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Veffahren der Unterkfihlung. Die geffirchtete Komplikation des Erbrechens und Erstickens im 
Brechakt bei Narkose wird anhand mehrerer Beispiele er6rtert und abschliefiend hervorgehoben, 
dab strafrechtliche u in 0sterrelch wegen Verschuldens am l~arkosetod selten sind. 
Zwei weitere FKlle betreffen TodesfElle durch Verwechslung des Mittels zur Lokalanaesthesie. 
Weitere ErSrterungen betreffen die zeitliche Abgrenzung des Begriffes Exitus in tabula und 
die Frage, ob in der Vornahme einer Operation im Sprechzimmer schon an sich eine Fahrli~ssigkeit 
l~ge. SchlieBlich wendet sich der Autor noch der Frage der ZulEssigkeit schwerer, gewagter 
und neuer Operationsmethoden zu und bejaht deren Durchfiihrung zwar nicht generell, jedoch 
zweifelsfrei ffir Kliniken, da ja nur auf Kosten des Risikos auch eines HiBerfolges die bahn- 
brechenden Fortschritte der Chirurgie erm6glicht wurden. Auf Grund seiner reichen gerichts- 
medizinischen Erfahrung kommt der Autor zu der Feststellung, dab in ()sterreich nut in einer 
geringen Zahl der TodesfElle auf dem Operationstisch eine gerichtliehe Untersuehung verlangt 
wird und d~l] wiederum unter diesen yore Gericht erfaBten ~/~llen nur in einer verhi~ltnismiiBig 
geringen Zahl die Anldage erhoben wird. HAgESCH (Graz) 

Hors t  Giinther:  Schmerzensgeld. Beeintr~ichtigung des Bemessungsganges durch 
Unzul~ingliehkeiten auf ~irztlieher und  juristischer Seite. ivied. Sachverst/~ndige 62, 
1 - -5  (1966). 

Th. Lenekner: Strafrecht und ~irztliehe Hilieleistungspilicht.  [Inst.  f. Kriminalwiss. ,  
Univ. ,  Mfinster.] Med. Kl in .  61, 274--278 u. 313--315 (1966). 

Tiefschiiffende grfindliche Ausf/ihrungen mit exakten Literaturzitaten, die den /~rztlichen 
Leser manchmal als etwas zu dogmatiseh anmuten. Die Hilfeleistungspflicht geht recht welt; 
Verf. bringt auch entsprechende Beispiele: wer an einem Unfallort vorbeif~hrt und aus den 
ganzen UmstEnden wahrnimmt, dab jemand verletzt ist, jedoch nicht versorgt wurde, muB 
anhalten und sehen, ob er helfen kann, selbst wenn er nieht speziell ausgeriistet ist. Andererseits 
braucht die Hilfe nicht his zur endgiiltigen Versorgung geleistet zu werden; erf~hrt der Arzt, 
dab Hilfe herbeigerufen wurde, dab sie nach menschlichem Ermessen auch bald eintreffen wird 
und 1EBt sich im Augenblick nichts fiir den Verletzten tun, so kann der Arzt weiterfahren. Hilfe- 
leistungspflicht besteht aueh, wenn einem Gast oder dem Mitbewohner eines Hauses etwas 
zust6Bt oder wenn ein Verletzter in die Wohnung eines Arztes gebracht wird, der gar keine 
Praxis unterhElt. B. HU~LLER (Heidelberg) 

Wal ther  Weissauer:  Zur  Neuordnung des ~irzflichen und zahn~irztlichen Gebiihren- 
rechts. Neue jur .  Wschr.  19, 382--386 (1966). 

Im Gegensatz zu Wzc~Azr162 (N. Wschr. 1965, 1064) setzt sich Veff., der yon Beruf Ministerial- 
rat in Mfinchen ist, dafiir ein, dab der Arzt bei seinen Liquidationen in der Privatpraxis durch- 
aus berechtigt ist, die wirtschaftliche Leistungsfiihigkeit des Patienten nach oben oder nach 
unten zu zu beriicksiehtigen; er ist nicht gezwungen bei allen ~rivatpatienten die gleichen 
S/itze zu berechnen. B. Mu]~LL]~ (Heidelberg) 

Spurennachweis, Leichenerscheinungen, Technik, Identifikation, naturwissenschaft- 

fiche Kriminalistik 

�9 E rns t  Wigger: Kriminaltechnischer Leit~aden. (Schriftenreihe d. Bundeskr iminal -  
amtes.  61~176176176 Wiesbaden:  Bundesk r imina l amt  1965. 510 S. u. 248 Abb.  

Die Schriftenreihe zeig~ dem Polizei- und Kriminalbeamten, was bei Untersuchungen auf 
dem Gebiete der naturwissenschaftlichen Kriminalistik und auch bei der Untersuchung yon 
Spuren medizinischen Charakters herauskommen kann und wie die AsservaCe behandelt werden 
mfissen. Aueh wird geschildert, wie Handsehriftproben vorzunehmen sind. Es ist angefiihrt, 
dab in Blutspuren im allgemeinen nur die ldassischen Blutgruppen, in besonders giinstig ge- 
]agerten F/~llen nur die Faktoren H und N nachgewiesen werden k6rmen. Auf die Serumeigen- 
schaften wird noeh nicht eingegangen. Die Literatur wird stets exakt zitiert. Beigefiigt sind 
anschauliche Abbildungen. Auf die zentralen Sammlungen im Bundeskriminalamt wird bin- 
gewiesen. Iqaehlesen in diesem gut gelungenen Leitfaden wird nicht nur dem Kriminalbeamten, 
sondern aueh dem Gerichtsmediziner und demjenigen YNTutzen bringen, der sich mit der natur- 
wissenschaftlichen Kriminalistik besch/~ftigt. B. MU~,LLER (Heidelberg) 
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S. Berg:  Die Bedeutung eytoehemischer  Methoden fiir die Auswer tung  yon Blutspuren,  
insbesondere deren Altersbestimmung. Arch.  Krimino1. 136, 14--21 (1965). 

In  der forensischen Praxis beschr~nkte sich die morphologische Auswertung yon Blut- 
spuren auf den Nachweis kernhaltiger Erythrozyten, speziell im epimikroskopischen Verfahren 
bei Blutflecken in dfinner Schicht auf blanken Fl~ehen, ferner auf die Darstellung epithelialer 
Beimengungen bei Nasenblut, MenstruMblut usw. Cytoehemisch wurden dagegen Extrakte yon 
,,normMen" Blutspuren kaum untersucht, weft ~ngetroeknete Erythrozyten bei der Resuspension 
praktisch immer h~molytisch zerfallen und eine Darstellung der Leukozyten weniger beachtet 
wurde. - -  Erste systematisehe Untersuchungen fiber die Darstellung yon Leukozyten in Blut- 
spuren mit Hilfe der Peroxydase-Reaktion stammen yon D~ B~g~ARDI. Er wies Leukozyten 
aus angetrockneten Blutkrusten, Blutflecken an Stoff und Papier bis zu einem Spurenalter 
yon 4 Wochen naeh. In der Zwischenzeit wurden die Methoden so verfeinert, daft es dureh 
schonende Resuspension und AusstrichfErbung angetroekneter, bis zu 1 Jahr alter Blutspuren 
gelingt, die Leukozyten so zur Darste]lung zu bringen, dab ein DifferentiMblutbild ausgezEMt 
werden kann. Die Akt iv i t~  der Leukozyten-Peroxydase nimmt mit steigendem SpurenMter 
langsam ab. Die Veriinderungen sind hierbei bis zu einem gewissen Grade yon der Schichtdicke 
des SpurenmateriMs abh~ngig. Daneben sind auch andere Fermente der weil3en Blutzellen in 
l~esuspensions-Ausstrichen yon Blutspuren nachweisbar. Es gelang, die alkalische Phosphatase 
naeh KAPLOW bis zu einem Spurenalter yon 7 Monaten darzustellen. Somit k6nnte auch diese 
Methode ~fir die forensisehe Blutaltersbestimmung verwendet werden. Grol3e Bedeutung kann 
die Bestimmung des Phosphatase-Indexes im Rahmen der cytomorphologisehen Differenzierung 
des ,,individuellen" wei~en B]utbildes gewinnen, z.B. fiir die Herkuaftsbestimmung gruppen- 
gleicher Blutspuren yon verschiedenen Personen, dg bier stgrkere individuelle Unterschiede 
vorkommen, als hinsiehtlieh der Leukozyten-Peroxydase. D~A~sEg (Wfirzburg) 

Yoshio Mikami,  K yo ich i  Haba,  Miehio Tanaka  and  H i d e y u k i  Mor ioka:  Bovine 
t ibr inogen in fibrin plate method for identif icat ion of h u m a n  blood stain.  (Das Rinder -  
f ibr inogen fii~" die F i b r i n p l a t t e n m e t h o d e  zum Nachweis  menschl icher  Blu tspuren . )  
[Dept .  of Leg. Med., O k a y a m a  Med. School, Okayama . ]  J~p.  J .  leg. Med. 18, 3 0 8 - -  
314 mit engl. Zus.fass.  (1964) [Japa, nisch].  

~Nach AST~TZp und DARLING sowie naeh CoH~ hergestelltes l~inderfibrinogen wurden ver- 
gleichend untersucht. D~nach stellt das nach ASTRV~ und DARLING gewonnene Fibrinogen das 
giinstigere Ausgangsmaterial ffir die Fibrinplattenmethode dar (vgl. KAW~NISItI, 1964), nach 
Cog~ isollertes Fibrinogen ist jedoch zur Idenfikation yon menschlichem Blut ebenfa]ls sehr 
gut brauehbar. G. RADAM (Berlin) 

J o n  Lundevalh  Untersuehungen  der Methode Niekolls-1)ereira zur Typenbes t immung 
yon Blutfleeken.  [Re t t smed.  Ins t . ,  Univ. ,  Oslo.] Nord.  k r imiua l t ekn .  T. 34, 297 bis 
301 (1964) [Norwegisch].  

Die Methode nach NICKOLL und Pn~EmA zur Blutgruppenbestimmung an Blutflecken 
wird fiberprfift. 0ptimale Ergebnisse werden bei folgendem Vorgehen erzielt: zwei Fasern werden 
1 Std inkubiert, danach innerhMb yon mindestens 5 rain dreimM gewaschen. Start der yon 
NIc~:oLL und 1)ER~r~ angegebenen 0,5 % BlutkSrperehen-Aufschwemmung in Albumin-Koch- 
sMzlSsung werden 0,25 %ige Suspensionen yon A~ und B-BlutkSrperchen in Albumin-Koehsalz- 
16sung verwendet und 0-Blutk6rperehen in KochsalzlSsung. Die Erw~rmung geschah 10 min 
bei 50 ~ Die Ablesung geseh~h naeh 2 Std fiir Anti-A und Anti~B und nach 20 Std ~fir Anti-H. 

