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Bestrafung ffihrten, hat die obergerichtliche Reehtsprechung die Voraussetzungen zur Anwendung 
yon w 330e StGB ausgeweitet. ~zte ,  die sieh nicht zum Unfallort begeben, um nach dem Rechten 
zu sehen, warden bestraft; das OLG KSln legt dem Arzt des Kr~nkenhauses die Pflieht auf, jeden 
eingelieferten Verungliiekten sofort griindlieh zu untersuehen, ~uch d~nn, wenn keine augen- 
blieklichen MaBnahmen erforderlieh sind. Sind keine Betten frei, so sell der Arzt vom Aufnahme- 
dienst den Verungliickten oder Kranken zun~chst aul Transportfi~higkeit untersuchen, bevor er 
ihn weiterleitet. Der BGI-I hat sieh neuerdings auf den Standpunkt gestellt, der zusti~ndige 
Krankenhausarzt miisse jeden Unfallzugang aueh dann persSnlieh ansehen, wenn er naeh Ver- 
sorgung durch den einweisenden Arzt eingeliefert wurde; es wird sogar verlangt, dab diese Unter- 
suehung eine faeh~rztliche sein sell, und zwar unter Einschlul~ einer RSntgenaufnahme. Verf. 
wendet sieh gegen diese Ausweitungen; wann die l~Sntgen~ufnahme stattfindet, dariiber muB der 
verantwortliehe Arzt Entscheidungsfreiheit haben; kommen z. B. Verletzungen der Halswirbel- 
s~ule in Betracht, so kann eine Umlagerung zwecks I~6ntgenuntersuchung sogar verhD, ngnisvoll 
sein. Wird der Aufnahmearzt grunds~tzlich verpfliehtet, jeden Verungliiekten oder Kranken, fiir 
den kein Bert frei ist, vor dem Weitertransport grfindlieh zu untersuehen, so geht unniitze Zeit 
verloren. (Nach den gutaehtlichen Erfahrungen yon l~ef. Igl3t mitunter die I.iomiletik gegenfiber 
den auf Aufnahme wartenden und dann wieder abgewiesenen Patienten zu wfinsehen iibrig; dies 
empfindet der Patient auch dann als bitter, wenn der Arzt dutch einsetzenden Stogbetrieb allzu- 
sehr in Ansprueh genommen ist.) B. MU]~LL:E~ (Heidelberg) 

Spurennachweis, Leichenerscheinungen, Teehnik, Identifikation, naturwissenschait- 

liche Kriminalistik 

A. La Cavera: I1 metodo immuno-elettroforetico per la diagnosi specilica di tracee 
ematiehe di specie diversa. Riassunto. (Die Immunoelektrophorese zur spezifischen 
Diagnose an Blutspuren verschiedener Herkunft .  Zusammenfassung.) [Ist. Med. 
Leg. e Assieur., Univ., Genova.] Minerva recd.-leg. (Torino) 86, 181 (1966). 

Die aspezifische Reaktion eines mensehlichen Blutspurenextrakts, die unter Einwirkung 
eines tierischen Immunserums entsteht, h~ngt nicht immer yon dem Immunisierungseyelus ab, 
sondern wahrseheinlieh yon der strukturellen Ahnliehkeit der Antigene einiger Hammelblut- 
fraktionen und einer Rinder- und Ziegenblutfraktionen mit den homologen Fraktionen des 
menschlichen Blares. G. GRoss]~ (Padua) 

Yoshito Furuya and Tokuji Inoue: On the detection of glycogen-containing vaginal 
epithelial cells from gyneeo-tocological bloodstains. (Uber das Auffinden glykogen- 
haltigcr Vaginalepithclzellen aus gyn~kologisch-tokologischen Blutausstrichen.) 
[Inst. Forensic Sci., School of Med., Tokyo Med. and Dent. Univ., Dept.  Legal IVied., 
Kurume Univ. School of Meal., Kurume.]  Jap.  J.  leg. IVied. 20, 11--13 (1966). 

Methoden zur Identifizierung gya~kologisch-tokologischer Blutspuren sind ~iir die gerichts- 
medizinische Praxis bedeutungsvoll. Bei 133 entsprechenden Blutausstrichen entdeckten die 
Autoren in 54,1% der F~ille glykogenhaltige Vaginalepithelzellen, wobei offensiehtlieh die Zahl 
der aufgefundenen Zellen sieh zum Volumen der jeweiligen Blutung umgekehrt proportional ver- 
h~lt. Unter 206 Blutausstriehen, die aus zirkul~rem Blut gewonnen wurden, fanden sich nur 
in e'mem Falle glykogenhaltige Zellen. Die Autoren benutzten zur D~rstellung der Zellen, die 
1943 yon MACK und i957 yon SA~OTO ~ngegebenen Methoden. G. FtiNF~AVS]~ (Berlin) 

Yoshito Fm'uya and Tokuji Inoue: On the detection of glycogen-containing vaginal 
epithelial cells from loehia stains. (]~ber das Auffinden glykogenhaltigcr Vaginal- 
epithelzellen aus Ansstrichen y o n  Lochicn.) [Inst. Forensic Sci., School of Med., 
Tokyo Mcd. and Dent. Univ., Dept.  Legal Med., Kurume Univ. School of Med., 
Knrume.]  Jap.  J .  leg. Med. 20, 14--16 (1966). 

Verff. f~nden bei ihren Untersuchungen yon Ausstrichen aus Lochien gewShnlich z~hlreiehe 
glykogenhaltige Zellen. Sic beziehen sieh dabei auf die in der gleichen Zeitschrift, ebenfalls Jg. 1966 
auf S. 11--13, berichteten Untersuchungsmethoden. G. Ffi~F~-IAUSE~ (Berlin) 
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A. La Cavera: La diagnosi specifica su tracce biologiche mediante l ' impiego di sieri 
ant iglobulina marcat i  con isotiocianato di fluoresceina. Riassunto.  (Die spezifischc 
Diagnose an biologischen Spuren mi t  Antiglobulinsera,  markier~ mi?~ Fluoreszein- 
Isothiozyanat .  Zusammenfassung.)  [Is~. Med. Leg. e Assicur., Univ. ,  Genova.]  
Minerva med.-leg. (Torino) 86, 181--182 (1966). 

