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Inst i tut  ffir geriehtliche Medizin und KriminMistik 
der Karl-Marx-Universit~t Leipzig (Direktor: Prof. Dr. reed. W. D0~WALD) 

Eingegangen am 28. September 1965 

Das Anwachsen der zu verarbeitenden Ergebnisse und Informa- 
tionen - -  yon manehen Autoren (GREEN) als ,,Informationsexplosion" 
bezeiehnet - -  hat in den versehiedensten Wissensgebieten den I~lbergang 
zu rationelleren Dokumentationsverfahren erfordert (GARFIELD, SALTO~). 
Aus einer Reihe von Ver6ffentliehungen der letzten Jahre ist ganz all- 
gemein die Tendenz zu erkennen, stereotype Arbeitsg/inge beim Anlegen 
und Auswerten yon Informationssammlungen zu automatisieren. (Ein 
sehr ausffihrlieher l~berblick fiber die Ver6ffentliehungen zur RationMi- 
sierung der Dokumentat ion in Pharmazie und Medizin wurde kiirzlieh 
yon W A L T ~  gegeben.) 

Das betrifft jedoeh bisher wohl mehr die Forschung Ms die I{outine- 
arbeit. Zwar wurden speziell ffir die Dokumentat ion geriehtsmedizini- 
seher Sektionsf/ille sehon yon mehreren Autoren (MA~UBI~I, HIE•Z, 
WVE~MELI~G) Verfahren sowohl auf der Grundlage yon Sieht- als auch 
yon Randlochkarten angegeben. Eine Mlgemeine Anwendung scheinen 
diese abet  bisher nieht gefunden zu haben, obwohl gerade bei der Doku- 
mentat ion der t/iglieh wiederkehrenden Arbeit mit  ihren zahlreiehen 
und in vielf/iltigen Kombinationen vorkommenden Daten eine Rationali- 
sierung insbesondere der Statistik und der Suche nach zurfickliegenden 
Befunden wiinschenswert w/ire, l~ber die Dokumentat ion forensisch- 
ehemiseher Untersuehungsf/ille wurde in der uns zug/ingliehen Literatur  
noch nicht berichtet 1. 

In  unserem Inst i tut  ist deshMb ffir die KatMogisierung der foren- 
sisch-ehemisehen bzw. toxiko]ogiseh-ehemisehen Untersuehungen eine 
Kerbloeh-(gandloch-) Kartei  mit  einem selbst erarbeiteten Schlfissel ein- 
geffihrt worden. Diese bietet auBer der angeffihrten Beschleunigung der 
Suehe die M6gliehkeit, das niedergelegte Material auf einfaehe Weise 
naeh augerordentlieh vielen Fragestellungen hin auszuwerten. An die 
Stelle der ermfidenden Sueharbeit beim Durchsehen von ehronologiseh 
oder Mphabetiseh bzw. naeh Stiehworten geordneten Karteien oder 

1 Lediglich yon H~UCK wurde eine Lochkartei fiir die Erleiehterung der Arznei- 
mittcl-(vor Mlem Tabletten-)Identifikation besehrieben. 
5 Dtsch. Z. ges. gerichtl. 1V[ed., ]~d. 58 
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Listen, bei der leicht etwas fibersehen werden konnte, t r i t t  die meeha- 
nische Selektion. 

Da die Aufstellung eines Schlfissels fiir die Dokumentat ion eines 
neuen Gebietes auf Kerblochkarten einen erhebliehen Arbeitsaufwand 
erfordert, unseres Wissens bisher nicht fiber eine Loehkartendokumen- 
ta t ion auf dem Gebiet der forensischen Chemie berichtet wurde und 
andererseits die Ubertragung des Verfahrens auf andere Ins t i tu te  mit  
gleichem oder ~hnlichem Arbeitsgebiet ohne grundlegende Vergnde- 
rungen mSglieh erscheint, kann die VerSffentlichung unseres Schliissels 
vielleicht yon Nutzen sein. 