G. E. VoIr (Lund) 

H.  J .  F u n k  and  W.  Towst iak:  A pract ica l  method for detect ing AB0 agglnt inins  
and agglut inogens in dried bloodstains.  (Eine prak t i sche  Methode  zum Nachweis  yon  
AB0-Agglu t in inen  und  Agglut inogenen in ge t rockne ten  Blutf lecken.)  [17. Ann.  Meet.,  
Amer .  Acad.  of Forens .  Sei., Chicago, 25. I I .  1965.] J .  forensic Sci. 10, 455- -465  
(1965). 

LATTES wandte die klassisehen Blutgruppen vor Gerieht bereits 1916 in Italien an, die 
Nordamerikaner dagegen erst in den 30er Jahren. Die inzwischen bekannt gewordenen Methoden 
zur Blutgruppenbestimmung in Spuren stiitzen sich entweder auf den direkten Nachweis der 
Agghtinine ~ und/? oder den indirekten Test fiir die Blutgruppensubstanzen A, B und H. Die 

6 Dtsch. Z. ges. gerichfl. ~ed., Bd. 59 
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Autoren entwickelten eine Modifikation des Absorptionsversuehes, die ihnen bei Vorliegen yon 
rund 8 mg getrocknetem Blur (das entsprieht einem Durchschnittstropfen) rasch zuverl~ssige 
Resultate erbrachte. Das Prinzip der Bestimmung besteht im folgenden: Die Absorption der 
veto Spurentr~ger herausgeschnittenen, etwa je 9 mm 2 groBen Fleeken (bei Textilien; bei Holz, 
Papier u.~. ~qnivalente Menge fiir 1 mg Trockenblut) effolgt naeh Zugabe der Antiseren - -  
Anti-A und Anti-B 1:32, Anti-H (Ulex europeus) 1:4 verdiinnt - -  in der ersten Reihe tier Ver- 
tiefungen einer Tiipfelplatte (mit 12 Tfipfeln). Im Kontrollversueh (2. Platte) werden un- 
beschmutzte Partien der Spurentr~ger aus der Naehbarschaft der inkriminierenden Flecken 
unter gleichen Bedingungen untersueht. Die Platten kommen fiir 5--10 rain in eine feuehte 
Kammer, dann bleiben sic 1 Std bei Zimmertemperatur stehen. Nach der Zugabe yon je 1 Tropfen 
11% Rinderalbumin erneuter Aufenthalt in der feuehten Kammer fiir 5--10 rain. Ansehliel~end 
werden die iibrigen neun Vertiefungen jeder Platte mit je 1 Tropfen physiologiseher NaC1- 
L6sung q- je  1 Tropfen des entsprechenden Ansatzes der 1. Tiipfelreihe (also immer fiir drei 
angrenzende Tiipfel) gefiillt; in die 3. und 4. Vertiefung kommt dabei jeweils die doppelte Ver- 
diinnung. Die Stoffproben werden vorher mit Pinzetten gequetscht und mit dem vorhandenen 
Anti-Serum mittels Pasteur-Pipette 4--5real durehspfilt. BTach Zugabe yon je 1 Tropfen einer 
1%igen Blutk6rperchensuspension erfolgt die intensive Durehmischung auf dem Rotator (Anm. 
des Referenten: Sehiittelapparatur). Die Agglutination tritt nach 30 rain ein, wobei alle 10 rain 
abgelesen wird. Fiir den Iqachweis einer Blutgruppe gilt nur eine Mindestdifferenz yon drei Stufen 
zwischen den Ans~tzen der untersuehten Fleeken und der Kontrolle, ein Unterschied yon nur 
zwei Stufen gilt als signifikant ffir das korrespondierende Agglutinin. - -  Die zweite beschriebene 
Methode zum Nachweis der Agglutinine (modifizierter Lattes) weicht insoweit yon der erst- 
genarmten ab, dab die herausgetrermten, etwa 4 mm 2 groBen Textilfleeken mit 0,5%iger Zell- 
suspensionen der BlutkSrperehen naeh vorausgehender Zugabe yon 1/2--1 Tropfen ll%igem 
Rinderalbumin auf einem Hohlschliffobjekttr~ger mit insgesamt 15 Vertiefungen (drei fiir die 
Kontrolle) versetzt werden. Ablesen 15 rain nach Aufenthalt in der feuehten Kammer ffir 
5--10 rain und mehffachem Sehtittelm - -  Die Autoren erforsehten weiterhin den Gebrauch yon 
untersehiedliehen Konzentrationen der notwendigen Zellsuspensionen. Bei der Anwendung 
yon frischen 2%igem Blutk6rperehensuspensionen wurde fiir Anti-A und Anti-B ein Titer yon 
1:256 und fiir Anti-H yon 1:32 gefunden. Bei 1%iger Zellsuspensionen erhShte sich der Titer 
um eine Verdfinnungsstufe. - -  Das Rinderalbumin erleichtert besonders bei zus~tzliehen Ver- 
sehmutzungen der Blutspuren das Aufl6sen des Blutes und beschleunigt die Agglutination bei 
beiden Methoden, ohne sie selbst zu beeinflussen. Die modifizierte Absorptionsmethode kann 
auch bei Spuren yon Sperma, Speiehel oder anderen KSrperfliissigkeifen angewandt werden, 
sie l~$t die indirekte Blutgruppenbestimmung in weniger als 2 Std zu. Die forensisehe Praxis 
ist damit um eine empfehlenswerte Routinemethode bereiehert worden, die vor allem den 
kriminalpolizeilichen Ermittlungen dient. L~o~oLn (Leipzig) 

B61a Rengei:  Blutnachweis mR einem diinnschichtchromatographischen Yerfahren. 
[Inst .  ~. Gerichtl.  Med., Univ. ,  Szeged.] Arch. Kr iminol .  136, 10--11 (1965). 

Der Verf. hat das Problem des eindeutigen Nachweises yon Blutspuren auf diinnschicht- 
ehromatographisehem Wege zu 16sen versueht. Adsorbens �9 Kieselgel G, Fliel~mittel: Methanol/Eis- 
essig im Verh~iltnis 99:1, Sprayreagentien: 0,1 g Benzidin gel6st in 10ml 96%igem Alkohol 
unter Zugabe yon 1 ml Eisessig und 3%iges Wasserstoffsuperoxyd. - -  Ein auf Blur zu priifender 
Fleck wird, wenn friseh, in physiologische KoehsalzlSsung, wenn ~lteren Ursprungs, in 1--5 n 
Kalilauge eingebraeht, der basisehe Extrakt mit Salzs~ure sorgf~ltig neutralisiert. Nach iiblicher 
diinnsehichtehromatographischer Pr~,paration unter Verwendung yon Blutvergleiehsproben ver- 
schiedener Konzentration l~Bt man die LSsungsmittelffont 15--18 em hoch steigen (Dauer 
1--2 Std). Die Dfinnsehichtplatte wird Iiir einige Zeit in einem Thermostaten bei 100 ~ erhitzt 
und so st6rende pflanzliehe Peroxydasen denaturiert. Dann wird mit der BenzidinlSsung, 
anschliel3end mit Wasserstoffsuperoxyd besprayt. Bei Anwesenheit yon Blur zeigt sich eine 
km'z sichtbare blaue Veff~rbung veto Rf-Wert 0,58---0,62. Empfindliehkeit der N[ethode 
0,5 ~g Blur. AR~OLn (Hamburg) 

S. kka i sh i :  Studies on the group-specific double combinat ion method.  (Studien fiber 
die gruppenspezifische , ,Double Combinat ion"-Methode.)  [Dept. of Forensic Med., 
Fae.  Med., I t i rosaki  Univ. ,  I t i rosaki . ]  Jap .  J.  leg. iVied. 19, 177--180 (1965). 

Verf. modifizierte den yon C o o ~ s  and Donn (Medicine, Science and the Law, Vol. 1, 
No. 4, p. 359--377, 1961) angegebenen ,,Mixed Agglutination"-Test zur Feststellung der Blur- 



83 

gruppe an ~uBerst geringffigigem oder anderem Material. Die umfangreiehe Teehnik muB im 
Original nachgelesen werden. Die AB0-, MN- und Rh-Blutgruppen lieBen sieh noch einwandfrei 
an Fasern yon blutbefleckter Baumwolle, Seide, Wolle, Kunstfasers~offen und Papier nach- 
weisen. Das ,,Anti-H Seed Agglutinin" reagierte ebenfalls positiv mit menschlichen Blut- 
kSrperchen, manchmal auch mit dem Blur yon elf untersuchten Tierarten, besonders yon Kanin- 
chen. Bemerkenswert ist, dab sogar noch positive Ergebnisse erzielt wurden an verdfinntem 
Blur, gewaschenen Blutflecken, 63 Jahre alten Blutflecken, Gewebe einer 110 Jahre alten 
Mumie, ge~aultem Blut, erhitzten Blutfleeken, Speichel, Samen, Vaginalinhalt, Urin, Stuhl 
und anderen Exkrementen sowohl yon Ausseheidern als aueh Nicbtausscheidern. Lediglieh an 
Spermatozoen verlief die Reaktion negativ. Untersuchungen an beschmutzten Blutflecken und 
menschlichen Geweben mit und ohne Blutgefi~Be, wie Knochen, Z~hne, N~gel, Haare, Epidermis, 
Knorpel und Cornea, zeigten auch ein positives Ergebnis. Die Leber reagierte nur sehwaeh 
positiv. Die Gewebsuntersuchungen effolgten an eingebetteten mikroskopischen Schnittpr~pa- 
raten. Die M_N-Typen lieBen sich im gef~l~losen und die Rh-Typen nur im ge~Bhaltigen Gewebe 
nachweisen. H. R ~  (Dfisseldoff) 

H a r o l d  M. Alful t is :  A miero t i t ra t ion  method for grouping dried bloodstains.  (Eine 
Mikro t i t r a t ionsme thode  zur  Gruppenbes t immung  ge t rockne te r  Blu tspuren . )  [Crime 
Labor . ,  Bureau  of Police,  St. Paul ,  Minn.]  [17. Ann.  Meet. ,  Amer:  A c a d  of Forens ic  
Sci., Chicago, 25. I I .  1965.] J .  forensic Sei. 10, 319- -334  (1965). 

Es wird ein kommerzieller Mikrotitrator zur Blutgruppenbestimmung yon getroekneten 
Blutspuren nach dem klassisehen tt~magglutinationshemmtest beschrieben. Zu Antiseren- 
verdfinnungen werden die Koehsalzextrakte der Flecke mittels spezie]ler Tropfpipetten gegeben. 
Nach Absorption und Erythrocytenzugabe liest man fiber einen Konkavspiegel ab. Ffir eine 
AB0-Bestimmung werden nur 0,5 ml Extrakt benStig~. GIEB~L~A~N (Greisfwald) 

V . I .  Charny:  0r ienta t ive  signii ieanee ol acid phosphatase  es t imat ion in detect ing 
seminal  origin of stains.  (Uber die or ient ierende Bedeu tung  der  q u a n t i t a t i v e n  Reak-  
t ion  auf saure Phospha tase  bei  der  Fes t s te l lung  yon  Sperma  in Flecken.)  Sudebno-  
reed. eksp.  (Mosk.) 8, 18- -22  (1965) [Russiseh].  

