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Die Erfahrungen der gerichts/~rztliehen Praxis in der forensischen 
Beurteilung yon Platzwunden besagen fibereinstimmend, daff bei Ver- 
letzungen dureh stumpfe Gewalt nur in seltenen F/~llen an Hand der 
Wunde eine Bestimmung des verletzenden Gegenstandes mSglieh ist 
(WERKGART~E~, SCKWA~ZAC~IER, B. MUELLER, PONSOLD, WEYRICH, 
HOLZEIr KATERBAU U. a.). In  der Regel liegen nut uneharaktel~stisehe 
Weichteildefekte vor, die keine genauen Rfickschliisse erlauben und nur 
ausnahmsweise dureh die Hautwunde die Form des Instrumentes wieder- 
geben (HABEtCDA). - -  Besondere ]?ragen k6nnen aber entstehen, wenn 
sin mutmai~liches Tatwerkzeug vorliegt und ein Vergleich mit der 
Wunde vorgenommen werden muff. So wurde kfirzlich aui einer Gerichts- 
verhandlung in Heide]berg vorgebraeht, daff eine ~rztlicherseits be- 
schriebene geradlinige Wunde der Kopfschwarte dadurch herbeigeffihrt 
worden sei, dal~ der Verletzte mit der Querkante eines Besens auf den 
Kopf geschlagen wurde. Die Platzwunde war yon einem Arzt gemessen 
worden; sie war 4 em lang, die Ls der Besenkante betrug aber nur 
3 cm, Gewebsbriieken waren nicht festzustellen. - -  ]?fir uns ergaben sieh 
daraus folgende ]?ragen, die durch experimentelle Untersuehungen 
mSgliehst zu kl~ren waren: Bestehen zwischen Schlagfl/iehengrSffe 
und Abmessung einer Kopfplatzwunde bestimmte Beziehungen ? Kann 
im besonderen eine Kopfplatzwunde l/~nger sein als die Kante, die sie 
verursacht hat ? Entstehen dabei Gewebsbrfieken oder fehlen sie meist ? 

Eigene Untersuchungen 
An 30 geeigneten, gut erhaltenen menschlichen Leichen im Alter yon 16 bis 

79 Jahren (9 weibliche, 21 m~nnliche) wurden 5--36 Std nach dem Tode Schlag- 
versuche auf den tIinterkopf ausgefiihrt 1. Die verwendeten Schlagwerkzeuge 

* In Anlehnung an einen Vortrag auf der Tagung der Deutsehen Gesellsehait 
fiir gerichtliche und soziale Medizin vom 30.9. bis 3. 10. 62 in Miinster (Westf.). 

1 Fiir eine einwandfreie Wiederherstellung der Kopfhaut wurde bei der an- 
schlie~enden Sektion gesorgt. 
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waren: a) ein Sehraubenschlfissel (sog. Englander), Schlagflgehe 18x 13mm, 
Gewieht 1080g; b) ein Hammer, Fl~che 20 • 20 mm, Gewieh~ 350 g; e) ein 
Sehusterhammer mit runder Schlagfi~ehe yon 18 mm ~, Gewicht 270 g; d) eine 
Beilrfiekseite, Flgehe 48 • 20 ram, Gewicht 665 g. - -  Die Sehlgge erfolgten mit 
freier Hand und mOgliehst mit der gleiehen Wueht. Je Leiehe fiihrten wir mehrere 
Versuehe an versehiedenen Stellen der Kopfhaut dureh, wobei teils mit der Fl~ehe, 
tells mit der Kante geschlagen wurde. Als Auftreffstelle w/ihlten wir eine mOgliehst 
plane Fl~ehe fiber dem Hinterhaupt in der Gegend der Haarwirbel. Die Lagerung 
des Kopfes war federnd und naehgiebig in Bauehlage der Leiche auf einer dicken 
Zellstoffunterlage. Einzelne vergleiehende Sehlaguntersuehungen am frei herab- 
hangenden Kopf braehten keine abweiehenden Ergebnisse. Ein Brueh des kn6eher- 
nen Seh/idels konnte in allen Fallen vermieden werden. - -  Die Ausmessung der 
Platzwunden diente vorwiegend zur Feststellung der gr6gten Wundlgnge. Zur 
Darstellung der Wunden wurde zuvor entspreehend der Forderung yon W E ~ -  
GART~Ea die umgebende Kopfhaut rasiert und die Wundform dureh leiehtes 
Adaptieren der R/~nder deutlich gemaeht. 