Die verschiedenen Methoden der maschinellen und insbesondere der Loch- 
kartendokumentation wie auch die prinzipielle Arbeitsweise bei der Dokumen- 
tation mit Kerblochkarten sind schon in vielen Arbeiten (unter anderem auch in 
den bereits zitierten, besonders ausfiihrlich bei WALTHER) beschrieben worden und 
kSnnen daher wohl vorausgesetzt werden. Uns schien ffir den genannten Zweck 
eine Kerblochkartei am besten geeignet zu sein, obwohl die einzelnen Dokumen- 
tationsveffahren s~mtlich Vorteile wie ~achteile ~ufweisen und eine Einhelligkeit 
in ihrer Bewertung hinsichtlich bestimmter Anwendungsgebiete nicht besteht. So 
wendet z.B. M~RvBI~I ffir die Ordnung der Sektionsf~lle ebenfalls Kerbloch- 
karten an, w~hrend HI~.~z und WUERMELING die Sichtlochkartei vorziehen. 

Bei dem Kerblochverfahren entsprieht jedem Fall  eine Karte ,  die 
aul~er den zur Selektion dienenden Kerben noeh Text  aufnehmen kann. 
Nach der Selektion stehen somit die F~tlle sofort zur Durchsicht zur 
Verffigung, w~hrend bei der Sichtloehkartei im Ergebnis der Selektion 
nur die Nummern der F~lle erhalten werden und die entsprechenden 
Textkar ten erst herausgesucht werden mfissen. Aul3erdem hat  das den 
Vorteil, dal] beim Verschlfisseln eines Falles naeh dem Kerblochver- 
fahren jeweils nur eine (neue) Kar te  zur Hand genommen und gekerbt 
werden mul~, da alle Stichworte auf dieser Kar te  setbst versch]fisse]t 
sind. Wird die Versehlfisselung immer von derselben Person vorgenom- 
men, dann kann die Kerbung haufig vorkommender Merkmale bald 
ohne Zuhilfenahme des sehriftlich fixierten Schlfissels erfolgen und er- 
fordert dann noeh weniger Zeit als sonst. Bei der Sichtlochkartei ent- 
spricht dagegen jedem Stiehwort eine neue Karte ,  auf der die zugehS- 
rigen Fal lnummern geloeht werden. In  jedem Fall  mfissen deshalb soviel 
Kar ten  herausgesucht und gekerbt werden, wie Stiehworte zutreffen. 
Dazu kommt  noeh, da~ sowohl zum Verschlfisseln als auch zur Selektion 
die Kar ten  stets der Reihe nach sortiert sein mfissen, um die gewfinschten 
Stichworte herausnehmen zu k6nnen. Bei der Kerb]oehkartei  kSnnen 
dagegen die Kar ten  beliebig dureheinandergebraeht werden, da eine 
neue Kar te  nut  einfach hinzugelegt wird und die Selektion ausschliel~lieh 
an Hand der Kerben erfolgt. 

Dem steht tier Naehteil  entgegen, dab bei der Kerblochkartei  ein 
einmal aufgestellter Schlfissel ffir die einbezogenen Falle unverander t  
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beibehalten werden mug, wghrend man bei der Sichtlochkartei neue 
Stiehworte hinzuffigen kann. Das bedeutet aber nur, dag fiir die Auf- 
stellung eines Kerbloehsehl/issels wesentlieh mehr Vorarbeit geleistet 
werden mug als ffir die Stiehwortliste einer Siehtloehkartei. Da man 
die Kartei  wohl ohnehin naeh Jahrggngen getrennt, aufstellen und aueh 
getrennt selektieren wird, falls die Zahl der in einem Jahr  bearbeiteten 
Fiille nicht zu gering ist, kann der Sehliissel gegebenenfalls fiir einen 
neuen Jahrgang ohne Schwierigkeiten abgegndert werden. 
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Schlieglich ist das Fassungsverm6gen der Sichtlochkarten auf 500, 
1000, 4000 oder 10000 Lochstellen begrenzt, so dab man bei getrennter 
An]age nach Jahrg/~ngen und zwisehen diesen Grenzen liegenden Fall- 
zahlen entweder einen erheblichen Tell leeren Raumes oder das l~isiko 
in Kauf  nehmen mul3, die Kartei  vorzeitig zu ersch6pfen. Bei Beginn 
eines neuen Jahres bzw. nach dem ErschSpfen der Lochstellen m/issen 
dann ftir a]le Stiehworte neue Kar ten  beschriftet werden. 