Verf. gibt zuni~chst einen Literaturfiberbliek fiber die geriehtsmedizinisehe Bedeutung des 
quantitar Naehweises saurer Phosphatase bei der Untersuehung spermaverd~ehtiger Flecke. 
An Stelle der gebr~uchlicheren Methodik nach KInG und A~STRO~G wi~hlte er zur Unter- 
suehung die Methode naeh BODA~SKIJ. Nach Schilderung der Untersuchungsmethodik bespricht 
er sechs untersuchte F~]le (~80  Flecken-Untersuchungen), in denen neben dem Naehweis 
saurer Phosphatase auch der iNachweis yon Spermien gelang. - -  In einer redaktionellen Naeh- 
bemerkung wird darauf verwiesen, dab der Naehweis der sauren Phosphatase ]ediglieh orien- 
tierenden Charakter hat, als beweisend wird nur der Nachweis yon vollst~ndigen Spermien 
oder deren KSpfen angesehen. WINT~ (Berlin] 

Yu. V. P a r l o r :  Detect ing seminal  fluid by electrophoresis in legal  medicine.  (Uber die 
ger ichtsmedizinische Begu taeh tung  yon  Samenflf issigkeit  mi t t e l s  Pap ie re lek t ro -  
phorese.)  Sudebnomed.  eksp. (Mosk.) 8, 16- -18  (1965) [Russisch].  

Verf. diskutiert zun~chst die Literaturangaben fiber elektrophoretisehe Untersuchungen an 
Samenflfissigkeiten und Auszfigen aus Samenflecken. - -  Er untersuchte 31 normale Samen- 
flfissigkeiten, 1 Sperma bei Azoospermie und 21 Auszfige yon Samenflect~en auf Tex~ilien. 
Insgesamt wurden 347 Untersuchungen an Sperma und 160 an Fleckenauszfigen angestellt. 
Der Untersuchungsgang wird ausfiihrlich geschildert. - -  Papierelektrophoretisch liefien sieh 
drei bis sechs Fraktionen unterscheiden, wobei in ~Jbereins~immung mit anderen Untersuchern 
sehr niedrige Albuminmengen naehgewiesen wurden (im Durehschnitt: Albumine 16%, ~j- 
Globuline 7,21%, fl-Globuline 55,38 %, ?-Globuline 18,55 %). - -  In weiteren Untersuehungen 
sollen andere KSrperausseheidungen elektropboretiseh untersucht werden. W I ~ T ~  (Berlin) 

M. Geldmacher  v. Mal l inckrodt  und  H.  8iillner: Naehweis und Zuordnung  yon Urin  
auf  Grund der freien Aminos~iuren. [Inst .  f. Geriehtl .  Med. u. Kr imina l i s t ik ,  Univ . ,  
Er langen-Ni i rnberg . ]  Arch.  Kr iminol .  135, 4 8 - - 5 6  (1965). 

Die Verff. beschreiben in der vorliegenden Arbeit eine Methode, durch qualitative und 
semiquantitative Bestimmung ffeier Aminos~uren im Ham, menschlichen Urin auch in Spuren- 

6* 
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mengen (0,05--0,1 ml) nachzuweisen, und dariiber hinaus die Herkunft dieser Urinspuren yon 
bestimmten Personen auszuschliel3en. Der Urin wird nach Teilentsalzung, die einfach durch 
Stehen fiber Nacht im Kfihlschrank effolgen karm, direkt auf ein Chromatogramm strichfSrmig 
aufgetragen und mit einem sauren Fliel3mittel entwiekelt. Die Detektion tier aufgetrermten 
Aminos~uren wird mit ~qinhydrin vorgenommen. Die Unterscheidung yon Tier- oder Menschen- 
urin gelingt mit Hilfe der Pr~cipitinreaktion, wi~hrend die Zuordnung einer Urinprobe zu einer 
bestimmten Person auf Grund des Aminos~ure-,,Spektrums" erfolgen kann. Eingehend befassen 
sich die Verff. mit der renalen Ausscheidung der fl-Amino-isobutters~ure (BAIB). Diese Substanz 
wird bei einer Reihe yon Erkrankungen erhSht ausgeschieden. Die H~ufigkeit der Ausscheider- 
eigensehaft ist bei verschiedenen Rassen starken Unterschieden unterwoffen (2--8 % bei Weii~en 
und 86% bei Bewohnern der Marshall-Inseln). Es wird ein demonstratives Beispiel ffir die 
Anwendung des Untersuchungsveffahrens Ein . angegeben, umfangreiches Literaturverzeiehnis 
hilft dem Interessierten, schne]l einen Uberblick zu gewinnen. G. KAM~ (Marburg) 

Hideo Takemaru :  Identif ication of h u m a n  and cow milk in  legal medicine by fibrin 
plate method. (Der gerichtsmedizinisehe Nachweis yon Mensch- und  Kuhmi lch  durch 
die F ib r inp la t t enmethode . )  [Dept. of Leg. Med., Okayama Univ .  Med. School, 
Okayama. ]  Jap.  J.  leg. Med. 18, 257--267 (1964). 

Mit der nach AST~VP und MffLL~Z (1952) kaum ver~nderten Methode wurden folgende 
Ergebnisse erreicht: 1. Der Plasminogenaktivator und Proaktivator ist in Menschenmilch in 
einer Verdfinnung bis zu 1:4000 - -  auch im Colostrum - -  nachweisbar, dadurch kann Menschen- 
yon Kuhmileh unterschieden werden; 2. bei 600 C werden beide zerstSrt, in ungekochter Milch 
ist der Nachweis noch nach 3 Jahren m5glich; 3. in verschiedenen k~uflichen Milchprodukten 
ist Aktivator und Proaktivator nicht vorhanden. Der Fibrinolysetest sei eine ausgezeichnete 
gerichtsmedizinisehe Methode. Anhang: 9 Monate altes Kind mit infantiler Paralyse, Tod durch 
Verbrennung, Frage ob mit Muttermilch oder kfinstlich ern~hrt; Nachweis yon Kuhmilch 
im Magen. H. KLEIN (Heidelberg) 

Kohichi  Kawanish i :  Identif ication of human ,  an imal  and fish muscle in legal medicine 
by fibrin plate method. ( Ident i f ikat ion menschlicher  u n d  tierischer NInskulatur in der 
gerichtliehen Medizin nach  der F ib r inp la t t enmethode , )  [Dept. of Leg. Med., Okayama 
Univ .  IVied. School, Okayama. ]  Jap .  J.  leg. Med. 18, 295--307 (1964). 

Veff. gibt eine Methode zur Unterscheidung menschlieher yon tierischer Muskulatur an. 
Sie beruht auf dem Nachweis fibrinolytischer Eigenschaften yon Muskelextrakten (Aktivator. 
Proaktivator), der unter den angegebenen Bedingungen nur am menschlichen Muskel gelingt, 
Herstellung der Fibrinplatten: Besonders geeignet ist Rindeffibrinogen, das nach AsTnw" und 
D~r , i~a  gewonnen wurde. Man gibt zu 3 ml einer 0,3 %igen FibrinogenlSsung in Veronalpuffer 
p H i 7 , 4  0,02 ml ThrombinlSsung. Anschliel~end wird bei 37 ~ C 30 rain inkubiert. Muskel- 
extrakt: Der Muskel wird mit Leitungswasser kurz abgespfilt, zerkleinert und mit Seesand 
homogenisiert. Anschliet~end 24 Std mit physiologischer KochsalzlSsung oder besser mit 2 m 
KaliumthiocyanatlSsung extrahieren. Die Fibrinplatte wird mit einem Tropfen Extrakt beschickt. 
Je nach Aktivit~t ist der fibrinolytische Effekt naeh 2--8 Std erkennbar (transparente Zone). 
Optimal ist eine Reaktionstemperatur yon 370 C. Die Empfindlichkeit des Tests wird durch 
Zugabe yon Streptokinase (Naehweis des Proaktivators) erh5ht, so dal~ noch Extraktverdiinnun- 
gen yon 1 : 128 positive Resultate geben kSnnen. Allerdings zeigen dann aueh Proben vom Hund, 
yon der Katze und yore Rind eine schwaehe Fibrinolyse. Benutzt man eine zuvor 30 rain auk 
650 C erw~rmte und wieder abgekiihlte Fibrinplatte fiir den Versuch und setzt dem Extrakt 
0,1 rag-%ige Streptokinasel5sung zu, so wird nur menschliche Muskulatur angezeigt, nicht aber 
yon Hund, Katze, Rind, Pferd, Schwein, Meerschweinehen, Ratte, Maus und Huhn sowie ver- 
schiedenen Fischen. An Stoffstiicken kSnnen yore ~enschen stammende Muske]extrakte noch 
naeh ca. 3 Monaten (Gewebsaktivator) bzw. 2 Jahren (Proaktivator) nachgewiesen werden. 
]Nach elektrophoretischen Untersuchungen wandern Aktivator und Proaktivator mit den fl-Globu- 
linen. Weitere Einzelheiten und Abbildungen im Original. G. RADA~I (Berlin) 

A. A. Lukash:  Medico-legal examina t ion  of sweat and fat secretions and hair  on 
men ' s  combs. (Gerichtsmedizinische Unte r suchung  yon  Schwei]~- und  Fe t tabsonde-  
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rungen  und  Haaren  an  Mannerk~mmen.)  Sudebnomed.  eksp. (Mosk.) 8, 22- -24  
(1965) [l~ussisch]. 

Am Tatort einer Vergewaltigung wurde ein Ms gefunden. Anhand einer Unter- 
suchung der Verschmntzungen zwisehen den Z~ihnen des Kammes gelang es, einen Verd~chtigen 
als Tater wahrscheinlich zu maehen. - -  Die am Kamm gesicherten ttaarreste stimmten in den 
wesentlichen Einze]heiten, einsehlieBlich eines fast dreieckigen Haarquersehnitts, mit den 
Haaren des Verd~iehtigen tiberein. Eine serologisehe Untersuehung der SehweiB- und Talg- 
absonderungen des Kammes mit der Blutgruppe des Verd~ehtigen sprach ebenfalls gegen ihn. 
Nach Vorhalt des Untersuehungsergebnisses legte der Verdgehtige ein Gest~indnis a b . -  Im 
Artikel wird der Gang der Untersuchung einsehliel~lieh der zus~tzliehen Untersuchungen zur 
Beweissicherung dargestellt, da die MSglichkeit einer solehen Expertise nieht allseitig bekannt ist. 