Zur  F r a g e  der  Gr6Benbeziehung zwisehen Werkzeug  und  W u n d e  
e rgaben  sich ohne Berf ieksieht igung der  Auf t re f fa r t  des I n s t r u m e n t e s  
folgende Messungen (Tabelle 1): Bei insgesamt  100 exper imente l len  

Tabelle 1. GrSflenbeziehung zwischen Werkzeug und Wunde bei 100 experimentell 
erzeugter~ Kop/platzwunden menschlicher Leichen 

Schlagwerkzeuge,  
Fl~che 

IIammer 
20 ~ 20 mm 

Sehraubenschliissel 
18 • 13 mm 

Hammer 
20 mm 

Beilrfickseite 
48 • 20 mm 

Summe 

Gr613te ~Tundl~nge zur  L~tnge der  Schlagfl~che 

kleiner 

8 
(11--17 mm) 

5 
(9--15 mm) 

4 
(11--17 ram) 

13 
(22--31 ram) 

30 

e twa  gleich grol3 

6 
(18--22 mm) 

6 
(17--20 mm) 

5 
(18--21 mm) 

17 

gr6ger  

16 
(23--34 mm) 

27 
(22--32 mm) 

10 
(23--30 ram) 

53 

K o p f p l a t z w u n d e n  waren  die gr6gten  Wundl/~ngen, gemessen zwisehen 
den am wei tes ten  ause inander l iegenden Wundwinke ln ,  in 53 F/i l len 
(etwa 56%) e indeut ig  gr6Ber als die Sehlagf l / iehendurehmesser  der  
ve rwende ten  Werkzeuge ;  in 17 F/~llen (etwa 18%) waren  sie e twa  
gleieh grog und  in 30 F/i l len deut l ieh  kleiner.  Auffa l lend war,  dab  bei 
den Sehl/~gen mi t  der  Beilr i iekseite ,  die eine gr6Bte Kan ten l~nge  yon 
4,8 em ha t te ,  alle erziel ten P l a t zwunden  e indeut ig  k/ irzer  waren  und  
eine max ima le  L~nge yon  3,7 em nieht  f ibersehr i t ten,  obwohl  in j edem 
Fa l l  m6gl iehs t  ebene Auf t re f f -F l~ehen gew/~hlt wurden.  Dagegen fanden 
sieh die re la t iv  1/s W u n d e n  naeh Sehl/igen mi t  e inem Sehrauben-  
sehlfissel, der  yon allen Werkzeugen  die k le ins ten  Sehlagfl/iehen- 
abmessungen  ha t te .  

Dtseh. Z, ges. geriehtl. Med., Bd. 54 16 
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Wit gingen such der Frage nach, ob zwischen dem Alter der Leiche und der 
dadurch bedingten unterschiedlichen Beschaffenheit der Kopfhaut einerseits und 
dem AusmaG der Platzwunden andererseits irgendwelche Beziehungen bestanden. 
Nach der unterschiedlichen Behaarung im Schlaggebiet und nach der verschiedenen, 
altersabh~ngigen histologischen Qualit~t der Kopfh~tute (s. a. BA~GMANS, GASS 
und STSmLED~a), die auch wir durch einzelne, orientierende Schnittuntersuchungen 
feststellen konnten, w~re eine solche zu erwarten gewesen. An Hand unserer 
Befunde liel~ sich aber eine Abhgngigkeit vom Alter der Personen und vom Gehalt 
tier Kopfhaut an elastischen Fasern nicht nachweisen. Wahrscheinlich kommen 
diese Faktoren in einem erfal~baren Mal~e nicht zur Auswirkung; sie werden durch 
die untersehiedliche Schlagwucht, die bei freier Schlagfiihrung nicht zu vermeiden 
ist, vollkommen iiberdeekt. - -  Wit kSnnen daraus vorsichtig schlielten, dal3 die 
anatemischen Unterschiede der Kopfhgute fiir die gerichts~rztliche Beurteilung 
yon Kopfplatzwunden ohne wesentliche Bedeutung sind. 