Kleinste Teile yon Geweben verschiedener Tiere (Rind, Pferd, Schwein, Hammel, Ziege, 
Hund, Katze, Kaninchen, Huhn) wurden mit tierischen Antiglobulinsera (Kaninchen, indirekte 
Zubereitung nach Coo~r162 eine zweite Serie wurde mit markierten 
Immunsera versetzt. Nach entsprechender Behandlung konnte am Fluorescenzmikroskop 
festgestellt werden, dab die fixierten AntikSrper am Gewebe haften blieben und dab sie ihrerseits 
das markierte Antiglobulin festhielten. G. G~ossElr (Padua) 

N. N. A~erkan:  Grouping antigens in  hairs. Pre l iminary ultrasonic t reatment .  (Zur 
Bes t immung  der Antigene des AB0-Systems in Haaren  [naeh vorheriger Behand lung  
der Haare  mi t  Ultraschall] .)  [Forsehungsins t i tu t  ffir gerichtliehe Medizin des 
Minister inms ffir Gesundheitswesen der UdSSR,  Moskau]. Sudebnomed.  eksp. 
(Mosk.) 9, 1kTr. 4, 30--35  (1966) [Russisch]. 

Die Meinungen zum Vorhandensein yon Antigenen des AB0-Systems in Haaren sind geteilt. - -  
Verf. versueht Schwierigkeiten bei der Bestimmung der GruppenzugehSrigkeit yon Itaaren da- 
durch anszuschalten, dM] er die ttaare mit Ultraschall behandelt. Er l~l~t auf die ttaare Ultra- 
schall yon 800 kHz bei einer Sehalleistung von 15 Watt/cm ~ fiir die Dauer yon 45--60 rain ein- 
wirken (Verwendung einer nach dem piezoelektrischen Prinzip arbeitenden Apparatur). Die 
optimale Beschallungszeit betrug 45 min; bei dickeren und h~rteren Haaren eine Stunde. - -  
Die Haare wurden mit heiBem Wasser und Seife gewaschen; 3real mit heil]em Wasser gespiilt; 2real 
mit _~ther ffir je eine Stunde entfettet; mit Filterpapier getrocknet; in Stiickchen yon 0,3 bis 
0,5 em geschnitten und dann der Einwirkung yon Ultraschall in einem konischen K61bchen mit 
physiologischer KochsalzlSsung unterworfen. Danach wurde die physiologische KochsalzlSsung 
entfernt, die Haare mit Filterpapier getrocknet und die Absorption der Agglutinine vorgenommen 
(in quantitativen Modifikationen zu 50, 25, 10, 5, 2 und 1 mg ttaare). - -  Bei gleiehlaufender Vor- 
behandlung, jedoch ohne Ultraschalleinwirkung, ergaben sich immer nur negative Resultate. 
Insgesamt wurden die ttaare yon ]03 Personen untersucht. - -  Zur Absorption der Agglutinine 
wurden verwendet: Antiseren (Anti-A und Anti-B); heteroimmunes Ziegenserum Anti-0 (H); 
sowie ein, das Phytagglutinin Anti-H enthaltender Extrakt aus Samen yon Cytisus sessilifolius; 
alle Reagenzien mit einem Titer yon 1 : 16. Bei der Untersuchung wurden ffir 50 mg ttaare 0,3 ml 
Serum bzw. Extrakt verwendet; ffir 25 rag: 0,15 ml; fiir 10 und 5 rag: 0,1 ml; fiir 2 und 1 rag: 
0,06 ml. Die Absorption dauerte 24 Std bei einer Temperatur yon 4 ~ C. Die Ablesung erfolgte 
mit der Lupe bei guter Beleuchtung. - -  Die Resultate werden im einzelnen, getrennt nach Haaren 
yon ,,Ausscheidern" und ,,/qichtausscheidern" besprochen. Ffir ,,Ausseheider" gelang z. B. bis 
hinunter zu einem Gewicht yon 1 mg ttaare der Naehweis des entsprechenden Antigens liir die 
Gruppe 0 in 23 FKllen (bei insgesamt 23 Mustern); ffir die Gruppe A in 34 F/~llen (37 Muster) ; 
fiir B in 17 F/s (18 Muster); fiir AB (bei 9 Mustern) in 7 (ffir Antigen A) bzw. 9 Fi~llen (fiir Anti- 
gen B). - -  Der Absorptionsgrad des Phytagglutinins Anti-H und des Agglutinins Anti-0 (H) war 
bei ein und demselben Muster in der Regel unterschiedlich. - -  An den Haaren yon ,,schwachen 
Ausseheidern" und yon ,,Nichtausscheidern" liel~ sich die GruppenzugehSrigkeit in der Regel 
nicht bestimmen (abgesehen yon 3 Ausnahmef~llen). - -  Kosmetische Einwirkungen ant die ttaare 
(z. B. Dauerwelle, F~rben, Blondieren) beeinflussen das Untersuchungsergebnis nicht. - -  Die 
negativen Ergebnisse einiger Autoren fiihrt Verfasser unter anderen auf Unzul~nglichkeiten in der 
Vorbehandlung der Haare und auf zu hohen Titer der Standardreagenzien zurfiek. - -  Als Fehler- 
mSglichkeiten bei der Bestimmung der GruppenzugehSrigkeit nennt Verf. : Nichterkennung eines 
schwaeh ausgepr~gten Antigens A in Haaren der Gruppe AB, selbst bei Untersuchung einer 
geniigend grollen Menge (50 mg Haare), wodurch die Gruppe AB ffir B gehalten werden kann; 
weiterhin die Feststellung des Agglutinogens YI bei ~Tiehterkennung des Agglutinogens A in einer 
minimalen Gewiehtsmenge (1 rag) einzelner Muster der Gruppe A, was dazu ffihren kann, dab 
diese zur Gruppe 0 gerechnet werden. Hn~I~G (Leipzig) 

A. S. 6~arkavi: Medico-legal examina t ion  of hair  in  the USSR (historical essay). 
(Die En twick lung  der gerichts/~rztliehen Unte r suchung  yon Haa ren  in  der Sowjet- 
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union [Geschichtl iehe Skizze].) [Wissenschaft l iches Forschungs ins t i tu t  f. ger. Med. 
des Gesundhei t sminis te r imns  der  U d S S R ,  Moskau.]  Sudebnomed.  eksp.  (Mosk.) 
9, Nr.  2, 33- -35  (1966) [l~ussiseh]. 