Wenn wir auch nicht glauben, mit dem vorgelegten Schliissel eine 
optimale L6sung gefunden zu haben, so berechtigen doch die bisherigen 
Erfahrungen zu der Annahme, dab das Verfahren eine vorteilhafte 
Dokumentat ion forensisch-chemischer Untersuchungen ermSglicht und 
die zu erwartenden Schwierigkeiten weitgehend vermied. 

F/ir unsere Kartei  werden Kerblochkarten D I N  A5 (14,7 • 20,7 cm) 
mit doppelten Lochreihen an allen vier Kanten verwendet (Abb. 1). 
Je vier Lochpaare sind zu einem Feld zusammengefaBt; die 24 Felder 
werden mit  den Buchstaben A m Y  (auBer J) bezeichnet. AuBerdem 
befinden sich an den Ecken noch je 6 (bzw. an der abgeschr/~gten Ecke 5) 
L6cher. Diese sollen jedoch mSglichst nicht, zumindest nicht voll, 

5 *  
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gekerbt werden, da sich dann die Ecken leicht umbiegen bzw. ineinander 
verhaken. Bei unserem Sehliissel wurden lediglieh die inneren Lochpaare 
der Eckenfelder ffir eine flache Kerbung in Anspruch genommen, die 
den Feldern A, G, N und T am n~chsten ]iegen und mit  A', G'0 N',  
T '  und T"  bezeichnet worden sind. 

Fiir die Zuordnung der zu dokumentierenden Merkmale in Form 
yon Ziffern zu den einzelnen LSchern wird meist der sog. additive Sehliis- 
sel verwendet, bei dem l0 Ziffern und damit  10 Merkmale (1--9 und 0) 
in einem Fe]d untergebracht werden kSnnen Dabei entspricht den 

. . . .  . . . . . . . .  . . . .  
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Abb, 3 

Ziffern 1, 2, 4 und 7 je eine tiefe Kerbe (beide LScher eines Lochpaares 
umfassend) der Lochpaare 1--4, die mit  l, 2, 4 und 7 bezeichnetwerden. 
Den Ziffern 3, 5, 6, 8, 9 und 0 entsprechen ]e zwei flaehe Kerben der beiden 
Lochpaare, aus denen die Ziffer additiv zusammengesetzt werden kann 
(aul3er bei 0) (3: 1~-2 ;  5 : 1 ~ 4 ;  6 : 2 ~ - 4 ;  8 : 1 - ~ 7 ;  9 : 2 ~ - 7 ) .  Ff i r0  
werden die Lochpaare 4 und 7 flaeh gekerb t  Entsprechend kann aus 
zwei Feldern ein Hunderterfeld gebildet werden. 

Diese additive Zuordnung weist jedoch den Nachteil auf, dab die 
Ziffern und damit  die Merkmale eines Feldes nieht untereinander 
kombinierbar sind, sondern nur mit  denen anderer Felder. Das ist 
belanglos, solange in einem Schliissel sehr viele Merkmale untergebracht 
werden miissen, die sich zu einem grol~en Tell gegenseitig aussehliel~en. 

Da aber gerade in der toxiko]ogischen Chemie eine Vielzahl yon 
Kombinationen der versehiedensten Stoffe uud sonstigen Merkmale 
denkbar ist und aueh praktiseh vorkommt,  wurde die Zuordnung der 
Ziffern nieht naeh dem additiven System (Abb 2), sondern in der in der 
Abb. 3 gezeigten Weise vorgenommen. Dabei entsprieht ]eder Ziffer ein 
Loch. Man nimmt zwar die Naehteile in Kauf,  dal~ nut  8 (an Ste]le 
von 10) Merkmale in einem Feld untergebraeht werden kSnnen und 
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dab beim Snchen ungerader Ziffern doppelte Selektion erforderlich ist, 
falls yon einem Lochpaar beide Ziffern in Anspruch genommen wurden 
(da dann die tief gekerbten Karten zusammen mit den flach gekerbten 
herausfallen). Als Vorteil liegt jedoch in diesem Verfahren, dag alle 
Ziffern eines Feldes (auger denen eines Loehpaares untereinander) 
miteinander und mit allen anderen beliebig kombinierbar sind. 