Ganz /~hnliehe GrSf~enbeziehungen wie beim Menschen ergaben sieh 
aueh an 120 Kopfplatzwunden, die wit Schweinen auf dam sti~dtischen 
Sehlachthof Heidelberg beigebraeht batten. Verwendet wurden aus- 
gewaehsene 8--12 Monate alte Tiere, die mSgliehst unmittelbar naeh 
der elektrischen Bet~ubung mit einem grSSeren, 1500g schweren 
Hammer yon 28 • 26 mm Fliiehe auf die Kopfhaut in die Gegend des 
Stirnbeines geschlagen wurden. Auch hier konnte in jedem Falle ein 
Einbrechen des Sch~delknochens vermieden werden. - -  In  53 F/~llen 
(etwa 44 % ) waren die Platzwunden eindeutig grS$er als die Abmessungen 
der Schlagfl~tehe; 13real (etwa 11%) waren sie etwa gleich gro~ und 
54real (etwa 45 %) deutlich kleiner (Tabelle 2). 

Tabelle 2. Gr6flenbeziehung von Werkzeug und Wunde an 120 Kop/platzwunden 
bei Schweinen 

Schlagwerkzeuge, 
Fl~che 

Hammer  
1500 g; 28 • 26 mm 

\VundgrSBe 

kleiner 

54 
(9--26 ram) 

etwa gleich grog I grSl~er 

13 53 
(27--29 mm) (30--43 ram) 

Unser besonderes Augenmerk galt den Wunden, die durch Auf- 
treffen einer Kante des Instrumentes entstanden waren. Bekanntlich 
liegen solehe Verletzungen nach ihrer Beschaffenheit etwa in der Mitte 
zwisehen einer Hiebwunde, die z. B. mit einer Axt beigebracht wurde, 
und einer Platzwunde, die durch stumpfe fl/~chenhaft auftreffende 
Gewalt entstand. - -  Im einzelnen wurde die forensisehe Beurteilung 
und spezielle Morphologie der Kantenverletzungen schon 1938 yon 
W~KGA~TCCn~ ausffihrlich dargestellt. - -  Bei unseren serienm/~gigen 
mit freier Hand durehgeffihrten Schlagversuchen fanden sieh nun 
erwartungsgem/~G alle Uberg/~nge vom Fli~chensehlag fiber die sog. 
Kantenprior~t/~t (Paoxoe) his zum reinen Kantensehlag. Entspreehend 
waren auch die Variationen der Wunden, die in ihrer Grundform eine 
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deutliche Abhgngigkei t  yon der Art  des Auftreffens erkennen lieBen. 
Die wesentliehen Formmerkmale  sind dazu in Abb. 1 sehematisiert 
wiedergegeben. - -  Bei fig- 
ehenhaftem Auftre ten entste- F/~'C/Ten/7~ftes Au/'/pe/;$7 

# %  

hen fiberwiegend eharakteri- - . . . . . . . .  - f ~ - / ' -  
st ische mehrstrahlige Platz- I i II 
wunden,  die yon  einem ~lfiW~• 
Mittelpunkt  ausgehen, der ~ _ ~  
ungefghr mit  dem zentralen . . . .  
P u n k t  der Sehlagfiiehe zu- 
sammenfgllt .  Gut erkennbar  /(an/enpr/o, YdY az~z /(an/ensc/7/ay 

werden diese Beziehungen, i L , , 
w e n n m a n d e n  Sehlagfl/~ehen- ,L ,r \ ~  \ 
abdruek dureh vorheriges ~ 1 
Bestreiehen mit  Stempel- ~ 
farbe deutlieh maeht .  Bei 
zunehmender  Verkantung 
k o m m t  es dann  zu einer Abb. 1. Formale Genese yon Kopfplatzwnnden bei 

\Verkzeugmt mit viereckigen and runden 
Streckung der Wunde  und  Schlagfiachen 
zur Verlagerung des Wund-  
mit te lpunktes  in l~iehtung 
auf die lorim/~r auftreffende 
Kan te  (vgl. Abb. 2) ; die Uber- 
g/~nge sind dabei Iliel3end. 

