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Am 1. September 1959 verstarb Jos~P~ DETTLING, Ordinarius ffir 
gerichtliehe Medizin an der Universit~t Bern und Direktor des Gerieht- 
lich-medizinischen Institutes, nach jahrelanger, schwerer K_rankheit. Er  
wui~te um seinen Zustand; unersehfittert abet blieb er auf seinem Posten. 
I m  September 1958 hielt er an der Z/ireher-Tagung, bereits vom Tode 
gezeiehnet, das einleitende Referat zum I taupt thema:  Die prophylak- 
tisehe Funktion der gerichtlichen Medizin. Seine damals ausgesprochene 
Ernennung zum Ehrenmitglied unserer Gesellschaft hat  ihm aufriehtige 
Genugtuung bereitet. Das Sommersemester 1959 vermoehte er in ge- 
wohnter Lebhaftigkeit, jedoeh nnter hSchster Willensanspannung, zu 
beenden. Wi~hrend der Ferien hoffte er, ffir das Wintersemester, das er 
als sein letztes bezeiehnete, die nStigen Kr~fte zu gewinnen. Auf den 
19. September 1959 erwartete er eine grSBere Zahl deutseher Faehver- 
treter auf seinem Landsitz am Thunersee, um sich mit  ihnen fiber Ent- 
wieklung und zukfinftige Stellung unserer Disziplin auszusprechen. Der 
Tod ist dazwisehen getreten. 
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Jos~P~ DETTLING ist, trotz aller Aufgesehlossenheit und Verbunden- 
heir mit  den Kollegen des In- und Auslandes, ein Kind seiner Heimat  
geblieben. Er  wurde in Sehwyz, zu Ffil~en der Mythen, geboren, in 
jener Gegend, yon der tt61derlin in einer Ode , ,Kanton Schwyz" betitelt 
singt : ,,Von den ewigen W~chtern geschirmt, den Riesengebirgen, lachte 
das heilige Tal uns an, die Quelle der Freiheit ." 

Es ist als ob das Bfld dieser Landsehaft,  die seine Jugend- und 
Entwieklungszeit behfitete, ihn auf seinem ganzen Lebensweg beg]eitet, 
als ob der freundliche, offene Talgrund, fiberragt yon den scharf kontu- 
rierten Felszacken, formend auf ihn eingewirkt h/~tte: Bei aller menseh- 
lichen Gfite blieb er in seiner Berufsauffassung kritisch und yon un- 
erbittlieher Strenge. Seine medizinischen Studien, die ihn nach Basel 
und Mfinchen ffihrten, sehlol] er 1917 in Zfirieh mit  dem Staatsexamen 
ab. Als Assistent und sparer als Oberarzt arbeitete er bei HEIN~IC~ 
ZA~GGER. Die PersSnliehkeit seines Lehrers nahm ihn gefangen und 
ffihrte ihn zum Entschlu~, sich ganz der gerichtlichen Medizin zuzu- 
wenden. Er  hielt ihr die Treue bis zur letzten Stunde. Die Zanggersche 
Auffassung, dal] wir bei der Ausfibung unseres Berufes nur dann Arzte 
bleiben, wenn fiber unserem Tun der Gedanke der Vorsorge, der Hilfe 
ftir die Zukunft  stehe, wurde aueh ihm zum geistigen Kompal~. 