Veff. bespricht kurz der Reihe nach die Verdienste der sowjetischen Wissenschaftler, die seit 
der Oktoberrevolution bis heutzut~ge verschiedene Methoden der gerichtsmedizinischen Unter- 
suchungen yon Haaren eingeffihr~, modifiziert, verbreitet oder bearbeitet haben. 

W~czY~s~I (Szczecin) 
F.  Mangil i :  Sull '  aceer tamento della realt~ della morte .  (Zur Fes t s te l lung  des Todes- 
e int r i t t s . )  [Ist .  Med. Leg.  e delle Assicuraz. ,  Univ . ,  Milano.]  Arch.  Soe. l o m b a r d a  
Med. leg. 2, 233--242 (1966). 

Die Fortschritte auf therapeutischem Gebiet (WiederbelebungsmaBnahmen usw.) werfen 
aueh auf gerichtsmedizinischem Gebiet neue Probleme auf, die besonders d~nn Bedeutung 
erlangen, wenn die juristisehe Fr~gestellung den Moment des Todeseintritts betrifft; so steht 
z. B. die Diskussion noch darfiber often, ob ein kiinstlieh im Leben erhaltener Organismus auch 
in rechtlicher Hinsicht seine P~higkeiten bewahrt, selbst wenn dieses Leben nur ein vegetatives 
ist. - -  Andererseits haben die gleichen Fortschritte auf diagnostischem Gebiet dazu gefiihrt, daB 
eine friihzeitige Feststellung des Todes erfolgen kann, was z. B. in Hinblick auf Transplantationen 
yon wesentlieher Bedeutung ist. G. GROSSER (Padua) 

E. C. El iakis ,  A. C. El iakis  e t  A. S. Coutselinis: Les var ia t ions pos t .mor tem du pH du 
sang et du L.C.R. Recherche exp~rimentale.  (Das pos tmor ta le  Verha l ten  der  Wasser-  
s tof f ionenkonzent ra t ion  des Blutes  und  des Liquors  [Exper imente l te  Unter -  
suchungen].)  Ann.  M6d. 16g. 46, 163--164 (1966). 

Blur aus dem rechten Ventrikel sowie Liquor naeh Punktion der Seitenventrikel warden 
untersucht. Stunde des Todes, Entnahmezeit, Bestimmmlgsergebnisse, wurden bei 150 Leichen- 
untersuchungen gewaltsamer Todesfalle in Beziehung gesetzt. Ergebnis: pH-Messungen in Blnt 
und Liquor helfen bei der Ermittlung der Todeszeit nicht weiter. DOTZAVE~ (K61n) 

Toshihiko Aoki :  Studies on the est imation of t ime after  death.  (Y[ethoden der  Todes-  
ze i tbes t immung. )  [Dept .  of Med., J ike i  Univ.  School of NIed., Tokyo. ]  J ike ika i  reed. 
J .  12, 164--177 (1965). 

Verf. untersuehte total circa 200 Leichen und kommt zum SehluB, daB unter denphyskalischen 
Methoden die Verdr~ngbarkeit der Leichenflecke durch Fingerdruek am besten eine Absch~tzung 
der Zeitspanne seit dem Todeseintritt erlaube. Die Beurteilung der Totenstarre, des Grades der 
llornhauttrfibung, die Messung der Aftertemperatur und die Beobachtung der Hautverfgrbung 
im Bauchhereich k6nnen naeh seiner Auffassung in sekund~rem MaBe ebenfalls zur Todeszeit- 
bestimmung beigezogen werden. Eine Abh~ngigkeit der Hornhauttriibung, der Aftertemperatur 
und der F~ulnisverf~rbung der Bauchhaut yon Jahreszeit und Todesursache ist zu beachten. - -  
Folgende chemische Bestimmungen im (Herz-)Blutplasma und in der Perikardfliissigkeit der 
Leichen wurden vorgenommen: Glucose, Mflchs~nre, Cholesterol, Protein-Stiekstoff und Nicht- 
Protein-Stiekstoft (NPN), GOT, LDH und TCA. Dabei land der Verf., dab GOT und LDH sowie 
Stickstoff bis zu einem gewissen Grade fiir Todeszeitsch~tzungen niitzlich sein k6rmten. Die 
iibrigen untersuchten Stoffe erwiesen sich als wertlos. Das Verhalten yon TCA bedaff weiterer 
Studien. (28 Abbildungen. 43 Literaturzitate aus versehiedenen Sprachgebieten. Ref.) 

H,t~sP~TE~ H A ~  (Zfirich) 
V. V. Zharov:  The changes in the ATP and ADP contents in the muscles in the course 
of r igor  morris.  (Die Ver/~nderung des ATP-  un4  A D P-G e ha l t e s  in der  Musku la tu r  
be im ProzeI~ der  Leiehenstarre . )  [ I I .  Moskauer  Medizinisehe Ins~i tuts . ]  Sudebuomed.  
eksp.  (Mosk.) 9, Nr.  2, 24 - -26  (1966) [l~ussiseh]. 

17 Leiehen zwischen 28 trod 52 Jahren wurden untersucht. Der ATP- bzw. ADP-Spiegel ist 
in der Muskulatur zwisehen 2 und 12 Std nach dem Tode in zweistiindigen Abst~nden bestimmt 
worden. Dabei nahm der ATP-Gehalt yon 1,63 mg/g Muskulatur auf 0,21 mg (12 Std post 
mortem) ab, w~hrend der ADP-Gehalt sieh nur yon 0,72 mg auf 0,54 mg verringerte. 

E~Ic~ MitLn~ (Leipzig) 
Die t r ich  Koch:  Zur  Teehnik der Leiehen-Daktyloskopie .  Arch.  Kr iminol .  138, 148 bis 
152 (1966). 
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S. Kreff t :  Zum Problem der Ident i f ikat ion beim FlugunfaI1. [Arbe i t sgruppe  Flug-  
unfal imed. ,  F lugmed .  Ins t .  d. Luftwaffe,  Ff i r s tenfe ldbruck. ]  Zbl.  Verkehrs-Med.  12, 
49 - -48  (1966). 