Beim ungef/ihr senkreeh- 
ten Auftreffen einer reeht- 
winkligen Kan te  entstehen 
geradlinige Wunden  mit  
sehmalen, kaum erkennba- 
ren Sehfirfungss/iumen. Die 
L/~nge des geraden Wund-  
absehnittes war in unseren 
Versuehen bei den kleineren 
Werkzeugen mit  einer Sei- 
tenl/~nge der Schlagfl/~ehe 
bis zu 2 8 m m  immer mit  

der L/tnge der eingesetzten Abb. 2. Kopfplatzwunde dnrch leieht verkanteten 
K a n t e  identiseh; in keinem I-Iammerschlag (Kantenprioritit). Abdrltck der 
Fall war hier die Wunde  Sehlagfliehe mit l a n g g e s t r e e k t e r ,  a m  iqande 

Iiegender ~Vunde 
gr6Ber. Bei Kantensehl/~gen 
mit  der Rfickseite des Beiles waren die geradlinigen Wunden  kfirzer, 
sie blieben unter  einer Ls yon 4 em. - -  I n  70 yon 80 insgesamt 
zur Verffigung stehenden F/tllen mit  Kantenver le tzung fanden sieh in 

16" 
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den Winkeln ein oder mehrere kurze, meist stumpfwinklig abgeknickte 
Forts~tze, in deren Bereich das Gewebe mehr oder minder unregel- 
ms aufgerissen war. Es handelte sich dabei, wie bereits W]~]~ARTNER 
klarstellte, um deutlich abzugrenzende, sekund~re RiBverletzungen, die 
ffir die Winkel des Kantenschlages geradezu eine Markierung bildeten; 
sie kSnnen in der gesamten Wundlange nicht mitgemessen werden 
(Abb. 3). - -  Nach diesen Befunden miissen wir annehmen, dab bei dem 
eingangs erw~hnten Gerichtsf~ll mi t  K~ntenverletzung, die scheinbar 

Abb. 3. Schematische Darste l lung yon Xantensch lagver le tznngen .  Ger~dliniger W~md- 
ver lanf  im  Bereich der Kan te ,  seknnd~re Aufr igver le tzungen  in den Wnndwinke ln  mi t  

Gewebsbri icken 

langere Wunde durch Miteinbeziehen der Aufrfl~verletzungen in den 
Wundwinkeln zustande kam. 

Zur Frage tier Gewebsbri~cken haben wir alle 220 experimentell 
erzeugten Platzwunden durch Spreizen der Wundr~nder untersucht. 
Zuvor empfahl sich eine ttochlagerung des Kopfes, da sonst die Dar- 
stellung des Wundgrundes durch passiv einstrSmendes Blur erschwert 
wurde. - -  Bei den Gewebsbrficken handelt es sich bekanntlich um 
resistentere Teile der tiefen Hautschichten und der Unterhaut,  z .B.  
Nerven, Gefi~ite oder Faserstr~nge, die sich brficken~rtig yon einem 
Wundrand zum anderen ziehen. Allgemein gelten sie ~ls wichtiges 
Merkms] zur Unterscheidung yon Schnitt- und Hiebwunden, bei denen 
sie gewShn]ich feh]en (HABEt~DA, PIETRUSKY U. Mitarb., PO~SOLD, 
PlCOKOP). - -  In  unseren Fs mit  P]atzwunden durch mehr oder 
weniger flgchenhaft auftreffende stumpfe Gewalt w~ren tats~chlich 
immer Gewebsbrficken, unrege]m~l~ig verteilt, im g~nzen Wundbereich 
nachzuweisen. Bei Kantenverletzungen dagegen fehlten sie im Gebiet 
der direkten Kantenwirkung; hier war auch der Grund in solchen 
Wunden, die nicht bis zum Periost reichten, mehr oder weniger glatt  
und eben. In  den Wundwinkeln w~ren beim Spreizen der sekundiiren 
Aufrfl~verletzungen wiederum regelmi~l~ig typische Gewebsbrficken und 
schwimmhautartige Verbindungen zu finden. 
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Wit interessierten uns noch ffir die Frage, welche GewMteinwirkung 
erforderlieh sei, um eine Kopfplatzwunde herbeizuffihren. Da im Einzel- 
fall die Kraft,  mit der im freien Schlag ein Werkzeug geffihrt wurde, 
kaum zu bestimmen, sondern nur grob zu sehgtzen ist, ffihrten wir zur 
Erzielung konstanter und meBbarer Aufschlagimpulse mit einer ent- 
sprechenden Apparatur eine Reihe yon FMlversuehen auf die ttinfer- 
kopfpartie menschlicher Leichen dureh. Dazu wurde ein zylindriseher, 
genau zentrierter FMlkSrper mit 
kreisrunder Schlagflgehe yon 
20ram ;~ und auswechselbaren 
Ffillgewichten aus verschiedenen 
H6hen auf den wiederum federnd 
gelagerten Kopf fMlengdassen. 
Die Ffihrung erfolgte an einem 
glatten, dfinnen Zwirnfaden fiber 
eine kugelgelagerte, weitgehend 
reibungsfreie Rolle (Abb. 4). Aus 
30 Einzeluntersuchungen ermit- 
telten wir naeh der Formel 
1/2" m" v 2 an Hand der abgestuf- 
ten FMlh6hen und Gewichte, dab 
bei voll auftreffender runder 
Flgche mit einem Durehmesser 
yon 2 cm sehon mit einer Kraft  
yon 1,2 mkg ein deutliches Auf- 
platzen der Epidermis und oberen 
S u b c l l t i s  z u  e r z i e ] e n  w a r .  ]~e i  Abb .  4. A p p a r a t u r  zur  D u r c h f f i h r u n g  ~on 