WI~TE~ (Berlin) 
Shoichi Yada, Masaharu Mori and  Mitsuyo 0kane :  An immunologic  study ol the 
h u m a n  cerumen.  (Eine immunologisehe Studie fiber das menschHche Ohrenschma]z.) 
[Dept. of Leg. Med., Mie Prefect. Univ .  School of ivied., Tokyo.] Acta Crim. Med. 
leg. jap. 31, 154--158 (1965). 

Es gibt bereits zahlreiehe Untersuchungen fiber die menschlichen Ohrensehmalztypen 
hinsichtlich ihrer Vererbung, aber kaum eine, die ihre immunologisehen Eigenschaften zum 
Gegenstande hat, wenn man yon der Sekretor-Eigenschaft absieht. - -  Die vorliegende Arbeit 
will die sonstigen Antigen-Verh~ltnisse dnrchleuchten. Das Ohrensehmalz wnrde yon einem 
Friseur gesammelt und zun~chst mit kaltem Aeeton entfettet. Sodann wurde es unter st~ndigem 
Umrfihren bei 50 C fiber Nacht in normaler KoehsalzlSsung extrahiert, zentrifugiert und konzen- 
triert. Als gleichlaufende Kontronen wurden Serum, Samenflfissigkeit und Vaginalsekret ver- 
wendet. Zur Bereitung des Antiserums verwendete man Kaninchen, die maximal ffinf oder 
sechs Injektionen der in Aluminium-Hydroxid aufbereiteten Substanz erhielten. Die Prfifung 
erfolgte mit der Agar-GeLDoppeldiffusions-Methode sowie mittels Elektrophorese. - -  W~hrend 
die erstgenannte Methode in ihren Ergebnissen den Schlul~ nahelegte, dab im Ohrenschmalz- 
extrakt wenigstens ein spezifisches Antigen enthalten war, fiel bei der zweiten Untersuehungsart 
besonders auf, dab das Ohrenschmalz sich durch seine Wanderungsgesehwindigkeit yon den 
anderen getesteten Substanzen stets unterschied. Es bedfirfe zuss Untersuehungen mit 
wirksameren und vielseitigeren AntLSeren, um bindende Schlfisse zu ziehen. 

G. KAISER (Wien) 
Klaus  Schwenzer: Die kriminalteehnische Untersuchung yon Kopfhaaren.  F o r u m  
Kr imina l i s t ik  I~r. 5, 37- -40  (1965). 

Durch eine vergleichende Untersuehung mensehlieher Kopfhaare ist meistens nur eine Wahr- 
scheinliehkeitsaussage mSglich, da die Kopfhaare eines Menschen mehr unterschiedliche Merkmale 
zeigen kSnnen, a]s die Kopfhaare zweier Personen. Verf. demonstriert zwei F~lle, bei denen es 
das vorliegende Material mSglich machte, Verhaltniszahlen der verschiedensten Merkmale nach 
statistischen Methoden aufzustellen und auszuwerten. Die Untersuehungen wurden augensehein- 
lich und durehlichtmikroskopisch vorgenommen und erstreckten sich auf folgende Merkmale: 
L~nge, Form, Farbe, Lufteinsehlfisse, Dickenmessungen, Verhaltnis markhaltig zu marklos 
und Pigmentgehalt, bzw. Zeichen yon Anfiirbung in den versehiedenen I-Iaarabsehnitten. Verf. 
glaubt, dadureh das sonst nur mSgliche Wahrscheinlichkeitsergebnis der vergleichenden Haar- 
untersuchungen in eine absolute Aussage umwandeln zu kSnnen. Zwei Abbildungen und 2 Ta- 
bellen. I-L ALT~OF~ (KSln) 

Israel  Castellanos: La dermatografia en tanatologia.  (Die Dermatographie  in  der 
Thanatologie.)  An. Med. forens. Asoc. esp. M4d. forens. 1965, 156--160. 

Dermatogramme der Bauchhaut einer Leiche werden in Absti%nden yon mehreren Stunden 
abgebildet und beschrieben. Die Technik ist nicht geschildert, es ist aber neben einigen spani- 
schen Autoren SC~5~YV, LD mit einer Arbeit ,,])us Dermatogramm, seine Technik und seine 
Anwendung in der Klinik': aus 1935 zitiert. Ver~nderungen sind dentlich. Es ist aber nicht 
ausgefiihrt, wie man aus diesen Ver~nderungen Rfickschlfisse ziehen kann etwa auf die Zeit, 
die nach dem Tode verstrichen ist, usw. Der Autor erwartet yon der Dermatographie vie], well 
sie pri~zis, elegant und objektiv ist, zeigt abet keine Ergebnisse his auf das genannte Beispie]. 

H. W. SAchs (Mfinster) 
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D.  H a r m s :  Zur  F rage  der postmortalen Fibr inolyse .  A k t i v i e r u n g  u n d  H e m m u n g  der  
p o s t m o r t a l e n  F ib r ino lyse  durch  S t rep tok inase  und  e-Aminocaprons/~nre.  [ Inst .  f. 
H u m a n g e n e t .  u. Pa th .  Ins t . ,  Univ . ,  Kie l . ]  Blur  11, 345--351 (1965). 

Das postmortale Fibrinolytische System wurde nach BraGs und FARLA~ (Human blood 
coagulation and its disorders, Oxford 1962) durch Bestimmung yon Fibrinolysin, Profibrino- 
lysin, Aktivator und Proaktivator untersucht im Plasma yon 65 Leichen. Ergebnisse: 1. Pro- 
aktivator ist framer nachweisbar, freies Fibrinolysin in 31%, Aktivator in 65%, Profibrinolysin 
in 76%, Zeib nach dem Tode 6--90 Std. 2. Das fibrinolytische Potential ist dureh Streptokinase 
aktivierbar, dutch e-Aminocaprons~ure hemmbar. 3. Profibrinotysin ist der limitierende :Faktor. 
4. Keine Gesetzm/~Bigkeit zwischen terminaler Krankheit und Fibrinolyse, bei zentralem Tod, 
auch Verblutung, Aktivit~t fast immcr vorhanden im Gegensatz zu Tod bei Tumoren oder 
Marasmus aus verschiedener Ursache. H. KL~I~ (Heidelberg) 

K y o i c h i  Haba, H i d e y u k i  Morioka,  Miehio Tanaka ,  Hideo  Takcmaru ,  Koh ieh i  K a w a -  
nishi,  Shohei  Tobo, Takash i  K a m a d a  and  Seishi Ucno:  Studies of f luidi ty of blood on 
the basis of fibrinolysis.  I I .  F ibr inolyt ic  aet ivi ty  of pos t -mor tem blood in deaths f rom 
disease. (Untersuehungen  fiber Flfissigbl 'eiben des Blutes  auf  Grund  der  F ibr ino lyse .  
I I .  F ib r ino ly t i sehe  A k t i v i t ~ t  des pos tmor t a l en  Blutes  bei  Tod  durch  Krankhe i t . )  
[Dept .  o5 Leg. Med.,  O k a y a m a  Univ .  Med. School, O k a y a m a . ]  J ap .  J .  leg. Med. 19, 
58 - -67  m i t  engl. Zus.fass.  (1965) [ Japan i seh] .  

Es wurden 47 F~lle untersucht: Kreislauftod 11, Lebercirrhose 3, Blutkrankheiten 10, 
Entziindungen 6, Tumoren 17. In  29 F~Uen konnte keine spontane Fibrinolyse nachgewiesen 
werden (die Zahl stimmt nicht mit Tabelle 2/1herein). In  FEllen mit Coagula im Herzen in 60% 
keine fibrinolytisehe Aktivi t~.  Nach Zusatz yon Streptokinase war in allen FEllen bei Blut- 
verdiinnungen bis 1:4000 der Fibrintest positiv. Die Fibrinolyse bei Tod dutch Krankheit 
unterscheidet sich somit yon der nach plStzlichem Tod. H. KLEr~ (Heidelberg) 

L. Ambros i  a n d  F .  Carr icro:  Hypostasis  in the in te rna l  organs.  Histological  aspects.  
(Hypos tase  in inneren  Organen.  His tologisehe Aspekte . )  [Ist .  di  Med. Leg. e delle 
Assicuraz. ,  Univ . ,  Bari . )  J .  forensic Med. 12, 8 - - 1 3  (1965). 

Von 20 Leichen wurden Gehirn, Herzmuskel, Leber, Niere nnd Milz jeweils aus dem Gebiet 
der Epi- und Hypostase untersucht. Das wichtigste Ergebnis diirfte sein, dab nach ca. 36 Std 
die Wand yon Venen und Capillaren f/Jr Blutplasma durchg~ingig wird, so dab die in der GefEB- 
lichtung verbleibenden corpuscul~ren Elemente zunehmend diehter gelagert sind und Konglome- 
rate bilden, in denen sich die Konturen der geformten Blutelemente veflieren. 

G. AD~BAm~ (Frankfurt a.M.) 

K a r l  EbnSther :  , ,Sarggebur t"  im Bert. [S tadtpol ize i ,  Luzern . ]  K r imina l i s t i k  20, 
9 2 - - 9 4  (1966). 

Eine Vermieterin vermutete, ihrer 19j~hrigen Untermieterin, Arzthelferin, sei etwas zu- 
gestoBen, da diese seit 4 Tagen nicht mehr gesehen wurde und ihre Zimmertfir verschlossen 
war. Die Polizei 6ffnete die yon innen verschlossene Tiir (Schlfissel stechte noch). Intensiver 
Leichenf~ulnisgeruch und massenhaft Fliegen. Die Leiche befand sich vollst~ndig beldeidet 
auf der Couch. Sie zeigte starke F/~uluiserscheinungen. Am Ges/~B der Toten lag wie angewaehsen 
die Fruchtblase, durch die Teile einer ebenfalls hochgradig zersetzten Kindesleiche sichtbar 
waren. Keine ~uBeren Verletzungen, ebenso wenig ein Blutspurenbild in den einsehbaren Teilen 
der Leiche und deren Umgebung. Einzlge bisherige Spur eine Blu~spur im Bereich des Ges~Bes, 
die weder verspritzt noeh verwischt war. Bei der Leichenschau land sieh das Pal~foto des sparer 
ermittelten Freundes. Abschiedsbriefe an Familienangeh6rige und den Freund wurden sicher- 
gestellt. TStungsmittel fiir Selbstmord oder TTtung dutch ffemde Hand konnten nicht gefunden 
werden. Eine Begleitstraftat, wie Beraubung, schied aus. Die Obdnktion ergab einen Defekt 
des Beckenbodens, einen BauchfellriB neben dem vierten LendenwirbelkSrper bis zum Defekt 
des Beckenbodens, sowie eine ZerreiBung der Ven~ iliaca interna im Grunde des Beckenboden- 
defektes. Der Uterus lag abgetrennt neben der Leiche, die Placenta und Kinsleiche lagen eben- 
falls vSllig getrennt yon der Toten zwischen deren Beinen. Dieser Befund sprach fiir Gewalt- 
einwirkung, Selbstverletzung schloB aus. Der Widersprueh der beiden Ergebnisse lie2 sieh sparer 
durch den Transport der Leiche im schlecht versehlossenen Sarg (teilweise in senkrechter Stel- 
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lung) erkl~ren. Bei der ausgestol~enen Frueht handelte es sich um eine Sarggeburt. Ein TStungs- 
mittel konnte infolge hochgradiger F~ulnis des Untersuehungsmaterials nicht festgestellt werden. 