Die mit dem Anstieg des zivilen und militSrischen Luftverkehrs verbtmdene Zunahme yon 
Flugzeugabstfirzen wirft neben rein technischen Problemen auch medizinische Fragen auf, unter 
denen der Identifizierung der Opfer sowohl aus rechtlichen wie auch ans menschiichen Grfinden 
(z. B. Ungewil]heit nnd Zweffel der Hinterbliebenen) eine besondere Bedeutung zukommt. Die 
Schwierigkeiten der Identitiitsermittlungen beruhen auf den betrgchtlichen mechanisehen Ein- 
wirkungen beim _A_ufprall des Flugzenges, die zumeist zu Zel~rfimmerungen und ZerreiBungen 
der K6rper der Opfer ffihren, auf mehr oder weniger ausgedehnten Verbrennungen, auf Treib- 
stoff- oder Munigionsexplosionen, F~ulnisvorg~ngen sowie anf Witterungseinflfisse, Insekten- 
und TierfraB bei Absturz in entlegenen Gegenden, z. B. ira Urwald, werm l~ngere Zeit bis zur Auf- 
findung der Leichen vergangen ist. Die Erfolgschancen ergeben sich einmal aus dem Umfang der 
ZerstSrungen der Leichen, zum anderen aus der S.grgfalg mit der die Untersuchungen durchgeffihrt 
werden. Dabei wird die ~otwendigkeit betont, Arzte und deren gesehultes Hilfspersonal bereits 
am Unfallort in die Ermittlungen einzuschalten. - -  Die Untersuchungen rich*en sich nach den 
Ums~$nden des Falles und nach den gegebenen MSgliehkeiten. Aui3er allgemeinen Feststellungen 
wie z. B. Answertungen der Passagierlis~en der Fluggesellschaft, Sitzordnung im Flugzeug, Vor- 
handensein yon Kleidungsres~en, Schmuck usw., die unter Umstiinden wesen$1iehe Hinweise 
geben k6nnen, kommt es vielfach entscheidend auf medizinisehe Befunde an, die mit speziellen 
Ungersuchungsmethoden unter Anwendung der modernen medizinisch-naturwissensehaf~lichen 
Diagnostik erhoben werden. - -  Gestfitz~ auf das nmfangreiche Erfahrungsgut des Autors werden 
die methodischen MSglichkeiten eingehend er5rtert. LVFF (Frankfurt a. M.) 
F.  J .  I Iolzer :  Zur  Aufkl~irung der F lugzeugka tas t rophe  bei Innsbruek.  Geriehts- 
medizinisehe Er fahrungen  aus der F lugzeugkatas t rophe  bei hmsbruek .  [Inst .  gerichtl .  
Med., Univ. ,  Innsb ruck . ]  Zbl.  Verkehrs-Med.  12, 17--25  (1966). 

Die gerichtsmedizinischen Probleme yon Flugzeugabstfirzen werden am Beispiel der Flug- 
katastrophe bei Innsbruek am 29. 2.64 anschaulieh diskutiert, l~aeh einer Sehilderung der Um- 
st~nde des Unfalles, bei dem eine englische viermotorige Turboprob-Masehine vom Typ ,,Bri- 
tannia 312" gegen den Gipfel des 2679 m hohen Innsbrucker Skiberges Glungezer stiel], 
sowie tier Schwierigkeiten bei der Bergung der 83 Opfer, die mit einer Lawine in die Tiefe gerissen 
wurden, berichtet H. fiber die in verh/iltnism~l]ig kurzer Zeit effolgte Identifizierung der Leiehen. 
In 47 Fiillen waren Untersuchungen des Gebisses entscheidend, 7real war noeh ein Vergleich mit 
den Pal]photos mSglich, 3mal wurden besondere kSrperliehe Ver~nderungen festgestellt die 
bekannt waren (Lymphogranulomatose, Gravidit~, Narbe nach Brustoperation). In anderen 
Fallen konnten Gravuren an Ringen und Uhren sowie Namenschilder und Initialen an Klei- 
dungsstficken Aufsehlfisse geben. - -  Besondere Feststellungen an den Leiehen (die ansnahmslos 
sehwerste Verletzungen und Knochenzertrfimmerung aufweisen) wie z. B. das Fehlen einer Fett- 
embolie, das teilweise Vorhandensein yon Blutaustritten in den Weiehteflen, die sonst weit- 
gehende Ansblutung usw. werden disku~iert und SchluBfolgerungen fiber den Geschehensablanf 
gezogen. Anf die effolgreiehe Mitwirkung eines Teams englischer Pathologen yon der Royal Air 
Force an der Aufkl/irung der Flugkatastrophe wird ausdrficklich hingewiesen. LcrF 
Mary  S. Beaeom:  Handwr i t ing  by the blind. [18. Ann.  Meet.,  Amer .  Acad.  Forens .  
Sci., Chicago, 24. I I .  1966.] J .  forensic Sci. 12, 37 - -59  (1967). 

G. Re inhard t  und  A. Faune r :  Eisenspuren a m  Gleiskiirper a n d  ihre kr iminal i s t i sche  
Bedentung bei Eisenbahnt iberfahrung.  [Inst .  Gerichtl .  Med. u. Kr imina l i s t . ,  Univ. ,  
Er langen-Nf i rnberg . ]  Arch.  Kr iminol .  138, 137--147 (1966). 

Adolf  Schiintag:  Anwendung  der Elekt ronens t rahl -Mikrosonde  zur Ident i f iz ierung 
yon Laekspl i t tern .  [Bayer .  Landesk r imina l amt ,  Mfinchen.] Arch.  Kr iminol .  138, 
125--130 (1966). 
J .  L. F ish :  The identif icat ion of wood f ragments .  ( Ident i f iz icrung yon  Holztei lehen.)  
[Home Office Forens ic  Sei. Labor . ,  No t t i ngham. ]  J .  forens. Sci. Soc. 6, 67 - -75  
(1966). 