1926 wurde JOSEPH DETTLINO als Nachfolger HOWALDs zur Uber- 
nahme des Lehrstuhles naeh Bern berufen. Ein weites Arbeitsfeld erwar- 
tete ihn dort, das zu betreuen allein schon die r/~umliche Ausdehnung 
mfihevoll machte.  Reichte es doch yon den Hochalpen bis in den Jura.  
Vielgestaltig waren die Erfahrungen, die er dabei sammeln und dem 
Unterrieht und der wissensehaftliehen Arbeit dienstbar machen konnte. 
1931 ging sein gro~er Wunsch in Efffillung: Er  duffte das neue Ins t i tu t  
beziehen, das nach seinen Ideen erbaut worden war. Damit  war ihm 
endlich die MSglichkeit geboten, seine T~tigkeit zweckm~Big und unter 
Beizug moderner Methoden auszugestalten. I m  Scherze nannte er sein 
Ins t i tu t  oft ,,Haus der Gefahrenkunde", wissend, dal~ in der Kenntnis 
der Gefahr der Weg zu ihrer Uberwindung steekt. Er  hat  mit  dieser 
Auffassung den Gedanken HSlderlins ,,wo aber Gefahr ist, ws das 
Rettende auch" als Arzt und Naturwissenschafter abgewandelt. Die 
praktisehe T/~igkeit nahm ihn bis zum Tode stark in Ansprueh. Daraus 
erwuehsen eine Reihe wissensehaftlicher Arbeiten und Abhandlungen. 
Sie beseh~ftigten sieh u. a. mit  dem Verkehrsunfall, dessen Ursaehen und 
Folgen D]~TTLI~O immer wieder aufs neue efforschte, mi t  dem Alkohol- 
nachweis und der Alkoholwirkung, mit  der Bleigefi~hrdung durch die 
Auspuffgase. DETTLI~G war Mitarbeiter an unserem HandwSrterbuch 
und Mitveffasser des schweizerischen Lehrbuehes der geriehtlichen 
Medizin. 
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Besonders am Herzen lag ihm die Lehrt~tigkeit. Lebhaft,  begei- 
sternd, ja ]eidenschaftlich und ge]egentlieh drastisch wuBte er den Stoff 
ffir seine Studenten zu gestalten. Die Darstellung der allgemeinen 
/s Probleme, zu denen unser Faeh ja immer wieder hinfiihrt, 
und das Bewugtmaehen der hohen Verantwortung des Arztes f/ir den 
Sehutz des Lebens und der Gesundheit waren Angelpnnkte seiner Vor- 
lesungen und Demonstrationen. Er  beschr/~nkte die Lehrt~tigkeit nieht 
nut  aui akademische Kreise; immer wieder hat  er - -  und hier miissen 
wir yon ihm lernen - -  vor Laien gesproehen. Eines seiner Hauptanliegen 
bei dieser T/~tigkeit war, die H6rer von den menschenunw/irdigen 
Zust/~nden im motorisierten Stragenverkehr zu iiberzeugen, in ihnen 
ein Verkehrsethos zu pflanzen, sie zur Mensehliehkeit im Stragenverkehr 
zu erziehen. Unerschrocken und unermfidlich hat  er auf die verh~ngnis- 
volle l~olle des Alkohols als wichtige und vermeidbare Ursaehe des Ver- 
kehrsdeliktes hingewiesen. 

Dutch seine Ts hat JosEP~t DWTTLr~G Anerkennung und 
Ehrung im In- und Ausland gefnnden. Was ihn aber am meisten freute, 
war die Zuneigung seiner Studenten, mit  denen er aueh auBerhalb der 
eigentliehen Lehrt~tigkeit Kontak t  suehte und fan& Seine hie er- 
lahmende Sehaffenskraft und seine Zuversieht sehSpfte er aus den 
geistigen Grundlagen des s Berufes: Respekt vor dem Leben, 
Ehrfureht vor dem Mensehen als Geseh6pi Gottes. Das ehristlieh- 
humanistische Gedankengut, das er im Kollegium Sehwyz aufgenommen 
hatte,  die tiefe Verankerung im katholisehen Glauben gaben seiner 
Pers6nliehkeit die letzte Pr~gung. Seit Jahren wugte er, dab es iiir 
ihn keine tteflung gebe. Er blieb trotz allem aufreeht, tapfer und t~tig 
bis in die letzten Lebenstage. Fiir diese vorbildliehe Hal tung wollen wir 
ihm dankbar bleiben, aber aueh darer, was er uns als Menseh, Arzt und 
Fachkollege sehenkte. 

FRITZ SCHWA~Z, Zfirieh 
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