E. BSR~ (Heidelberg) 
S. A. Yajndruch:  The age of children (from 5 to 15) established by inspection of teeth 
development  by X-ray .  (Die Al t e r sbes t immung  bei  K i n d e r n  [yon 5 - - 1 5  J a h re n ]  
durch  RSn tgenun te r suchnng  der  Zahnentwicklung. )  [Medizinisch-Stomatologisches  
Ins t . ,  Charkov.]  Sudebnomed.  eksp. (Mosk.) 8, ~ r .  3, 20 - -24  (1965) [Russiseh].  

Eine Altersbestimmung anhaud der Zahnentwicklung wird nur bis zum Alter yon 15 Jahren 
fiir zuverl~ssig gehalten, da bis zu diesem Zeitpunkt die Entwicklung der bleibenden Z~hne, 
mit Ausnahme der Weisheitsz~hne, beendet ist. Der zeitliche Ablauf yon Zahnbildung und 
-entwicklung wird dargestellt (Erscheinen der Zahns~Lckchen, Verkalkungsvorg~nge an Kronen 
und Wurzeln, Verh~ltnisse an den Wurzelspitzen u.a.). Besondere Beachtung soll die noeh 
nicht beendete Verkalkung der Wurzelspitzen linden. Vom Autor wurden die RSntgenbilder 
des Unterkiefers yon 1025 Kindern im Alter yon 1--15 Jahren analysiert (extraorale Aufnahmen 
einer SeRe des Unterkiefers yore Eckzahn bis zum Weisheitszahn). Zur Beurteilung der Schneide- 
z~hne wurden noch zus~tzlich bei 100 Kindern intraorale Aufnahmen gemacht. In einem Schema 
sind fiir die unteren bleibenden Z~hne die mittleren Fristen flit die Verkalkung der Zahnwurzel- 
spitzen und ffir den Zahndurchbruch bei Kindern im Alter yon 5--15 Jahren angegeben. Die 
besten Anhaltspunkte ergaben Entwicklung und Durehbruch der ersten Molaren; am wenigsten 
zuverl~ssig fiir die Beurteilung waren die Weisheitsz~hne. Bei verg]eichenden Altersbestimmungen 
konnten mittels der Zahn-RSntgenogramme bessere Ergebnisse erzielt werden als durch rSntgeno- 
logische Untersuchungen der Knochenentwick]ung (Radiocarpealgelenk mit Hand; Ellenbogen- 
gelenk). Es wird erw~hnt, dal3 Altersbestimmungen bei Kindern im Alter yon 1--5 Jahren 
ebenfalls zuverliissige Resultate ergeben (Bewertung der durchgebrochenen ~ilchz~hne und 
des Verkalkungsgrades der Kxonen bleibender Z~hne). HtV, RING (Leipzig) 

0 .  Reche:  Eine neue Methode zur Er le iehterung der Beweisf i ihrung in Ident i f iz ierungs.  
Prozessen.  H o m o  (GStt ingen) 16, 113--116 (1965). 

Verf. beschreibt ein Verfahren, das Frau Kayser-Lindner bei Portr~ttierungen verwendet. 
Er h~lt die Methode auch fiir anthropologische Vergleiehsuntersuchungen ffir geeignet und 
hat sic bei den Vergleichen yon Bildern der Anastasia Romanov mit Anna Andersen verwendet. 
u dazu ist, dal~ die photographischen VergrSBerungen bzw. Verkleinerungen ein- 
wandfrei durchgeffihrt worden sind. E. T~vB~-B~CK]~ (Diisseldoff) 

H .  0l i ivier  e t  F .  Yuillet:  Considerations pra t iques  ~ propos du relev6 sur le cadavre de 
certaines empreintes  digitales alt~r~es. Ann.  M6d. l~g. 45, 468- -469  (1965). 

Gerha rd  Hansen :  Zur  Ident i l iz ierung yon Toten bei Katas t rophen .  [Inst .  f. Gericht l .  
ivied, u. Kr imina l i s t ik ,  Univ. ,  Jena . ]  F o r u m  Krhn ina l i s t i k  Nr.  5, 30--31  (1965). 

E.  S. Ra ln ikova :  Concerning the cytological diagnosis of sex of corpse par ts  removed 
I rom water .  (Zur cytologischen Geschlechtsdiagnose bei  aus dem Wasse r  geborgenen 
Leiehenteflen.)  [Zentrales  For schungs labora to r ium des Med. Ins t . ,  Pe rm. ]  Sudebno-  
reed.  eksp.  (Mosk.) 8, Nr .  3, 15- -20  (1965) [Russisch].  

Bei einigen m~trmlichen und weiblichen Leichen wurden 2---3 Tage naeh dem Tode Zehen 
exartikuliert und in Wasser yon 8--100 gelegt. Die cytologische Untersnchung betraf Epidermis 
und Gelenkknorpel der Zehen. I-Iierffir wurden Kontrollproben bei der Sektion entnommen; 
Proben nach 4t~giger Aufbewahrung in Wasser, nach 8t~giger sowie nach 17t~giger Lagerung 
in Wasser. Es effolgte Fixierung in Davidsonscher LSsung und Einbettung in Paraffin. Die 
Schnitte yon 5--6 Mikron wurden nach FEULGE~ mit Lichtgrfin-Gegenf~rbung gef~rbt und 
bei 1350facher VergrSl~erung betraehtet. Bei jeder Probe kamen jeweils 100--200 Zellen zur 
Auswertung: man bestimmte einmal den prozentualen Anteil der Kerne mit Chromatinschollen 
in der N~he der Kernmembran (Geschlechtsehromatin); zum anderen den Anteil der Kerne, 
bei denen die Chromatinschollen am ]Nucleolus anlagen (perinucleol~res Chromatin). Die Kontro]l- 
untersuchungen ergaben bei den weiblichen Leichen, dal~ in den Knorpelzellen der Zehen im 
Durchschnitt 51,2% chromatiupositive Zellkerne vorhanden waren, w~hrend die Epidermis 
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insgesamt nur 21% Kerne mit Geschlechtschromatin enthielt. Bei den m/~nnliehen Leiehen 
land sich Geschleehtsehromatin nut in einer geringen Anzahl yon Zellkernen (Epidermis 0,4%, 
Knorpel 0,3% der Kerne). Das um den Nucleolus gelegene Chromatin besaS demgegenfiber 
keine Geschleehtsspezifit~t, da es bei M~nnern und Frauen sowohl in den Kernen der Epidermis- 
zellen als auch der Knorpelzellen in gleichem Umfang vorkam. - -  Dureh Aufbewahrung der 
Zehen in Wasser Crat ZerstSrung der Kernstruktur ein; in den Zellen des Knorpelgewebes ver- 
gleichsweise l~ngs~m, in den Epidermiszellen dagegen intensiver. In den Hautpri~paraten fiber- 
wogen bereits naeh 4t~giger Aufbewahrung in Wasser Kerne mit zerstSrten Strukturen; bei 
weiblichen Personen betrug z.B. die Zahl der chromatinpositiven Kerne nur noeh 6 %. Ffir die 
GeseMeehtsbestimmung aus den Zellkernen der Epidermis ergaben sich damit bereits nach 
4 Tagen erhebliche Sehwierigkeiten und nach l~ngerer Aufbewahrung in Wasser erhielt man 
iiberhaupC keine verwertbaren Resultate mehr. - -  Demgegeniiber behielt bei dem Knorpel- 
gewebe naeh 4C~tiger Aufbewahrung in Wasser noch eine groSe Zahl der Kerne ihre Struktur. 
Bei weiblichen Personen ergaben sich in den Knorpelzelten 39% ehromatinpositive Kerne, bei 
den Miinnern 2,7%. Anch nach 8 bzw. 17 Tagen land man in den Knorpelzellen bei Frauen 
noeh 26 bzw. 25% ehromatinpositive Kerne, bei M~nnern jeweils 1%. Ffir die cytologische 
Gesehleehtsbestimmung sol1 deshalb vorrangig das Knorpelgewebe in Frage kommen. Selbst 
bei einer Wassertemperatur yon 20 o erhielt man noeh brauchbare Resultate. Ergebnisse anderer 
Autoren werden diskutiert (~)bereinstimmung mit J E ~ z s c ~  und Fi~CF~A~Smr 1959). 

HI'RING (Leipzig) 
H.  Mieklanseh:  t iber  eine Mikromethode  zur  Bes t immung  des Restst ickstoffes im 
Capfllarblut oder Serum und einer kont inuier l ieh  arbei tenden Mikrodest i l laf ions-  
anlage.  [Zentra l labor . ,  H e f l s t ,  B a d  Berka . ]  Dtsch.  Gesundh.-Wes.  21, 397- -400  
(1966). 

Go%fried Geiler:  Untersuehungen  iiber die immunhis toehemische  F ibr indars te l lung  
an Biopsie- und 0bdnkt ionsmate r i a l .  [Pa th .  Ins t . ,  Univ. ,  Leipzig.]  His tochemie  (Berl.) 
5, 361- -365  (I965). 

Die iib]iehe histologische Fibrindarstellung naeh W~IGERT und MALLORY ist nicht spezifisch 
genug. Verf. versucht es mit einer immunhistochemischen Methode; geeignetes Obduktions- 
und Operationsmaterial (fibrinSse Endokarditiden und Pleuritiden usw.) wurden im I~yostaten 
geschIfitten; die Sehnitte wurden in der feuchten Kammer mit einem markierten Antifibrinogen- 
Serum iibersehiehtet und n~ch Fertigstellung fluorescenzmikroskopisch untersueht. Die Fibrin- 
fasern sind an der Griinfarbung zu erkennen. Die Einzelheiten tier Technik mfissen im Original 
naehgelesen werden. Nach den vom Verf. gewonnenen Ergebnissen seheint sich die Methode 
gut zum spezifischen Fibrinnaehweis zu eignen, es wnrden auch sorgfaltige Kontrollunber- 
suchungen angestellt. B. MU~,LL~R (Heidelberg) 

K la s  L i thner :  Nordisehe Zusammena rbe i t  in der  Kr imina l t eehn ik .  Nord .  k r imina l -  
t ekn .  Z. 35, 225- -227  (1965) [Schwedisch] .  