Der Veff. ffihr~ eingangs aus, dab die Identifizierung yon Holzpartikelchen in der Kriminalistik 
eine h~iufige Aufgabe darstellt, insbesondere bei Einbrfichen durch Tfiren und Fenster, wo sich 
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Holzsplitter an der Kleidung des T~iters finden k6nnen oder an dem yon ihm verwendeten In- 
strument anhaften. Beim Bohren und S~gen yon Holzteflen bleiben an der Kleidung oder dem 
Werkzeug Holzstaub oder Holzspi~ne haften. Auch bei Verkehrsunf~llen mi~ Fahrerflueht kann 
Holz zu Identifizierungszwecken herangezogen werden, besonders dann, wenn hSlzerne Bord- 
w~nde, insbesondere bei Viehtransporten, Karren und Loren unfallbeteiligt sind. Die T~tigkeit 
der Panzerschrankknacker wurde in den vergangenen Jahren besonders l~stig dadureh, dab sic 
o.rganisiert auftraten und mit schnellen Wagen auf Autobahnen sehr beweglich wurden. Die 
Uberfiihrung dieser T~ter wurde manchmal nur auf Grund yon Spurenmaterial an ihrer Kleidung 
oder in ihren Fahrzeugen m6glieh. - -  Die Arten der Panzerschrankfiillungen, meistens ttolz- 
staubmischungen und h~,ufig versetzt mit Pottaschekristallen oder Ammonium, Alaun mit 
Magnesinmsulfat werden in ihren verschiedenen Variationen besprochen. Diatomeenerde, Eisen- 
feilicht, Metallsp~ne, Modelliersand und h~ufig aueh Werkstattabf~lle kSnnen in diesem Material 
angetroffen werden. Dutch die Vielfalt der mSglichen Materialien wird die Individualit~t yon 
Panzerschrankffillungen gew~hrleistet. Bei Bezug des Holzstaubes aus S~gemehlen wird die Zu- 
sammensetzung der Holzarten wie auch der KorngrSl3en durch den Zufall sehr begiinstigt. Die 
Auftrennung der Panzersehrankffillung mittels eines Siebsatzes mad ansehlieBend W~gung 
der Fraktionen wird empfohlen. Jede Fraktion wird anschliei]end noch au~ Holzharz fiberpriift. 
Andererseits finden sich an den Kleidungsstficken des Panzerschrankknackers manehmal nur 
geringe Mengen yon Holzmaterial, so dal] die Mikroskopuntersuehung dieser Teilehen unerl~Blieh 
ist. - -  Anschliel3end bringt der Veff. eine Klassifizierung der H61zer (Samenpflanzen). Er teilt 
sie in 2 Gruppen, die nacktsamigen, welehe zu den Coniferen und WeichhSlzern J'iihren und die 
bedeektsamigen, die er in 2 Gruppen, die Monokotyletonen und die Dikotyletonen aufteilt. Die 
Dikotyletonen umfassen die LaubhSlzer, welche zu dem Hartholz ffihren, w~hrend die Mono- 
kotyletonen die Gr~ser, Bambusarten und Palmen einschlieiten. Die fibliche Bezeiehnung Weich- 
holz und ttartholz ist an sich f~lsch und ungenau in der Nomenldatur insoferne, Ms es HarthSlzer 
nach dieser Klassifizierung, wie sie bei NutzhSlzern vorgenommen wird ergibt, z. B. Balsaholz, 
Weide und ~ihnliche, die wesentlich weicher sind, Ms das sog. Weichholz, z.B. die Peehkiefer. Auf 
die Struktur des Holzes eingehend weist der Veff. auJ' die Notwendigkeit der Anfertigung eines 
horizontalen, eines vertikalen und radialen Sehnittes hin. Diese 3 Schnitte ergeben ein drei- 
dimensionales Bild fiir die Beurteilung der Holzart. - -  An Hand yon ausgezeichneten Lichtbildern 
yon Holzstrukturen werden die Merkmale, welehe ffir Weiehholz und Hartholz charakteristisch 
sind, besproehen, sowie die Herstellung dieser Mikrotomschnitte. Kleine ttolzteilchen mfissen 
durch ein Gefriermikrotom erstellt werden. Die Orientierung der Holzteilchen vor dem Schnitt 
effolgt dabei yon Hand. Die Dicke der Schnitte betr~gt 10--35 ~. Die chemische Vorbehandlung 
der Holzspur wird besehrieben. Die Identifizierung der Holzart erfolgt auf Grund yon Karten, 
auf denen 88 Eigenschaften des Holzmaterials aufgefiihrt sind. AbschlieBend wird fiber Panzer- 
sehrankeinbriiche ein historischer Fall gebraeht. Die chemische Seite der Holzuntersuchung 
wird nut angedeutet. Sc~6~T)_o (Miinchen) 

S. P. Pribyleva-Mar~enko: Reasons for examining  clothes injuries  in  medicolegal 
institutions. (Zur Zweckdienlichkeit  der Unte r suchung  besch~digter Kleidungs-  
stiicke durch die E inr ich tungen  fiir gerichtsmedizinische Expertise.) [Forschungs- 
ins t i tu t  fiir gerichtliche Expertise Charkov [Dir. : Prof. V. P. KOL~IAKOV].) Sudebno- 
reed. eksp. (Mosk.) 9, Nr. 4, 27- -30  (1966) [Russisch]. 

In der Sowjetunion wird die Untersuehung besch~digter Kleidungsstiicke (besonders bei 
SchuBverletzungen) sowohl in Einrichtungen fiir gerichtsmedizinische Ms auch ffir kriminalisti- 
sche Expertise vorgenommen. Die fiir die Arbeit der genannten Einrichtungen verbindlichen In- 
struktionen bzw. Vorsehriften legen hierfiir keine klare Abgrenzung der beiderseitigen Kom- 
petenzen lest. Dem Gerieht erwachsen daraus aber Schwierigkeiten bei der Auswahl des Sach- 
verstiindigen. - -  Verfn weist in diesem Zusammenhang darauf bin, da~ sieh zuverl~issige Riiek- 
schliisse auf den verletzenden Gegenstand und den Verletzungsmeehanismus jedoeh nur aus der 
zusammenh~ngenden Untersuehung yon Kleidung und KSrper herleiten lassen. Eine kfinstliche 
Aufspaltnng des notwendigerweise einheitliehen Untersuchungsganges beeintr~chtigt die Qualitiit 
der Expertise und kama zu Fehlsehliissen fiihren (Hinweis ~uf Beispiele und Effahrungen). Die 
Untersuchungst~ttigkeit mad Kompetenz des Kriminalisten (eines medizinischen Laien also) ist 
au~ die Untersuchung der Kleidung beschr~nkt; in der Regel gibt der Kriminalist seine Expertise 
ohne Berfieksiehtigung der entsprechenden KSrperverletzungen ab. - -  Eine vollst~ndige Expertise 
kann demzufolge nut der Gerichtsmediziner abgeben, da sich seine Untersuchungst~tigkeit au~ 
Kleidung und KSrper erstreekt. Die technischen, personellen und wissensehaftlichen Voraus- 
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setzungen sind auf gerichtsmediziniseher Seite grunds~tzlich gegeben (Vorhandensein physiko- 
technischer Spezialabteilungen in der Mehrzabl der gerichtsmedizinischen Einrichtungen). Es 
erscheine deshalb die Frage berechtigt, ob man nicht Expertisen, die mit der Untersuchung yon 
besch/idigten Kleidungsstficken verbunden sind, aus der Kompetenz kriminalistischer Ein- 
richtungen herausnehmen sollte. H~,~I~G (Leipzig) 