Darfiber hinaus wurde fiir einige Merkmale jeweils ein ganzes Loch- 
paar vorgesehen (z.B. in den Feldern A, O und P). In anderen Fallen 
wurde darauf geaehtet, einem Lochpaar nur zwei Begriffe zuzuordnen, 
die sieh sieher (z. B. Feld C) oder mit gr6f3ter Wahrscheinliehkeit gegen- 
seitig ausschlie6en, obwohl dadurch die Reihenfolge etwas uniiber- 
sichtlicher wird (z.B. in den Feldern F- -H) .  

Bei den Stoffgrnppen sind vorwiegend die erfahrungsgem/~$ h/~ufiger 
vorkommenden Elemente und Verbindungen einzeln benannt worden. 
Andere wurden teils aus Platzgriinden, tells um die Ubersichtlichkeit 
zu verbessern und damit die Fehlerquellen bei tier Kerbung zu ver- 
mindern, zu Sammelbegriffen zusammengefa6t. Diese Einteilung ist 
zwar auf unser Untersuchungsmaterial zugeschnitten, diirfte sieh aber 
durch Austausch einiger Merkmale unsehwer auf die Belange anderer 
Laboratorien zusehneiden lassen. Dabei stellen relativ weitgehend unter- 
gliederte Merkmalsgruppen (z.B. I - -N)  eine Reserve ffir neu einzu- 
fiigende Begriffe dar; einzelne Ziffern wurden ohnehin sis Reserve 
offengelassen. Einige Begriffe sind eingefiigt worden, obwohl auf die 
zugehSrigen Verbindungen im Rahmen der iibliehen allgemeinen toxi- 
kologischen Analysen bisher nicht geprtift wird und obwohl ein Tell 
derselben nut  schwer oder gar nicht nachgewiesen werden kann. Ver- 
bindungen bzw. -gruppen, die in unserem Untersuchungsgut selten oder 
nicht vorkamen, wurden nicht im einzelnen als SelektionsmerkmMe 
vorgesehen und mtigten deshalb unter den ffir ,,Sonstiges" vorgesehenen 
Punkten (z.B. K 8 ,  L8 ,  M5, N7 ,  0 7 ,  Q7, Q8, R8 ,  T6 ,  V7,  Y4,  
Y 5, Y 7) gekerbt werden. Aueh hier wird aber durch Austauseh mit 
anderen Begriffen ohne weiteres eine Angleiehung an die Belange anderer 
Institute mSglieh sein. ]~hnliehes gilt hinsiehtlieh der f/it die Probe- 
materialien vorgesehenen Ziffern (Felder F--I-I). 

Zur Erleiehterung der Sucharbeit naeh solehen Merkmalsgruppen, 
die eine ganze geihe einzelner Ziffern umfassen, wurden diese zu Ober- 
begriffen zusammengefagt, die beim Vorliegen zugeh6riger Einzelbegriffe 
mitzukerben shad. Diese Oberbegriffe sind in der Sehlfisseltabelle 
unterstriehen. (Bei einer Phenobarbitalintoxikation werden z.B. aul3er 
Q 1 noeh P 8 (Barbiturate), P 6 (Sehlafmittel), O 4 (saute und neutrale 
niehtfliiehtige organisehe Verbindungen) und 0 2  (niehtfl/iehtige organi- 
sehe Verbindungen) gekerbt. 
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Wird bei einem Untersuehungsantrag auf eine bestimmte Stoffgruppe 
ein negatives Ergebnis erhalten, dann werden lediglich die zugehSrigen 
Begriffe (bei einer Barbituratuntersuehung z.B. P 7), nieht die Ober- 
begriffe gekerbt. Nut  bei den sehr haufigen Untersuehungen auf COHb 
und MetHb sind aueh ftir diese Unterbegriffe selbst die Merkmale 
positiv und negativ einzeln aufgeftihrt worden. Bei negativen COHb- 
Untersuehungen ist demnaeh nut  N 1, bei negativen MetHb-Unter-  
suehungen nur N 3 zu kerben. (MetHb wurde wie CO und COI-Ib im 
Feld N, ,,fliiehtige anorganisehe Gifte bzw. Verbindungen", eingeordnet, 
obwohl es saehlieh nieht zu diesem Oberbegriff geh6rt. Dieser ist des- 
halb bei MetHb aueh nieht mitzukerben.) Eine Unterseheidung zwisehen 
positiven und negativen Untersuehungen kann bei Stoffgruppen, bei 
denen nieht zwei getrennte Ziffern fiir die alternierenden Merkmale 
positiv und negativ vorgesehen sind, w~hrend der Selektion an Hand  
des Loehpaares N'  getroffen werden. Dabei ist abet  zu beaehten, dab 
N'  aueh in F/~llen gekerbt wird, in denen nut  eine yon mehreren Unter- 
suehungen positiv verlief. Es kann deshalb der Fall eintreten, dab bei 
der Suehe naeh positiven Untersuehungen eine KaI~e f/tllt, die fiir 
einen Fall mi t  negativem Naehweis in der speziellen, abet  positivem 
Naehweis in einer anderen Gruppe angelegt wnrde. Das hgtte jedoeh 
nut  vermieden werden k6nnen, wenn mindestens ftir jedes Feld die 
Merkmale positiv und negativ vorgesehen worden wgren. Aus Platz- 
griinden konnte das nut  bei den wiehtigsten Gruppen gesehehen. Eine 
in solehen Sonderf~llen gegebenenfalls notwendige Naehselektion ist an 
der bereits dureh die Nadelselektion vorsortierten kleinen Kartengruppe 
in kfirzester Zeit mSglieh. 