Pau l  A. 0sborn :  The t r ia l  of a document  case. [17. Ann.  Meet. ,  Amer .  Acad.  of 
Forens .  Sci., Chicago, 27. I I .  1965.] J .  forensic Sci. 10, 4 2 2 ~ 3 2  (1965). 

B. ]3. Coldwell and  M. Smith:  The compar ison and ident i f icat ion of adhesives on 
questioned documents .  [Crime Detec t .  Labor . ,  R o y a l  Canad.  Mounted  Police, 
Ot t awa . ]  [1. I n t e r n a t .  Meet.  in Quest ioned Documents ,  London,  17.- -18.  V. 1963.] 
J .  forensic Sci. 11, 28---42 (1966). 

B r y a n  J o h n  Culliford: The mult iple  en t ry  card index for the  identif icat ion of synthet ic  
fibres. (Die L o c h k a r t e n k a r t e i  fi ir  die Iden t i f i z ie rung  yon  syn the t i schen  Fasern . )  
[Metropol i tan  Police Labor . ,  ~qew Scot land  Yard ,  London . ]  J .  forens. Sci. Soc. 4, 
91 - -97  (1963). 

Es wird eine Lochkartenkartei beschrieben ffir die Identifizierung yon synShetischen Fasern. 
Dabei wird besonderer l~aehdruck auf die Mikro- und die beweismaterialerhal~ende Analyse 
gelegt, da diese ffir forensische Zwecke besonders geeignet sind. Es werden Werte angegeben 
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fis die fiblieherweise im Handel befindlichen synthetischen Fasern. Die zunehmende Zahl der 
auf dem Markt in Erscheinung tretenden Kunststoff-Fasern, die sich naturgem~l~ auch au~ 
den Tatorten bemerkbar maeht, erweckt den Wunsch nach einer einfaehen und genauen Identifi- 
zierungsmethode, wobei das Untersuehungsmaterial erhalten bleiben sell, also kein Verbrennen 
oder AuflSsen stattfindet und die GrSBe der Faser yon nut 1--2 mm (Terylene und Saran), 
hSchstens jedoeh 5--10 mm betragen sell. Die weitere Forderung nach Erhaltung des Beweis- 
materia]s kann nicht immer streng erffillt werden. So z.B. bei der Polyamid-Gruppe, bei der 
das einfaehste Identifizierungsverfahren in der Bestimmung des Sehmelzpunktes besteht. 
Nylon 66, Nylon 6 (Perlon) und Nylon 11 (Rilsan) karm so unterschieden werden. Zu diesem 
Mikro-Sehmelzpunkt geniigt die kleinste Fasermenge, mit  der tiberhaupt gearbeitet werden 
karm. Die Bestimmung der Doppelbrechung setzt voraus, dal~ die Faser vorher entfgrbt wird. 
Was erst nach der Bestimmung des Farbstoffes dem Farbvergleich mittels durchfallenden oder 
reflektierten Liehts, sowie unter ultraviolettem Licht erfolgen kann. Fflr die Bestimmung der 
Farbe - -  s. Literatur CLAYTO~, 1937, Identification of Dyes on Textile Fibres. See. Dyers 
and Colarists - -  die Entf~rbung der Fasern mittels Beizen kann nur dann Erfolg haben, wenn 
die Farbpigmente nieht in die Sehmelze der Kunststoffaser eingebrachL worden ist, sondern 
eine reine additive Ard~rbung vorliegt. - -  Ein Vorteil dieser hier mitgeteilten Methode sell 
sein, dab der Untersucher keine besondere Vorbildung in Fasertheorie zu haben braucht. Eine 
Musterloehkarte in der GrSBe yon 6 • 4 Zoll mit 99 Perforationen wird gezeigt. An dem oberen 
Rand der Karte sind mSglichst viele Einzelmerkmale aufgefiihrt, die dureh eine nichtzerstSrende 
Methode gewonnen werden. Insbesondere der optisehe Charakter, die Abmessungen, die mikro- 
skopische Erseheinung auf der Oberfl~ehe der Faser sowie die Dehnbarkeit und die Doppel- 
brechung. Eine besondere Stellung nimmt die u ein, bei der aueh der Querschnitt 
erfal~t werden mul~. Je  nach Polarisation der Faser wird die Dehnung als positiv oder negativ 
bezeichnet. Negativ damn, wenn der sehnellere Liehtstrahl parallel zur L~nge der Faser polari- 
siert ist. Eine Nulldehnung liegt dann vor, wenn mit ttilfe einer l~otplatte erster Ordnung keine 
Doppelbrechung festgestellt werden kann. Wegen der Quersehnittsverschiedenheiten der Fasern 
kann eine exakte Doppelbreehungsfigur nieht erhalten werden. Die Charakteristika der Doppel- 
breehung werden daher in fiinf Stufen untergebracht. Hinsiehtlieh der NIessung der Doppel- 
brechung werden die Schwierigkeiten im einzelnen angegeben, insbesondere die, die durch die 
Form der Faser entstehen. Der Brechungsindex der Fasern wird mit  Pentachlorethan (1,502), 
Chlorbenzol (1,525), Nitrobenzol (1,556) und Bromoform (1,595) durehgeffihrt, wobei PVC- 
Fasern und ihre Copolymere in Nitrobenzo115slich sind. Die polarierende Eigenschaft irgendeines 
Polarisationsmikroskopes wird mit Hilfe yon Tery]ene-Fasern bestimmt, die im Bromoform 
eingebettet sind. Bromoform hat  den Brechungsindex yon 1,595, w~hrend die Terylen-Faser 
ihre L~inge parallel zur Polarisationsebene eine Brechung yon 1,720 aufweist und senkrecht 
zur Polarisationsebene nur 1,40 betrggt. Ffir die Bestimmung des spezifischen Gewichtes wird 
Wasser (1,000), Diehlorethy]~ther (1,22), Triehlor~ithylen (1,44) und Tetrach]orkohlenstoff 
(1,66) verwendet. Die Oberflgehenbeschaffenheit der Fasern wird anhand yon 3 Abbildungen 
gezeigt, wobei Streifungen, Kreuzungen und Fleeken unterschieden werden. Eine wichtige 
Eigenschaft ist die Form des Quersehnitts der Faser; der Querschnitt wird ebenfalls in unregel- 
m~l~ig winkelig, hantelfSrmig, bandfSrmig, dreiz~hlig, ringfSrmig aufgeteilt. Zur Herstellung 
veto Mikrotomschnitten einzelner Fasern wird empfohlen eine Aeetateelluloseplatte mit  ca. 
3 mm Dicke nnd den Abmessungen 10• mm zu verwenden, deren eine Ecke abgeschriigt 
wird. Die lange Seite wird darm ffir einige Sekunden in Aeeton gelegt und anschlief~end auf die 
zu untersuchende Faser gepref~t. Wenn Aeetat-Zelln]ose-Fasern selbst nntersueht werden sollen, 
muf~ als Platte Nylon verwendet werden. Dieses ]Sst sich in heiI~em Xylen oder Chloroform. 
Anschlief~end werden die Entfiirbungsmethoden yon HAX~Ts (l%ige Pikrins~ture, 0,2 15sliches 
Blau), Shirlastain A und Acryls~iure besehrieben. Die Zusammensetzung der BeizlSsung Aeryl 
wird im einzelnen angegeben. Zur ttalterung der kleinen Fasern wird Poly~thylen empfohlen, 
das irdolge seines rdederen Schmelzpunktes fliissig gemaeht nnd damit die Faser aufgenommen 
wird. Zur Bestimmung der W~rmeeigenschaften der Faserstiickehen wird ein einseitig erhitzter, 
15 em langer Messingstreifen empfohlen, der mit seinem kalten Ende unter dem Mikroskop 
objektiv liegt. Zur Bestimmung des Schmelzpunktes wird eine heif~e Platte unter dem hlikroskop 
empfohlen mit  einer HShlung, in die ein Quecksilbertropfen eingebraeht ist, auf die die 1--2 mm 
lange Faser gelegt wird. Wegen der Giftigkeit des Queeksilberdampfes dfirften gegen diese 
Methode ohne Schutzvorrichtung :Bedenken bestehen. - -  Abschliel~end werden die Typen der 
Faserkarten aufgefiihrt, wobei aueh Mischungen behandelt und eine Liste der Nferkmale ein- 
zehaer Faserarten gebraeht werden. SCH6NTAG (Miinchen) 
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Donald G. Grabar and Andrew H. Principe: Identification o~ glass fragments by 
measurement of refractive index and dispersion. (Messung der Refrakt ion  u n d  Dis- 
persion zur Ident i f iz ierung yon  Glasbruchstfieken.) [McCrone Res. Ins t . ,  Police 
Dept. ,  Chicago.] [14. Ann .  Meet., Amer.  Acad. of Forens.  Sci., Chicago, 22. I I .  1962.] 
g. forensic Sci. 8, 54- -67  (1963). 

Die Verff. beschreiben eine Methode miftels eines abge~nderten Mikroskops, die Dispersion 
und den Breehungsindex zweier Glasbruehstfieke vergleichend zu messen. Die Theorie der 
Messung der Dispersion durch Bestimmung des Breehungsindices der :Natrium-D-Linie (589 m~) 
sowie der Breehnngsindices im Kurzwelligen bei 486 m~ und im Langwelligen bei 656 m~ fiber 

den Ausdruek | /  nD--1 wird kurz behandeit. Die Messung des Brechungsindex n D yon durch- 
V n F - n C  

