grSBere 
Weiehteildieken aufweist Ms 
das Gesieht einer Leiche, nieht 
Rechnung getragen. Wir ver- 
suchen daher im hiesigen Insti- 
tut,  gen~uere Unterlagen durch 
Vergleichsmessungen an Le- 
benden und Toten (mit Hilfe 
yon rSntgenologischen Dieken- 
bestimmungen und Direktmes- 
sungen) zu gewinnen und hoffen, 
nach AbsehluB der entsloreehen- Abb. 10. SehSdel und Portraitaufn~hme in 

SuperpositJon 
den Untersuehungen, die Weieh- 
teildicken noch besser als bisher beurteilen zu kSnnen. Hat  man hier 
erst exakte VergleichsmaBe und ist man fiber die versehiedenen Korre- 
lationen der Weichteildicken untereinander und zu dem Knochengerfist 
besser unterrichtet,  so wird die lohotogralohisehe 
Identifizierung ein noch grSBeres Mal3 an 
Genauigkeit gewinnen. 

Im Verlaufe unserer Untersuehungen 
tauchte die Frage auf, ob zur Identifizierung 
aueh ein Aussehnitt aus einer grS~eren Grup- 
loenaufnahme verwandt werden kSnnte. Es 
wurde daran gedacht, dal~ eine welt aul3en 
(auf der Photographie am l%ande) stehende 
Person ursl0riinglieh miter einem anderen Win- 
kel zum Apl0arat gestanden hat, als nach der 
zum Zwecke der Identi~izierung in die Mitre, 
d. h. in die optisehe Aehse, geriickten Auf- 
nahme angenommen werden kSnnte. Da der 

Abb. 11 

z.B. yon irgendeinem Rundstrahl und der 1KediansagittM-Ebene des 
Kopfes urspriinglieh gebildete Winkel jedoch derselbe ist, wie der 
zwischen der MediansagittM-Ebene und dem ZentrMstrahl (bei dem 
Identifizierungsverfahren), ist es fiir die Genauigkeit des Verfahrens 
otme Bedeutlmg, ob die verwandte Photographie u. U. dureh VergrSBerung 
eines Aussehnittes, z. B. aus einer Grul0penaufnahme (was ja meist 
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u n b e k a n n t  sein diirfte), en t s t anden  ist, oder ob es sich dabei  um den 
Abzug einer Origina]aufnahme hande l t  (vgl. Abb.  11). 

Nati i r l ich sind dem beschriebenen Verfahren dutch  die J~hnlichkeit 
mancher  Schi~delformen Grenzen gesetzt. Beriicksiehtigt  m a n  aber alle 
zur Ident i f iz ierung d ienenden  Gegebenhei ten (Alters- und  Geschleehts- 
bes t immung  nach  Schadelform, Z~hnen usw.) u n d  benu tz t  n~an naeh MSg- 
l ichkeit  mehrere  Por t r~ taufnahmen ,  so l~l~t sich aus den] unterschiedl ichen 
Kontu renver l au f ,  z. B. des Profil-, en  face- oder Ha lb-en  fgce-Bildes, in  den 
meis ten  Fa l len  t ro tzdem eh]e exakte  Beur te ihmg herleiten. Die durch 
morphologische Ahnl ichkei ten  en t s t ehenden  Sehwierigkeiten lassen sich 
ja dureh kein Ident i f iz ierungsverfahren  umgehen.  D~ die beschriebene 
Methode gegeniiber iilteren Verfahren den Vorteil grSl~erer Anwendtmgs- 
brei te  besi tzt  (und aul~erdem einigen Methoden wegen grSBerer Genauig- 
kei t  fibertegen sein diirfte), hMten wir uns  fiir berechtigt,  die dargestell te 
photographische Iden t i f i z ie lungsmethode  zur Anwendung  in  geeigneten 
Fi~llen zu empfehlen. 
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