AuBer den Kerbungen bieten die verwendeten Loehkarten aus- 
reiehend Platz zur Aufnahme yon Text. Wit nutzen abet  den vorhandenen 
Raum nieht ans, sondern tragen auf der Vorderseite lediglieh die Num- 
met  des Vorgangs oder der Sektion, Name und Datum, auf der l~tiek- 
seite stiehwortartig die Art  der Untersuehung sowie das Ergebnis und 
bei quanti tat iven Bestimmungen die Kurzbezeiehnung der angewandten 
Methode ein. Der detaillierte Untersuehungsgang, der sparer meist nieht 
mehr interessiert, wird naeh wie vor auf einer normalen Karteikar te  
(ebenfalls D I N  A5) eingetragen, deren Nummer  auf der Loehkarte ver- 
merkt  wird. 

Das besehriebene System ist vor der praktisehen Einftihrung ein- 
gehend auf seine Zweekmggigkeit gepriift worden und wird seit mehreren 
Monaten erfolgreieh praktiseh angewendet. Ungeaehtet  dessen sind wit 
fiir die Mitteilung yon Erfahrungen anderer Inst i tute und fiir Itinweise 
zur Verbesserung jederzeit dankbar.  

Frgulein Cm~. HAI~T_~X danke ich fiir die technisehe Mitarbei~ bei der Er- 
probung und Einfiihrung des Verfahrens. 
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TabeIle. Schliissel /i~r die Dokumentation toxi]cologisch-chemischer Untersuchungen 
au/ Kerbloch]carten 

Nichtadditive Zuordnung (s. Abb. 3); jeder Ziffer entspricht ein Loch. 

Vorteil: Aufier den Ziffern eines Lochpaares untereinander sind atle M~rkm~]e 
(Ziffern) beliebig kombinierbar. 

Nachteil: Nur 8 ~nstatt 10 Merkmale in einem Feld; beim Suchen ungerader 
Ziffern ist doppelte Selektion erforderlich, falls yon einem Lochpaar beide Ziffern 
in Anspruch genommen wurden. 

Zcksnlochpaare 
A' flach Hausvorgang (chemische Untersuchung zu einem Sektions- oder anderen 

Gutachten des Instituts) 
G' flach Todesfall (unabhgngig yon der Todesart) 
N' flach eine oder mehrere der durchgeffihrten Untersuchungen positiv 
T' flach Vergiftungstod 
T"flach ungew5hnliche F~lle 

Analysenart 
A 1 Vollanalyse 

2 orientierende Analyse 
3 qualitative Analyse negativ 
4 qualitative Analyse positiv 
5 quantitative Analyse negativ 
6 quantitative Analyse positiv 
7 
8 Identifikation, Vergleichs- 

untersuchung 

B 1  
2 Spurenuntersuchung 
3 
4 Gefrierpunktsbestimmung 
5 Phosphatidbestimmung 
6 Diatomeennachweis 
7 klinisch chemische Untersuchung 
8 Tierversuch 