Pawel  and Horoszowski:  Collaboration of eriminalists and sp6cialists in forensic 
m6decine. (Zusammenarbei t  des Kr imina l i s ten  mi t  dem Gerichtsmediziner.)  [Uni- 
versit/~t W~rsch~u.] Act~ Med. leg. soc. (Liege) 19, 3 9 4 6  (1966). 

Einleitend betonen die Verf. die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Spezialisten 
der Kriminaltechnik und dem Gerichtsmediziner, aber auch zwischen den Kriminologen und den 
medizinischen Juristen. Die Verf. betonen, dal~ weder der Kriminologe noch der Kriminalist in 
der Lage isb, iiber das weite Gebiet der gerichtlichen Medizin und deren ungeheure Literatur 
•berblick zu haben. Zungchst behandeln die Verf. den Unterschied zwischen Kriminologe und 
Kriminalisten. Der Kriminologe befaBt sich im wesentlichen mit der Beschreibung der sozialen 
~intergriinde eines Verbrechens und mit der Erkl/~rung ihrer Ursache. Der Kriminalist dagegen 
ist ein Spezialist in der Technik, der Strategie und der Aufklgrung yon Kriminalf/~llen, ein Meister 
in der Sicherung aller Arten yon Spuren am Tatort, Sammlung dieser Spuren und Vorlage der- 
selben in geeigneter Form vor Gericht. Werm auch der Kriminalist nicht Sachverstgndiger auf 
dem Gebiete des medizinischen Rechtes ist, so soll doch eine Betrachtung der Bemerkungen yon 
Kriminologen und Kriminalisten in Richtung juristische Medizin yon einigem Weft sein. Rex" 
Verf. pli~diert ffir die Kenntnisse der Sachverstgndigen sowohl auf dem Gebiete der Kriminalistik 
wie dem Gebiet der Gerichtsmedizin um die n6tige Uberlappung zu erreichen. Am Beispiel der 
Kemltnisse yon Feuerwaffen in bezug auf den menschlichen K6rper wird diese Forderung er- 
1/~utert. Der Kriminalist soll die Wirkung eines Geschosses im menschlichen KSrper einigermaBen 
iiberschauen k6nnen, wKhrend der Gerichtsmediziner den Unterschied zwischen Pistole und 
Revolver kennen sollte. Bei dem zweiten Beispiel fiber Daktyloskopie geht der Veff. auf die Aus- 
drficke ,,identisch" und ,,Identit~t" ein. Er weist daraufhin, dab diese beiden Ausdrficke hgufig 
in nicht sehr korrektem Sprachgebranch benutzt werden. Die Identit~t behauptet die Gleichheit, 
w/~hrend iden~iseh lediglich die Idendit/~t angibt. Der Begriff gleich verlangt die volle ~berein- 
stimmung ein und desselben Objektes, wghrend der Begriff identisch sich auf mehrere Objekte 
beziehen kann. Der Verf. weist auf die weir verbreitete Falschmeinung hin, dal] die Finger- 
abdriicke eineiiger Zwillinge idenbiseh wgren, was sogar in namhaften Handbfichern angegeben 
sein soll, wobei in Wirklichkeit merkliche Unterschiede bestehen. Weiter gehen die Verf. auf den 
Unterschied yon IdentitKt und identiseh, wie sic bei Fingerabdriicken gebraucht werden, n~her 
ein. Sic weisen daraufhin, dab die Ahnlichkeit der Fingerabdriicke zwischen Vater und Sohn, die 
vor 3 Jahren auf dieser Konferenz bei Vaterschaftsfragen diskutiert wurde, sicher nicht besteht. 
Die ablehuende Haltung, welche einige wenige Autorit/~ten auf dem Gebiet der Gerichtsmedizin 
dieser Anschauung entgegen hielten, insbesondere auch der President dieser Gesellschaft und die 
beiden Verf. haben sich dutch weitere Untersuchungen best/itigt. Dutch die in Warschau durch- 
geffihrten speziellen Untersuchungen kann sogar angegeben werden, dab die Beziehung der Finger- 
abdrficke zwischen Vater und Kind nicht die Grundlage einer wissenschaftlichen Untersuchungs- 
methode darbietet. Lediglich in Zeitungsartikeln treten solche Irrmeinungen zutage. AnschlieBend 
gehen die Verf. auf die H/iufigkeit der Verbrechen gegen Leib und Leben sowie Sexualdelikte 
ein und betonen, dab einschlieBlich der Dunkelziffern die Zahl der Gewaltverbrechen nur wenige 
Prozente der Gesamtverbrechen ausmacht. 90 % aller Verbrechen richten sieh gegen den Besitz. 
SelbstverstKndiich gibt es auch den weiteren Gesichtspunkt des Verbrechens gegen die Person 
mit dem Motiv des materiellen Gewinns. Der Begriff des Verbrechens, geprggt durch Ver6ffent- 
lichungen, Zeitungen, Magazingeschichten, Kino, Radio und Fernsehen ist das Gewaltve~"breehen, 
das jedoch zahlenmgBig nur gering in Erscheinung tritt. Bet Behandiungsanteil der Gerichts- 
medizin am Gewaltverbrechen ist naturgemgB iiberwiegend, so dab dieses Verbrechen in den 
Lehrbiichem der gerichtlichen ~Iedizin im Vordergrund steht, obwohl es nur einen geringen pro- 
zentualen Anteil an der Gesamtverbrechenszahl hat. Die Autoren definieren dann den Begriff 
,,Kriminalistik" als die Wissenschaft, welche alle Arten yon kriminellen Taten behandeln soll. 
Dies bedeutet, dab die Gesellschaf~ und die 6ffentliche Meinung fiber die allgemeine Bedeutung 
aller Arten yon Verbrechen aufgekl/~rt werden miiBte. Der Begriff Kriminalistik umfaBt nicht 
nur die Kriminaltechnik mit ihren unz~hligen chemischen, technischen und Vergiftungsunter- 
suchungen sowie biologisehen, serologisehen und botanisehen Analysen, sondern aueh die Polizei- 
taktik, einsehlieBlieh des groBen Gebietes der psychologischen Probleme der Vernehmungs- 
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wissenschaft. Start Allgemeinkriminalistik ffir einen Buehtitel zu w~hlen, wird empfohlen, diesen 
Titel zur Spezialisierung in ,,forensische Chemic" oder ,,forensisehe Biologic" umzupr~gen; 
andernfalls man aueh die gerichtsmedizinischen Bficher unter dem Titel ,,Kriminalistik" oder 
Kriminalmedizin erscheinen lassen kSnnte. Anschliel~end behandeln die VerL das Grundproblem 
der kriminaltechnischen Untersuchungs- und Arbeitslaboratorien. Sollen diese allein die wissen- 
schaftliche und technische Seite der Kriminaltaten beinhalten oder die aller VerbrechensmSglieh- 
keiten. Die Veff. werfen die Frage auf, ob in einem Kriminallaboratorium alle Wissenszweige 
zentralisiert werden sollen. InWirkliehkeit sind in einem Polizeilaboratorium einige wenige Chemiker, 
ein Biologe und seltener ein Physiker ti~tig. Letzterer tr~gt das Attribut ,,allgemeiner Spezialist". 
Diese LSsung birgt jedoch ihre Gefahren. Wie in einem Supermarkt jedes Ding gekauft werdenkann, 
seheint in einem derartigen Laboratorium jeder Fall bearbeitbar. Die Praxis zeigt jedoeh, dab im 
speziellen Tatfall auch ein derartiges Laboratorium nicht ausreicht, gerade so wie man in einem 
Supermarkt nicht das Ersatztefl einer zerbrochenen Maschine k~uflich erwerben kanm Das 
spezielle Ta~problem kann in nur ungenilgender Weise durch die vorhandenen Laboratoriums- 
kr~fte bearbeitet werden, wobei wesentliche Gesichtspunkte untergehen kSnnen. Die Hauptkunst 
ffir die Bearbeitung eines Kriminalfalles ist die richtige Steuerung, d. h. den speziellen Fall in das 
spezielle, beste Bearbeitungsmilieu zu bringen. In ~hnlicher Weise behandeln die Veff. die Ab- 
sieht der Polizei, Beweismaterial aufzufinden. Sic sehen in diesem Bestreben bereits eine Partei- 
nahme gegen den Triter. Die Untersuchung aller gesieherten Beweismittel sol[ in einem polizei- 
unabh~ngigen Laboratorium durchgeffihrt werden. Solche Untersuehungslaboratorien kSnnen 
auch an Hochsehulen angeschlossen sein und gelten dann Ms besonders unparteiisch. Damit wird 
dem Polizeibeamten keinesfalls Arbeit genommen. Es bleibt ihm ffir die Sicherung der Beweis- 
stilcke genfigend zu tun fibrig. Er soll auch schon bei der Sicherung des Beweismaterial mSglichst 
fffihzeitig einen sachverst~ndigen Spezialisten heranziehen. Die Einschaltung eines Psychiaters 
wird yon den Veff. empfohlen. AbschlieBend wird fiber die Anwendung des Liigendetektors 
(Polygraph) diskutiert. Der Polygraph soll nicht yon dem polizeiliehen Untersucher angewandt 
werden, sondern im Rahmen einer klinischen Untersuchung. Mit einem Ausblick auf die zu- 
kfinftige Entwicldung der kriminalistischen T~tigkeit schliel]t der Artikel. Der Kriminologe soll 
die breite Gesellschaft mit den augenf~lligen Bildern aller Arten yon Kriminal~aten vertraut 
machen. Der Kriminalist hat alle Arten der technischen und taktischen Methoden zur Aui]d~rung 
krimineller Taten heranzuziehen und soll dabei Lehrer fiir die l~achwuchskriminalisten sein. 
Die kriminalistische T~tigkeit soll in verschiedene Berufszweige aut:gegliedert werden, wobei 
Wert darauf gelegt wird, hochspezialisierte Lehrer und ebensolehe Schiller heranzubflden. 