FMlve r suchen  
1,6- -2mkg erfolgte dann aueh 
eine Trennung der tiefen subcutanen Sehiehten, und bei 3,5 mkg kam 
es schon zu einem Loehbrueh des S e h g d e l d a e h e s . -  Viel geringere, 
nur sehr schwer zu ermittelnde Gewichte und FMlhShen ergeben sich 
bei einer Verkantung des FMlkSrpers, da mit kleiner werdender Sehlag- 
flgehe bei gleiehb]eibender Energie naeh dem Prinzip Kraft  • F]gche 
die Kraf t  des Aufsehlages ungleich grSl3er wird. 

Besprechung 

Unsere Schlagversuche, die unter m6gliehst wirkliehkeitsnahen 
Umstgnden durchgeffihrt wurden, ergaben eine grol~e Serie yon ver- 
gleiehbaren Kopfplatzwnnden. Sie batten den Vorteil, da6 die Werk- 
zeuge und Schlagriohtungen bekannt waren. Zu der forensisch bedeut- 
samen Frage der Gr56enbeziehung zwischen Wunde und Werkzeug 
ergab die summarische Auswertung Mler fl~chenhaft auftretenden 
Schlgge, da6 bei Verwendung yon Instrumenten mit drier Seitenlgnge 
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yon 1,8--2,8 cm in etwa der tIglfte aller F/ille die Platzwunden grSger 
waren als die Abmessungen der Schlagfl/~ehe. Ein Vergleieh der Wund- 
1/s bei den versehiedenen Schlaginstrumenten ergab gewissermagen 
als Faustregel, dab am Kopf die Werkzeuge mit kleinen Fliiehen und 
Kanten durchschnittlich relativ grd/3ere Platzwunden und grofie Schlag- 
/liichen relativ kleinere Wunden hervorrie/en. Die theoretischen Grund- 
lagen zum Verstgndnis ffir dieses Verhalten bieten die Studien yon 
ScI~WX~ZAC~ zur analytischen Darstellung des Mechanismus yon 
tIammerschlagverletzungen. Danach erkl/iren sich ffir gr6Bere Sehlag- 
fli~chen die Gr6genbeziehungen (lurch die Krfimmung des Sch/~deldaches 
und f/Jr kleinere durch das vSllige Einsinken in die Kopfhaut,  wobei 
durch Zugspannung zur Umgebung die Wunden fiber den Rand des 
Fl~chenabdruckes hinausreigen oder -platzen; deshalb wohl auch der 
gelegentlich benutzte Ausdruck ,,Rigquetschwunde" (WERKGA~T~, 
MA~ESCR und MAV~nR). - -  Voraussetzung ffir das Zutreffen dieser 
Regel ist, dal~ bei der Sehlagverletzung der knScherne Sch/~del erhalten 
bleibt, well sonst auch l~ngere Kanten und F1/tchen aufliegen und das 
Wundbild yon durchdrfickenden Knochenrgndern zusfi.tzlich ver/~ndert 
werden kann. Die Praxis zeigt dazu, dab immerhin fiber die It/~lfte 
aller F~lle mit Kopfplatzwunden ohne Knochenverletzung einhergeht, 
wie wi re s  an 123 einschl/igigen Sektionen unseres Institutes aus den 
letzten 13 Jahren feststellen konnten. 