A u]traggeber 
C 1 Haussektion gerichtlich 

2 ttaussektion Verwaltung 
3 Haussektion wissenschaitlich 
4 Univ.-Kliniken und -Institute 
5 Staatsanwaltschaft, Gericht, 

Polizei 
6 5ffentliches Gesundheitswesen, 

Kliniken und Arzte, Betriebs- 
polikliniken 

7 Betriebe und andere Firmen, Be- 
hSrden au~er 4, 5 und 6 

8 private Auftrs 

Felder 
Grund der Untersuehung 

D 1 Unfall h~uslich 
2 Unfall gewerblich 
3 Unfall medizinal 
4 Selbstmord 
5 Selbstmordversuch 
6 Mord, Vergiftung durch andere 

Personen 
7 Mordversuch, Versuch der Ver- 

giftung durch andere Personen 
(auch mit untauglichen Mitteln 
oder Verdacht) 

8 Sucht, Suchtverdachg, Abusus 

E 1 Berufserkrankung 
2 Abtreibung 
3 Trunkenheit am Steuer 
4 Therapiemedikation 
5 
6 Trunkenheit bei kriminellen ttand- 

lungen und sonstige Trunken- 
heitsfi~lle 

7 akute Vergiftung 
8 chronische Vergiftung 

Untersuchungsmaterial 
F 1 Organe 

2 Nahrungsmittel, Trinkwasser 
3 Mageninhalt (s. a. G 3 !) 
4 Konkremente (Gallensteine 11. a.) 
5 Blur 
6 Sperm~ 
7 Urin 
8 Tiere o. -teile 



72 R. KLAVS I~LLER: 

Tabelle (Fortsetzung) 

G 1 Haare, N~gel 
2 Pflanzen o. -teile 
3 Magenspiilfliissigkeit (s. a. F 3 !) 
4 Textflien 
5 Knoehen 
6 Kleidungsstficke 
7 Lunge 
8 Tabletten, Drag~es, Kapseln 

H 1 GenuBmittel 
2 sonstige K6rperteile (ttaut, Z~ihne 

u. a.) und Prothesen (z. B. Zahn- 
plomben, -kronen) 

3 Ko~ 
4 sonstige Arzneimittel zur Identifi- 

kation, Vergleiehsuntersuchung, 
Geha]tsbestimmung usw. 

5 Exsudate, Transsudate 
6 sonstiges Untersuchungsmaterial 

(industrielle Gifte, I-Iandelspr~- 
parate aul3er den bereits aufge- 
fundenen, Chemikalien, Farben, 
Metalle, Glas; leere Gef~e mit 
Rficksti~nden usw.) 

7 
8 alles Material von Menschen und 

Tieren 

Sto]flclassen 
I 1 

2 Anorganische Elemente und Ver- 
bindungen 

3 
4 Metalle und Kationen 
5 L u n d  II. ttauptgruppe und NH~ 

(Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, 
Sr, Ba) 

6 III.  Hauptgruppe auger B 
7 IV. I-Iauptgruppe auger Si 

(C, Sn, Ge, Pb) 
8 As, Sb, Bi 

K 1 Cu, Ag, Au 
2 Zn, Cd 
3 I-Ig 
4 Cr u. a. Elemente der Gruppe VIb 

einschlieBlieh CrO'~ 
5 Fe und andere Elemente der 

Gruppe VIIIb 
6 U, Th, R~ und andere radioaktive 

Elemen~e und Verbindungen 

K 7  
8 sonstige Metalle und Legierungen 

L 1 
2 Nichtmetalle und Anionen 
3 F, Br, C1, J 

H 4 B, Si einscMieBlich SiO'~", B40 7 
5 N, P, S, Se, -Wasserstoffverbin- 

dungen u. a. 
/ t 

6 NO 2, :NO~, CIO~ 
7 
8 sonstige l~ichtmetalle und Anionen 

M 2 S~uren (anorganische und or- 
ganische ~tzende) 

3 HC1, H2SO ~, HNO 3 
4 HF, HaBO 3 
5 sonstige anorganisehe und ~tzende 

organisehe Sauren 
6 Laugen 
7 Anorganische ]li~chtige Gi/te bzw. 