siehtigen Teilehen wird iiblicherweise unter dem Mikroskop dureh Einbettung in verschiedene 
Flfissigkeiten bekannter n D erhalten, wobei miftels l~atrium-D-Linie gemessen werden mul~ 
(Beobaehtung der Beckelinien). Die Messung der n F- und nv-Werte gesehieht ~hnlich durch 
Einbettungsflfissigkeiten, deren Breehungsindex bei 486 und 656 m~ bekannt ist. Mit Licht dieser 
Wellenl~ngen. Die Verff. empfehlen zur Messung der Dispersion einen Fliissigkeitss~tz nach 
S ~ L ~ R ,  der yon der Fa. Cargille, New York, hergestellt wird. Durch Variation der Temperatur 
kann man mit diesen Fliissigkeiten, welche einen Brechungsindexbereieh yon nD~ 1,4 bis 1,70 
fiberdecken, eine Refraktion yon 55,1--21 effassen. Da die Temperaturabh~ngigkeit der Bre- 
chungsindices der Fliissigkeiten viel starker ist als die der Gl~ser, liil~t sich diejenige Temperatur 
fiir die Natrium-D-Linie sowie die Wellenl~nge 486 und 656 m~ bei den drei Wellenl~ngen be- 
stimmen, bei denen der Brechungsindex yon Probeglas und Fliissigkeit gleich ist. Darans ergibt 
sich der V-Wert ffir das betreffende Glas. Der Brechungsindex des Glases bei der Natrium-D- 
Linie wird aus dem Brechungsindex der Flfissigkeit bei 25 ~ ~- der Abh~ngigkeit des Brechungs- 
indexes yon der Temperatur der Fliissigkeit • der Temperaturdifferenz T D - -  25 bestimmt. 
Weitere Einzelheiten der Bereehnung yon d n / d T  sowie des Ausdruekes n F - -  nr werden 
angegeben. Fiir die experimente]le Bestimmung sind folgende ffinf Punkte beaeh~lieh: 1. Die- 
jenige Standar~liissigkeif wird gesuehf, welehe entweder den gleichen oder etwas grSl]eren 
Breehungsindex als das Glas bei der Wellenl~nge 656 m~ hat. 2. Das Glas wird in die Standard- 
fliissigkeit eingetaueht mit einem Brechungsindex n D yon 0,004 gr6Ber als er der Flfissigkeif 1 
zu eigen ist. 3. Unter dem Mikroskop wird bei einer Temperafursteigerung yon 2 ~ C/rain Tr 
T D und T F gemessen. 4. n D wird naeh der angegebenen Gleiehung ausgereehnet. 5. Es wird 
n F -  nr des Glases erhalten. - -  Die Verff. empfehlen die farbigen Dispersionsstreifen zur Messung 
der Identit~t zweier Glasproben zu benufzen. Die Beobaehtung der Beugungsstreifen bei Mikro- 
skopbetrachtung der Glasbruchstiicken mit parallelem weil~en Lieh~ und konvergenten Lieht 
wird in allen Einzelheiten beschrieben. Weiter wird eine gegeniiber dem Mikroskop vereinfachte 
Beobachtungsapparafur der Beckestreifen beschrieben. In  der Besprechung der Resultate 
geben die Verff. den Diskriminafionsindex an (DI), der gegeben ist durch den Schwankungs- 
bereich des Breehungsindexes, der beiden iibliehen optischen Gl~ser 0,2 und der MeSgen~uigkeif 
des ~rechungsindex 0,0008 der beschriebenen Methode. Damit wird der Diskriminationsindex 250. 
Damit kSnnen 250 versehiedene Gl~ser im Bereich yon n D ~  1,5 bis 1,7 a~ff Grund des Breehungs- 
index n D allein untergebrachf werden. Ffir den Wert n F - - n r  wird ein AuflSsnngsfaktor yon 10 
fiir Gl~ser gefunden. Mittels der Messung yon n D sowie n F - -  n C k5nnen damif ungef~hr 2500 
verschiedene Gl~ser erfal]t werden, und zwar zwischen einen nD-Wert yon 1,5--1,7. Bei der 
Identifizierung zweier Glasbruchstiicke kann ein Untersehied im Brechungsindex yon 0,004 
eine Entscheidung herbeiffihren. Die Verff. empfehlen mikrophotographische Aufnahmen der 
Dispersionsfarben zur Vorlage bei Gericht. - -  AbschlieI~end werden weitere Anwendungs- 
m6glichkeiten der beschriebenen Methode, insbesondere auf die Messung des Brechungsindex 
yon Kristallen und Plastikmateri~l aufgefiihrf, wobei ~ueh Fehlerm5glichkeiten, die infolge der 
Doppelbrechung eintreten, erw~hnt werden. SehlielMich werden noeh Beispiele ffir die Identifi- 
zierung yon zwei Glassorten und die dabei mSglich auftretenden FehlergrS~en tabellarisch 
gezeigt. A. Se~5~TAG (Miinehen) 

Roger S. Greene and  David  Q. Burd: Individualization of glass specimens. (Identifi-  
zierung yon  Glassorten.) J .  forensic Sci. I0, 52- -59  (1965). 

Die Ver[f. weisen auf die Wiehtigkeif des Problems der Identifizierung yon Glasbruehstiieken 
hin bei z.B. Flasehenglas, deren Bruchstiieke aus der Kopfhaut des Opfers gesichert werden 
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konnten, bei Scheinwerferglas aug dem Anzug des ~berfahrenen im t0al]e yon Fahrerflucht oder 
feinste Glagbruehstiicke aug der Hosenfalte eines Einbrechers. Die gfingtiggteUntersuchungs- 
methode wird die sein, welche bei gr61]ter Mel~genauigkeit eine Eigenschaft des Glases erfal)t, 
die bei den verschiedenen Glassorten stark variant ist. Die Methode der Pal~stfieke der Bruch- 
riinder yon Glasbruchstiicken ist nut in den seltensten Fillen anwendbar, obwohl dies die fiber- 
zeugendste Identifizierungsmethode dargteUt. Auch die Spektralanalyse ist nicht 100%ig bewei- 
send, da geringe Untersehiede gerade der Hauptelemente quantitativ nicht erfal~t werden 
kSrmen. Ffir die Identifizierung ist es daher notwendig, den Brechungsindex, die Dispersion, das 
spezifische Gewicht, den Schmelzpunkt und Erweichungspunkt sowie die H~rte und Elastizit~t 
heranzuziehen. Die yon den Verff. gew~hlte Methode beruht auf der Diehtemessung der Glas- 
bruchstiicke fiber eine Flfissigkeitss~ule yon 20" L~nge und 1' Durehmesser . -  Die Dichte der 
Fliisgigkeit wird ann~hernd gleich der des zu messenden Glases gemacht und fiber die L~nge der 
Fliissigkeits~ule ein Temperaturgradient mit 1LIilfe yon KupIergpiralen erzeugt. Die experimen- 
telle Einrichtung dieses Apparates wird yon den Verff. eingehend beschrieben und bildlich dar- 
gestellt. Die mittlere Temperatur der S~iule sol] mit der Raumtemperatur mSglichst fiberein- 
stimmen. Dutch Zumisehen geeigneter Fliissigkeiten kann in allen F~llen erreicht werden, dal~ 
die zu untersuehenden Glasbruehstiicke etwa in der Mitre der S~ule schweben. Zer Herstellung 
eines gleiehfSrmigen Temperaturgradienten werden etwa 2 Std ben5tigt. Die Teehnik der l~eini- 
gung der Glasprobenoberfl~ehen sowie deren Entgasung und das Einbringen der Probe in das 
Gradienterrrohr wird yon den Verff. eingehendst beschrieben. Diese Methode erlaubt die Inhomo- 
genit~t yon Glasmaterial innerhalb eines einzigen Glasgegenstandes zu demonstrieren. Die sehr 
kleinen Teile zeigen eine Dichte, die zum Teil grSBer, zum Teil kleiner als die Dichte der mittleren 
Teile liegt. Die Verteilnng der kleinen Glasbruchstficke in der Dichteflfissigkeit gibt ein Bild der 
Inhomogeniti~t des betreffenden Glasgegenstandes. Verwendet man in der Temperaturgradient- 
siule eine Misehung yon Bormoform und Brombenzol und gibt bei einem Temperaturgradient 
yon 50 auf 20' ein gepulvertes Glas der GrSl~e zwisehen 1 mm und 0,5 mm Maschenweite der 
Siebe hinzu, so erh~lt man eine quantitative Bestimmung der Dichte auf 0,5 mg/cm 3 und Zoll. 
Auffallend ist dabei, dab die leiehteren Glasteile nur auf der Oberseite des grSl3eren Glasstfickes 
liegen und nicht etwa auch darunter. Dies hingt o~fenbar yon der Reinigung der kleinen Glas- 
splitterchen ab. Die Verteilung der kleinen Glassplitter und der grSl~eren wird wesentlich anders 
bei einer ungewShnlich guten Reinigung oder wenn das untersuchte Glas Irei yon SeMieren ist. 
Ersetzt man die organischen LSsungen durch w~rige LSsungen yon Kalium- und Quecksilber- 
jodid, so bekommt man fiir einen Temperaturunterschied yon 10 ~ au~ 20' einen Diehtengradienten 
yon 0,0006 g/em 3 und Zo]l. Es tritt eine bemerkenswerte Verinderung in der hTiveaustreuung 
der grol~en und kleinen Teile insoferne ein, als jetzt al]e auf einem Niveau liegen. DieBeurteilung 
der Niveaulage wird mit einer Sammellinse an Genauigkeit verbessert, so da[~ man auf 1/10'den 
ttShenunterschied beurteilen und dadurch die Dichtegenauigkeit auf 0,00006 steigern kann. Bei 
einer Dichteschwankung yon 0,2 g/cm 3 eines Kalk-Natron-Silicatglases kSnnen theoretisch 300 
verschiedene Dichtestufen erfal~t werden. Schon die Schlieren innerhalb eines einzigen Glasstfickes 
zeigen, daI~ die Dichte starken 5rtlichen Schwankungen unterworfen ist. Die Vefff. glauben, da~ 
bei Glasbruchstiicken fiber 0,1 g Gewicht die Dichtebestimmung zuverliissige Werte liefert. Ganz 
kleine Glassplitterchen kSnnen nicht als reprisentative Teilchen des Gesamtgegenstandes ange- 
sehen werden, da die normalen Glasgegenst~nde relativ hohe Dichteschwankungen aufweisen. 
Die Identifizierung des Glases fiber die Bestimmnng der Dichte ~ r d  dann unsieher. Die Ver- 
wendung yon wil~rigen ges~ttigten L6sungen gibt gfinstigere Wer~e als die Anwendung yon 
Mischnngen organischer Fliissigkeiten, wobei die GrSl~e der Glasteilchen nieht tinter ein gewisses 
Minimum absinken darf. Absehliel~end wird yon den Verff. ein Literaturverzeiehnis yon 10 Ar- 
beiten gebracht. SC~6~T).G (Miinchen) 

Klaus  T imm:  Untersuchung yon Glassplittern. [Hess. Landeskr imina lamt ,  Wies- 
baden.]  Kr imina l i s t ik  20, 8 - - 9  (1966). 

Ffir Identititsbestimmungen yon G]assplittern (Verkehrsunf~lle, Einbruchsdelikte) liefern 
Untersuchungen mit dem UV-Quarzspektrographen nur selten verwertbare Ergebnisse, da die 
vorhandenen Substanzmengen oft nicht ausreiehen. Verf. empfiehlt die Anwendung der Disper- 
sionsmethode, bei der noeh Glasteilchen unter einem Millimeter Durchmesser geeignet seien. 
Die Methode beruht auf dem verschiedenen Brechungsindex zwisehen Glag nnd verschiedenen 
Fliissigkeiten (verwendet werden Chlor- und Brombenzol in verschiedenen Mischungen und als 
Reinsubstanzen) bei verschiedenen Temperaturen. Eine Verfeinerung der Methode wird dureh 
Benutzung eines Monochromators als Liehtquelle erreicht. Dureh Veri~nderung der Wellenl~nge 
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des Lichts l~iBt sich das Unsiehtbarwerden des Glassptitters fiber einen Bereich von 150 veffolgen, 
wenn bei steigernder Teraperatur das Absinken des Breehungsindexes dutch eine gr6Bere Frequenz 
korapensiert wird. Der Beweiswert der angegebenen Methodik wurde yon Verf. untersucht. 
Einzelheiten im Original. E. BSn~ (Heidelberg) 

Herber t  L. MacDonell:  Identification of glass fragments.  (Identffizierung yon Glas. 
spli t tern.)  [Glass Res. and  Developm.,  Coming Glass Works,  Cornmg, New York.] 
[15. Ann.  Meet., Amer.  Acad. of Forensic Sei., Chicago, Ill., 16. I I .  1963.] J .  forensic 
Sci. 9, 244--254 (1964). 