Eine gewisse Sonderstellung nehmen die Kantenschlagverletzungen 
ein. Durch die mehr schneidende Kantenwirknng hinterlassen sie gerad- 
linige Wunden mit sekund/~ren AufriBverletzungen in den Wundwinkeln, 
aber ohne Gewebsbrficken im direkten Wirkungsbereich der Kanten. 
Von besonderer Bedeutung ist, dab bei Kanten mit einer L/~nge yon 
weniger als 4 cm die damit hervorgerufenen Wunden in ihrem geraden 
Abschnitt genau der L/inge des Kantenabdruckes entsprechen. Damit 
geben solche Kantenverletzungen in diesem Gr6Benbereich ein wert- 
volles Indiz ffir die Art und GrSBe des verwendeten Sehlaginstrumentes. 
L~ngere, fiber 4 cm hinausgehende Kanten hinterlassen infolge Wirksam- 
werden der Sch/~delkrfimmung in der Regel kfirzere Wunden, wobei 
dann auch die Aufrigverletzungen in den Wundwinkeln fehlen. 

Die Literaturmitteilungen zur Identifizierung yon Schlagwerkzeugen 
an Hand bestimmter Wundmerkmale gehen meist yon seltenen, mehr 
oder weniger gfinstig gelagerten Einzelbeobachtungen aus (Wmc~Ic~, 
DE SE~sI, E s s ~ ,  Ka~RBAU, tIOLZE~, FOSSnL, MA~nSCg and M A u ~ ) .  
Oft waren auch eigenartige Formen der Schlaginstrumente ausschlag- 
gebend f fir ihre Wiedererkennung aus den Wunden. - -  Durch die 
experimentelle Verwendung fiblicher Werkzeuge wie Hammer, Schrau- 
bensehlfissel und Beilrfickseite konnten wit nun mittels vergleichender 
Auswertung der damit serienm/iBig erzeugten Platzwunden gewisse 
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Rtickschliisse auf ihre formale Genese ziehen (vgl. Abb. 1). Dan~ch 
entstehen bei fl~ehenhaft auftreffender Gewalt uncharakteristische, 
mehrstr~hlige Platzwunden, die bei zunehmender Verkantung eine l/~ng- 
lieh gestreekte Gestalt annehmen und schlieNieh in die ger~dlinige, reine 
Kantenschlagverletzung iibergehen. In  giinstig gel~gerten Ubergangs- 
f~llen ist dann wie in Abb. 2 noch der g~nze Schlagfl~chen~bdruck zu 
sehen, w/ihrend am R~nde davon im Bereieh der zuerst auftreffenden und 
am tiefsten einschneidenden Kante  die langgestreekte Pl~tzwunde ]iegt. 

Zur Best immung der geringsten Kraft ,  die mit  einem Schlagwerkzeug 
eine Platzwunde der Kopfschwarte hervorruft,  ffihrten wir mit  einer 
entsprechenden Apparatur  F~llversuche durch; als unterste Grenze 
konnten wit fiir flaehenhaft auftreffende K6rper mit  20 mm ~ einen 
Wert  yon 1,2 mkg ermitteln. Ubertr~gt  man dieses Ergebnis auf die 
Schlagversuehe mit  freier Hand, so ergibt sieh, dag die Hgmmer  mit 
gleich groBer Schlagfl~Lche, aber wesentlich geringerem Gewieht (350 
und 270 g) zur Erzeugung yon Platzwunden sehr viel starker gesehlagen 
werden mfissen, Ms es etwa dem freien Fall der yon uns verwendeten 
Gewichte entsprechen wtirde. Eine genaue Berechnung der dafiir 
erforderlichen Kraf t  durch Muskelarbeit und der zusatzlichen Hebel- 
wirkung durch den schlagenden Arm oder den Stie�94 des Schlaginstrumen- 
tes wird im praktischen Einzelfall kaum mSglich sein. I m  Itinblick 
auf unsere Fallversuehe lgBt sich aber so viel sagen, dM3 Kopfplatz- 
wnnden dnrch Sehlgge mit  Werkzeugen, die leichter sind ~]s unsere 
Fallgewichte (1000--1200 g), nicht dureh einfaches Fallenlassen zu 
erzeugen sind, sondern erst nach deutlicher, aktiver Kraftanwendung 
mit einer Aufsehlagswucht von mindestens 1,2 mkg entstehen. - -  Diese 
experimente]l ermitte]te Mindestkraft dtirfte bei der Beurteilung yon 
Tatverl~Lufen, insbesondere bei Begutachtung der Aktivit/~t eines T~ters, 
yon Nutzen sein. 