Verbindungen negativ 
8 Anorganisehe ]li~ehtige Gi/te bzw. 

Verbindungen positiv 
(7 und 8 nicht kerben bei l~etHb !) 

N 1 CO, COHb negativ (bis 4%) 
2 CO, COttb positiv 
3 MetHb negativ 
4 HCN, Cyanide, PH a 
5 MetHb positiv 
6 H~S, CSe, Sulfide 
7 sonstige flfichtige anorganische 

Gifte bzw. Stoffe 
8 sonstige anorganische Elemente 

oder Verbindungen 
O 1  

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

1 

2 

Organische nicht/liichtige Verbin- 
dungen 2ositiv 

basische organische nicht]ligehtige 
Verbindungen negativ 

basische organische nicht/liichtige 
Verbindungen positiv 

Codein, Morphin 
Atropin, Chinin, 1Nicotin, Stryeh- 

nin 
sonstige Alkaloide aul~er 0 5 u. O 6 

saure oder neutrale nicht]liiehtige or- 
ganische Verbindungen negativ 

saute oder neutrale nicht]li~chtige or- 
ganische Verbindungen positiv 
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Tabelle (Fortsetzung) 

P 3 Bemegrid 
4 
5 Schla/mittel negativ 
6 Schla]mittel positiv 
7 Barbiturate oder Thiobarbiturate 

negativ 
8 Barbiturate oder Thiobarbiturate 

positiv 

Q 1 Phenobarbital oder Barbital 
2 Brevinarcon 
3 CyclobarbitM 
4 MethylphenobarbitM 
5 Barotal 
6 ThiopentM 
7 sonstige Barbiturate 
8 sonstige Thiobarbiturate 

R 1  
2 Nichtbarbituratschla]mittel 
3 Methaqua]on 
4 Pyrithy]dion 
5 Glutethimid 
6 Methylpentinol 
7 Bromisoval 
8 sonstige Nichtbarbituratsehlaf- 

mittel 

S 1 Phenothiazinderivate negativ 
2 Phenothiazinderivate positiv (Mlge- 

mein und sonstige aul3er 3--8) 
3 Chlorpromazin 
4 Diethazin 
5 Promazin 
6 Promethazin 
7 Frenolon 
8 Kombinationen yon 3 und 4, 

5u.  6 

T 1  
2 Betiiubungsmittel aufler Morphin, 

Morphinderivate, basische Anal- 
getica 

3 Methamphetamin 
4 Dihydrocodein, ttydroeodon, 

Hydromorphon, Methadon, 
Normethadon, Oxycodon 

5 Pethidin 
6 sonstige Bet~ubungsmittel aul~er 

3--5 
7 
8 Psychopharma]ca 

U 1 Benactyzin, Imipramin, Meproba- 
mat, Methylphenidat, Neuroton, 
I)henelzin, Trioxazin 

2 andere Psyehopharmaka 
3 Isoniazid (INH) und Derivate, 

sonstige Tuberkulostatiea 
4 Sulfonamide einschlieBlich der 

Antidiabetic~ und Diuretic~ 
5 ttydantoine (z.B. Phenytoin) 
6 LokManaesthetica 
7 Acetylsa]icyls~ure, SMicyls~ure, 

Salicylamid, Phenacetin, Par- 
acetamol 

8 neutrMe und saure Analgetic~ 
auBer den unter 7 genannten 

V 1 Adrenalin, Noradrenalin u. a. 
Catecholamine 

2 Phenazon, Amidopyrin, Jodo- 
pyrin, Noramidopyrinmethan- 
sulfonat, Phenylbutazon 

3 
4 Glykoside (Digitoxin u. a.) 
5 Purine (Coffein, Theobromin, 

Theophyllin, Oxy~thyltheo- 
phyllin u. a.) 