SOHS~TAG (Milnchen) 

Lowell W. Bradford: General criminalisties in the courtroom. (Allgemeine Kriminal i -  
st ik ira Gerichtssaal.) [Labor. of Criminalist. ,  Dept.  of Distr.  At torney,  County  of 
Santa  Clara, San Jose, Calif.] J.  forensic Sci. 11, 358--372 (1966). 

Die Ergebnisse kriminal-technischer Untersuchungen milssen anschaulich und iibersichtlich, 
aber auch in ihrem Untersuchungsgang nachvoUziehbar und ffir ihren Beweiswert fiberprfifbar 
dem Gericht vorgelegt werden. Vor diesem Hintergrund bringt der Direktor eines Untersuchungs- 
amtes in Kalifornien einige spezielle Probleme wie photographische ?2bersichts- und Aussehnitts- 
techniken, Schul3waffenvergleich und Untersuehungen an unfallbeteiligten Kraftfahrzeugen zur 
Sprache. WILLE (Kiel) 

Rudolf  F~ihrmann: Grnndprobleme der Sprechstimmverstellung und  Spreehstimm- 
vergleiehung. Ein  Beitrag zur Praxis der Kriminalphonet ik ,  insbesondere zur Methode 
der Sprechstimmexpertise. Arch. Kriminol .  137, 25- -32  u. 91--102 (1966). 