Zusammenfassung 
An 220 durch stumpfe Gew~lt und Kantenwirkung experimentell 

erzeugten Kopfplatzwunden wurde die Beziehung zwischen Sch]ag- 
fls und Wundabmessung sowie die form~]e Genese und 
Beschaffenheit der Wunden untersueht. - -  Bei fl~ehenhaft auftreffenden 
Werkzeugen mit  einer Kantenls bis zu 2,8 cm waren die Platz- 
wunden etwa in der H~lfte aller Ffi.lle ls als die Abmessungen der 
Schlagfls Schl~ge mit  reehtwinkligen Kanten  hinterliegen morpho- 
logisch gut abgrenzbare geradlinige Wunden ohne Gewebsbrticken, die 
bei Kantenl~ngen bis zu 4 cm genau dem Kantenabdruck entspraehen. 
Zus~tzlieh durehgefiihrte Fallversuche ergaben, dag bei roll  auftreffen- 
der runder Sehlagfli~che mit  einem Durehmesser yon 2 em zur Erzeugung 
einer Platzwunde der Kopfschwarte mindestens eine Kraf t  yon 1,2 mkg 
erforderlich ist. 



248 W E ~ R  JA~SSE~: Beziehung zwischen Tatwerkzeug und Platzwunde 

Literatur 
B~CMAN~, W. : Histologie und mikroskopisehe Anatomie des Menschen, S. 643. 

Stuttgart:  Georg Thieme 1959. 
ESSER, A. : Werkzeug und Wunde. Mord mit  einem Axtblatt.  Arch. Kriminol. 

92, 136 (1933). 
FOSSEL, ~[.: Zur Bestimmung der Verletzungsursache aus dem Wundbefund. 

I)tsch. Z. ges. gerichtl. Med. 42, 66 (1953/54). 
H)~BERDA, A. : Lehrbuch der Gerichtlichen Medizin. Berlin u. Wien: Urban & 

Schwarzenberg 1927. 
HOLZ]~R, F. J. : Zur Erkennung des verletzenden Werkzeuges aus Wunden. Dtsch. 

Z. ges. gerichtl, ivied. 39, 35 (1948/49). 
KATERt~AU, G. : Zur Beurteilung des Tatwerkzeuges bei einem Abhieb der Kopf- 

sehwarge. I)tsch. Z. ges. gerichtl. Med. 21, 252 (1933). 
MARESC~, W., u. H. MAURE~: Beurteilung yon Ril~quetschwunden. Visum 1961, 180. 
MUELLER, B .  : Gerichtliche Medizin - -  Verletzung und TStung durch stumpfe und 

halbscharfe Gewalt, S. 291. Berlin-GSttingen-Heidelberg: Springer 1953. 
PIET~USKY, F., F . v .  N~VR~I~ER u. E. SC~iiTT: Verletzungen durch stumpfe 

Gewalt. In:  HandwSrterbuch der gerichtlichen Medizin und naturwissenschaft- 
lichen Kriminalistik, S. 902. Berlin: Springer 1940. 

])ONSOLD, A.: Lehrbuch der Gerichtlichen Medizin. Stuttgart:  Georg Thieme 
1957. 

PROKOe, 0. :  Lehrbuch der Gerichtlichen Medizin. Berlin: Volk und Gesundheit 
1960. 

SC~WARZAC~E~, W. : Eine Studie fiber Verletzungen durch ttammerschlag. Beitr. 
gerichtl. Med. 21, 1 (1960). 

SE~sI, G. DE: Identificazione dello strumento contundente e del meccanismo 
lesivo in un caso di ]esioni craniche multiple. Med. legale e assicuraz. 8, 403 
(1960). 

W~R~OA~T~R, A.: Zur Bestimmung der s tumpfen  I-Iiebwerkzeuge aus dem 
Wundbefund. Beitr. gerichtl. Med. 14, 66 (1938). 

- -  Zur Bestimmung der stumpfen Hiebwerkzeuge aus dem Verletzungsbefunde. 
I)tsch. Z. ges. gerichtl. Med. 29, 260 (1938). 

W~YRIO~, G. : Zur Diagnose des verletzenden Werkzeuges aus Schgdelwunden. 
Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med. 21, 380 (1933). 

Priv.-I)oz. I)r. WEI~I, IER J_a.lVSSElV, 
Institut ffir geriohtliche Medizin der Universitiit, 

Heidelberg, Vol~str. 2 