Einleitend wird auf die Wichtigkei~ der Iden~ifizierung yon Glasbruchstficken ira Rahraen 
yon Straftaten, wie Einbriiehen, Verkehrsunf~Ilen und SehuBwaffendelikten hingewiesen. Die 
Untersuehung yon Glasbruehstfieken wird dabei sowohl analytisch als auch physikalisch dureh- 
geffihrt. Die kriminaltechnisehe Untersuehungsmethode der Pal?stfieke, welche in der Praxis 
raanehraal raft Erfolg angewandt wird, ist nicht Thema des Referats. - -  Zungehst wird auf die 
verschiedenen Glassorten hingewiesen, welehe durch ihre untersehiedlichen Zusi~tze yon Alumi- 
Num, Bet, Phosphors/iure und Germanium eine erhebliehe Differenzierung in den Begriff ,,Glas" 
bringen. Weitere Unterschiede entstehen durch die Entf~rbungsraittel bei Klarglas und die 
Farbzus~tze (Kobalt/blau, Niekel/purpur, Kupfer oder Selen/rot, Fluor/opal, Uran/grfingelb). 
Je naeh Verwendungszweek werden die Glasgeraenge ebenfElls untersehiedlieh sein. Die Corning- 
Glas-Werke verffigen allein fiber 100000 versehiedene Glasrezepte. Trotz dieser Tatsaehe mug 
die Beurteilung der Identitgt zweier Glasbruehstfieke sehr vorsiehtig erfolgen. Die spektro- 
ehemisehe Analyse ffihrt zur Auffindung der Spureneleraente, wghrend die HauptbestEndteile 
eines Glases zweekragBig quantitativ nageheraiseh bestiramt werden. Eine Tabelle fiber den 
Nachweis der einzelnen Glasbestandteile raft den angewandten Bestimraungsraethoden sowie 
Literatnrhinweise werden gebraeh~. Kaliura, Calcium, Natrium, Lithium, Barium werden flam- 
raenphotometriseh bestirarat, Blei polarographiseh. Die iibrigen Bestandteile, raft Ausnahme yon 
Bor, was auch raft der NAA-Methode gut zu bestiramen ist, werden raft den fiblichen chemisehen 
lgethoden erfaBt. - -  Die LeistungsNhigkeit der einzelnen Methoden wird dutch die Analyse 
22 versehiedener Glassorten deraonstriert. Dabei handelt es sieh um Klargl/iser. AuBer der Ana- 
lyse wird aueh die Diehte, der Breehungsindex und die therraisehe Ausdehnung der zu ver- 
gleiehenden Glasproben fiberpriift. Die Diehte wird raittels der Verdr~ngungsraethode oder im 
Pyknoraeter raft einer Fliissigkeit bekannter Diehte oder im Sediraentationsversueh naeh Kink 
bestiramt. Der Breehungsindex wird entweder mi~ dem Abbe-I~efraktometer, sofern passende 
Glasbruehstficke vorliegen oder im Mikroskop am Glaspulver raft Flfissigkeiten verschiedener 
Breehungsindiees bestirarag. Bei grol]en Glasbruchsgficken wird der Ausdehnungskoifizien~ raft 
einera Glasdilatoraeter iiberprfift, bei Pulver fiber eine Flfissigkeit. - -  Die Diskussion der Messungen 
zeigt, dab die 22 K1Ergl/iser ein sehr weites Untersuehungsgebiet iiberdeeken und in sieh ausge- 
zeiehnet untersehieden werden kSnnen und dab die kriminElteehnische Sehwierigkeit der Identifi- 
zierung erst dann beginnt, wenn es sich ura einen Glasvergleieh yon ein und derselben Glassorte 
aus verschiedenen Chargen handelt. SCtt6NTAG (Mfinehen) 
Ulf yon  Bremen:  Invisible ultraviolet fluorescence. (Unsiehtbare UV-Fluorescenz.)  
[At torney  Gem Labor.,  Toronto.]  [17. Ann.  Meet., Amer. Aead. of Forensic Sci., 
Chicago, 27. I I .  1965.] J .  forensic Sei. 10, 368--375 (1965). 

UV-Fluoreszenz entsteht bekarmtlieh durch eine anregende Liehtquelle ira Bereich yon 
200--390 rafx, das eraittierte Fluoreszenzbild kann ira sichtbaren Bereich yon 400--700 ralx wahr- 
genoraraen werden. Es erscheint daher als einleuchtend, dieses Ph~noraen durch Zusatz yon 
geeigneten Filtern weiter in den UV-Bereieh zu verlagern, ura den forensisch ~i~tigert Wissen- 
sehaftler raft einer weiSeren, des UntersuehungsraEterial nieht zerstSrenden Untersuehtmgs- 
raethodik auszustat$en. Als geeignet ffir eine Untersuehung erwiesen sich z.B. Papierproben 
sowie flfissige Tinten, aueh bei gebleiehten Sehriftproben karm des Veffahren benutzt werden. 
Bei einigen Tintensorten, Kugelschreibertinten sowie Bleistiftstriehen war die Methodik hin- 
gegen nieht anwendbar. Weitere Untersuchungen fiber Sehreibraasehinensehriften, Briefraarken 
und biologischera Material sind vorgesehen. Dt~AB~g (Wfirzburg) 

Adolf Schiintag: Eine neue Methode fiir den Nachweis yon Abdruckspnren yon Klei- 
dungssti icken der gerletzten anf  der Lacksehicht des Kraftfahrzeugs.  [Phys. Labor. ,  
Bayer.  Landeskr imina lamt ,  Mfinchen.] Arch. Kriminol .  136, 3 - - 9  (1965). 

Werm ein Kraf~wagen einen 1YIenschen an einer bekleideten Stelle anf~hrt, so karm raan auf 
dera Lack bei prMlera Sonnenschein raft der Lupe vielfach parallel verlaufende Spuren entdecken, 
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die dera Streifenabstand des Textilgewebes der Kleidung entsprechen. Es 1st auf diese Weise 
mSglieh, irgendein Textilgewebe auszusehlie~en, ebenso eine etwaige Einrede, der Betreffende 
habe etwa ein Reh angefahren. B. MUELLEIr (Heidelberg) 
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Eike  yon Hippel :  Gefahrerhi ihung und Versieherungssehutz in der Kral t~ahrzeug-  
Haftpi l ichtvers ieherung.  Neue jur.  Wschr .  19, 129--134 (1966). 

l~egelm~LBig halter der Versicherer dann nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Ver- 
sicherungsfall vors~tzlich oder grob fahrl~issig herbeiffihrt. Dieser allgemeine Grundsatz, der auch 
ffir die Kraftfahrzeug-Kaskoversicherung gilt, ist ffir die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
dahin abgewandelt, dab bier die Haftung des Versicherers nur bei vors~tzlicher Herbeiffihrung 
des Versicherungsfalles durch den Versicherungsnehraer entfiillt; Versieherungssehutz wiirde so- 
nach aueh bei grSbster Fahrl~ssigkeit bestehen. In  einer sehr umf~inglichen Reehtspreehung ist 
jedoch fiir zahlreiche typische F~lle eine ,,GefahrerhShung" angenommen und fiber diese hinweg 
der Versicherungsschutz ausgesehlossen worden, so bei Verwendung eines nicht verkehrssicheren 
Fahrzeuges (abgefahrene Reifen, schadhafte Brerasen, defekte Anh~tngerverbindung), bei h~ufiger 
oder st~ndiger saehwidriger Nutzung des Fahrzeugs (z. B. ~berladung), bei genereller Unzuver- 
l~ssigkeit des Fahrers (Neigung zu Trunkenheitsfahrten, Hang zn vors~tzlicher MiBachtung yon 
Verkehrsvorsehriften, st~ndiges Fahren im Zustand der ~bermfidung, systeraatische ~ber- 
forderung des angestellten Fahrers). Zu einigen dieser l)unkte ist die Rechtsprechung fast unfiber- 
sehbar geworden. Verf. billigt ffir einen Tell der F~lle das Ergebnis, hat aber rechtliche Bedenken 
an der Konstruktion des ttaftungsaussehlusses. Er versucht deshalb eine LSsung, die bei einera 
nur vorfibergehenden Versagen dem Versicherten seine Ansprfiehe erhalten, bei vorsi~tzlicher 
Schaffung einer Zusatzgefahr ihm diese vSllig nehraen soll; insoweit wfirde sich gegenfiber dera 
gegenw~rtigen Zustand niehts ~ndern. Itingegen will Verf. bei nut fahrl~ssiger Schaffung der 
Zusatzgefahr, mag sie dauernd oder einmalig (Trunkenheit!) sein, dera Versieherten seine An- 
sprfiehe nicht roll entziehen, sondern nut soweit kfirzen, als dies im ttinblick auf die Art der 
verletzten Norm, die Schwere des VerstoBes und den Grad des Verschuldens angemessen erscheint. 
Er h~lt es ffir ang~ngig, diese Grunds~tze unter dera geltenden Recht durch die Rechtsprechung 
zu entwiekeln. HXNDEL (Waldshut) 
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K a r l  Boventer :  Preul~isehe Ins t ruk t ionen  fiir Berg.  und Bergwund~irzte (Knapp-  
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zum Bergarz t  der M~irkisehen Knappsehaf t  1792. Med. Wel t  1966, 672--678.  
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237- -239  (1966). 

K u r t  Kl ink :  Zur  Yersehl immerung ane rkann te r  Gesundheitsst i i rungen dutch  fort-  
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H.  W.  Ziesche:  0s teomyel i t i s  und Unfall .  [Chir. Kl in . ,  Kre i sk rankenh . ,  Bau tzen . ]  
Msehr. Unfallheflk.  68, 414- -423  (1965). 

:Bei der Zusararaenhangsfrage - -  Trauma als Ursache einer akuten h~raatogenen Osteo- 
rayelitis - -  rauD Ausmal~ und Ort des Trauraas sowie zeitllche Folge Osteorayelitis berfiek- 
sichtigt werden. Eine positive Blutkultur ist jedoch zur Infektionserkli~rung nicht erforderlich. Die 
Reaktion des EES auf humorale and immunisatorische Faktoren, Ver~nderungen tier Blut- 
und Gewebsschranken und funktionelle Abl~ufe ira autonoraen und zentralen Nervensystem 
k6nnen eine h~raatogene Aussaat begfinstigen. An einera 60jghr. Kaufmann, der bereits vor 