6 Analeptica und Appetitziigler 
z.B. Neospiran, z.B. Propyl- 
Pentetrazol, hexedrin, 
Pholedrin, LNor-Ephedrin, 
Synephrin; Sedafamem 

7 sonstige nichtttiichtigen organi- 
schen Arzneimittel und Gifte 
(aul3er W 1--8), sonstige nicht- 
fliiehtigcn organischen Verbin- 
dungcn z.B. Harnstoff) 

8 Kampfstoffe 

W 1 Fructose (ira Sperma) 
2 Insecticide, Herbicide und andere 

ScMidlingsbe]c5mp/ungsmitteI 
(allgemein und sonstige auBer 
3 und 4) 

3 DDT, ItCH u. a. chlorierte Kohlen- 
wasserstoffe (-Insecticide) 

4 Phosphors~ureesterinseetieide 
5 Farbstoffe 
6 capillaraktive Verbindungen (Sei- 

fen, Invertseifen u. a.) ~uBer 8 
7 
8 Dcsinfektionsmittel 
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Tabelle (Fortsetzung) 

X l  
2 Fligchtige organische Verbindungen 

(organische ~tzende Stiuren siehe 
M 5; Kresole, Chlorphenole W8;  
Schtidlingsbek~mp~ungsmittel 
W 2--4 ;  Kampfstoffe V 8; 
Methylpentinol R 6) 

3 ~thanol  
4 Jkther (Ditithyl~ther u. a.) 
5 Methanol 
6 andere Alkohole aul~er 3 und 5 
7 Kohlenwasserstoffe (Miphatische, 

alicyclische, aromatische) 
8 tta]ogenkoMenwasserstoffe 

(s. a. W 3) 

Erl~uterungen zur Tabelle: 

u 1 :Phenole (s. ~. W 8) 
2 Nitroverbindungen 
3 Amine 
4 sonstige LSsungsmittel aui~er X 

und u 1--3 
5 sonstige flfichtige organische Gifte 

bzw. Verbindungen 
6 Lebensmittelvergiftu~g (auger 8) 
7 sonstige Gifte (z. B. ,,meehanische" 

und sonstige naehzuweisenden 
Stoffe (z.B. Urinspuren u. a.) 

8 Pilze, Pilzvergiftungen 

Zu A 5/6: Als negative quantitative Analysen werden nur solche gekerbt, bei 
denen ein eindeutig negatives Ergebnis erhalten wurde oder die wegen des zu 
geringen Gehalts nicht ausgewertet werden konnten (erster Fall z.B. bei COHb, 
zweiter etwa bei Barbituraten). Quantitative Metallanalysen (Hg, As, Pb), bei 
denen physiologische Werte erhalten werden, z~hlen als positiv. 

Zu A 4/8, B 2: Die Begriffe qualitative Analyse, Identifikation und Spuren- 
untersuchung schlieBen sich gegenseitig nicht aus. 

Zu D 1: Als Unfall zahlt jede unbeabsichtigte Vergiftung unabhiingig vom 
Ausgang. 

Zu D 7: Es ist zu beachten, dab ]eder Versuch oder Verdacht der Vergiftung 
durch andero Personen unter diese Ziffer ftillt, auch wenn es sich nur um einen 
Verdacht oder um untaugliche Mittel handelt. 

Zu E 1 : Als Berufserkrankung zahlon hier alle Ftille, bei denen eine Vergiftung 
(akut, subakut, chronisch) wS, hrend der Berufst~tigkeit auftrat. 

Zu 1 2: Wird nicht gekerbt bei COI-Ib und MetHb. 
Zu M 7/8: Wird nicht gekerbt bei MetHb. 
Zu W 2 : Bei Vorliegen yon W 2 ist auch O 2 zu kerben, obwohl eine Reihe der 

hierzu geh6renden Stoffe fliichtig ist. 
Zu X 2 : Beim Vorliegen der speziell unter X 2 genannten Stoffe ist auch dann 

X 2 zu kerben, wenn keiner der Punkte X 3--8  zutrifft, dafiir aber M 5, W 8 oder 
gegebenenfalls W 2--4. 

Allgemein: Bei negativen Untersuchungen auf bestimmte Stoffgruppen sind 
stets nut  die direkt zugehSrigen Begriffe zu kerben, und zwar bei den Punkten mit  
zwei Ziffern ffir positiv und negativ die fiir negativ, sonst die n~chsthShere all- 
gemeine Ziffer. Umfassendere Oberbegriffo sind nicht zu kerben. 

Beispiel: Wird nur auf Phenothiazine gepriift und ein negatives Ergebnis 
erhalten, wird nur S 1, nicht uber O 3 gekerbt. 
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