~)ie Identifizierung einer verstellten T~terstimme hat von den verschiedenen effaBbaren 
phonetischen Qualit~ten auszugehen: Mundart, Sprachfehler, Sprechgewandtheit, Satzbau, 
Wortwahl, Wortsehatz, Ausdrucksweise, TonhShe, Lautst~rke, Stimmfiille, Sprechtempo, 
Artikulation usw. Bei Sprechexperimenten mit verstellter Stimme wurde ermittelt, dab sich 
kaum mehr als 4--5 phonetische Qualit~ten gleichzeitig absichtlich modifizieren lassen. Jede 
Stimmverstellung bringt einen Niveauverlust der Sprechstimme mit sich. Schwer modifizierbar 
sind Sprechdynamik, Klangfarbe und Stimmffille. Bei der forensisehen Sprechstimmexpertise 
hat die Probeaufnahme unter tatnahen Bedingungen zu effolgen, also racist fiber Telephon und 
Telephonadapter. Die Bedingungen sind m6glichst wirklichkeitsgetreu zu modifizieren, etwa 
durch Sprechen hinter vorgehaltener Hand oder Di~mpfung der Stimme mit einem Tuch. Uner- 
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ls ist die Verwendung zweier tadelloser typengleicher Studiomaschinen. Das praktische 
Vorgehen wird nigher erl~utert, unter Bezugnahme auf eine frfihere Arbeit des Verf. im Taschen- 
buch ffir Kriminalisten XIII ,  S. 189ff. Bscgo~ (Berlin) 

Versicherungs.  und Arbei tsmedizin  

�9 Handbuch  der Kinderhe i lkunde .  Hrsg.  yon H.  O•ITZ und  F.  SCHMID. Bd. 3: 
I m m u n o l o g i c -  Soziale P~diat r ie .  Redig.  yon  TH. I-IELLBRUGGE und  F.  SCK!VIID. 
Bes~rb. yon  W.  AVST, G. B I E ~ A N ~ ,  I~. BOEE~OKE u.a. Berlin-Heidelberg-lX%w York  : 
Spr inger  1966. XIV ,  1276 S. u. 334 Abb.  Geb. DM 360 . - - ;  Subskr ip t ionspre is  
DM 288. - - .  
Th. }Iellbriigge: Jugendarbei tsschutz .  S. 531--545.  

Hinweis auf Erkenntnisse der Statistik, auf das Jugendprogramm des Internationalen Ar- 
beits~mtes und auf das deutsche Jugendarbeitsschutz-Gesctz. Ratschli~ge flit die Durckffihrung 
dcr ~rztlichen Pflichtuntersuchung, die in den letzten 12 Monaten vor Einstellung eines Jugend- 
lichen und vor Ablauf des 1. Besch~ftigungsjuhres erfolgen mfissen. Wiedergabe der Formbl~tter. 

B. MV~LL~ (Heidelberg) 
E. Tanner :  0 rgan i sa t ion  und Bedeutung der Versicherungsmedizin in der Schweiz. 
Lebensvers icher . -Med.  19, 37- -38  (1967). 

Die Schweizer Lebensversicherungen (18 Direkt- und 71~fickversicherungsgesellsch~ften) 
geh6ren zu den gr6Bten der Welt. Die interne Gestaltung der s Beraterti~tigkeit weist 
nieht die Uniformit~t der nordamerikanischen auf, jedoch besteht ein Streben nach einer gewissen 
Standardisierung. Versicherungs~rzte sind nur ausnahmsweise vollamtlich., t~itig, hierin wird 
jedoch kein wesentlieher Nachteil gesehen. In zwei GroSgesellschaften sind Arzte Mitglieder der 
Geschs Weltweiten Ruf haben die yon der Schweizerischen Rfickversicherungs- 
gesellschaft herausgegebenen ,,Annals of Life Insurance Medicine" erlangt, die das einzige inter- 
nationale Publikationsorgan auf dem Gebiete der Lebensversicherungsmedizin darstellen. Bei 
den J~rzten haben die ,,Periodisehen Mitteilungen der Schweizerischen Lebensversicherungs- 
gesellschaften an die Sehweizer Arzte", die halbj~hrlieh erseheinen, viel Anklang gefunden. 

G. MOLLgOFF (Heidelberg) 
L. Supino: 0 rgan i sa t ion  und Bedeutung der Vers icherangsmedizin  in I ta l ien.  Lebens-  
versicher.-Med. 19, 40 41 (1967). 

Die ,,Conserzio Italiano Rischi Tarati" (CIRT) gibt seit 1927 regelm~$ig statistische Erfah- 
rungen, insbesondere Darstellungen zu den l~isikofaktoren Tabellenmaterial und Empfehlungen ffir 
Jirzte heraus, die in der Privatversicherung nebenberuflich ts sind. Man ist bestrebt, einen 
geeigneten Mitarbeiterstamm zu gewinnen, vornehmlieh erfahrene Faeh~rzte, die mit den ein- 
schliigigen Risiken und Beurteilungsmaximen vertraut sind. Es wird eine verst~rkte Einbeziehung 
der Versieherungsmedizin in den Ausbildungsplan der gerichtsmedizinisehen Institute empfohlen. 
Leider erhalten die italienischen wissenschaftlichen Gesellsehaften nur wenig Subventionen yon 
den groBen Versiehernngstr~gern; es besteht ein nicht befriedigtes Interesse an vermehrtcn 
wissenschaftlichen Arbeitskontakten. G. MOLLgOFF (Heidelberg) 

H.  Rei ter :  Die Entsch~idigung des ~rztl ichen SaehverstKndigen in der Sozialgerichts-  
barkeR. [8. F o r t b i l d . - K u r s  f. Soz.-Med. Begu tach tungsk .  f. ~irzte u. gur is ten ,  Heidel-  
berg,  21 . - -23 .  X.  1964.] Med. Sachvers ts  61, 180--183 (1965). 

H e l m u t  Kaupper :  Der Gastarbei ter  in der Sozialgesetzgebung. Med. Saehvers t~ndige  
63, 29 - -35  (1967). 

W. Wurs te r :  Er fahrungen  a n d  Probleme mi t  den Gastarbei tern  aus der Sieht der 
Krankenkassen .  Med. Sachversti~ndige 63, 4 9 - - 5 3  (1967). 

Die Gastarbeiter kamen zn 41,9 % aus Italien, zu 12,6 % aus Spanien, zu 17,1% aus Griechen- 
lnd, zu 0,3 % aus der Tfirkei, zu 11,2 % aus Jngoslawien, zu 0,8 % aus Portugal und zu 6,5 % aus 
anderen europ~ischen und auBereurop~ischen Lgndern. Sie haben Anspruch auf iirztliche Ver- 
sorgung durch die Krankenversicherang; sie waren fiber ihre Ansprfiche im allgemeinen gut auf- 
gekl~rt (aufkli~rende ~undfunkvortr~ge), sie warden vor Aufnahme der Arbeit meist durch die 


