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mutmafliche Wille des Kranken gewesen w~re und ob ein hSherwertiges Interesse daffir besteht, 
vom Schweigerecht abzusehen. Verfn. setzt sich ffir die Einffihrung des vertraulichen Totenscheines 
ein. B. MUELLER (Heidelberg) 

H. M. Koelbing: Die ~rztl iche Ethik des Thomas Percival. [Med.-Historisch. Inst . ,  
Univ. ,  Basel.] Sehweiz. reed. Wschr. 97 ,713- -716  (1967). 

Der englische Arzt T~oMAs PERCIVAL hat im Jahre 1803 eine vom Geist der Au~kl~rung 
gepriigte ,,~rztliche Ethik" herausgegeben, fiber deren wesentlichen Inhalt VerL berichtet. Der 
Krankenhausarzt soll fiir Sauberkeit im Operationssaal sorgen, allerdings nicht aus hygienischen 
Grfinden, sondern um den Kranken nicht abzuschrecken. Wet dem Tod geweiht ist, dem daft 
man dies nieht rficksiehtslos sagem Vor Oper.ationen ist ein Konsilium erforderlieh, bei dem der 
jfingste Arzt zuerst seine Meinung sagen soll. Arztliehe Behandlung kostet der Familie erhebliches 
Geld; manche ~rzte vertraten daher die Auffassung, dai~ man aus diesem Grunde von einer ~rzt- 
lichen Behandlung absehen soll, wenn das Leben nicht mehr zu retten ist. P~RCIVAL setzt sich 
jedoeh aus ethischen Griinden daffir ein, daft der Kranke bis zu seinem Tode betreut wird. Er 
h~lt es auch nicht ffir richtig, dal~ man jedem Patienten das gleiehe Geld abnimmt, die Honorare 
sollen vielmehr nach den VermSgens- und Einkommensverh~ltnissen bemessen werden. )/Iittellose 
Pat. soll der Arzt kostenlos behandeln. Der Arzt soll auch mit seinen Erfolgen nicht pmhlen. 

B. MV~LLE~ (Heidelberg) 
F ranz  Sehleyer: ~be r  die reehtliehen und die wissensehaifliehen Grundlagen der Aus- 
bi ldung und  T~itigkeit des Iteilpraktikers.  Marburg. U n i v . - B u n d  1967, 373--379. 

Verf. hat sich mit Hilfe eines Doktoranden viel ~[fihe gegeben, die Ausbildung und die T~tig- 
keit des Heilpraktikers zu ergrfinden. Die behSrdlichen Bestimmungen schwanken yon Land zu 
Land. ~berpriift werden die Fi~higkeiten vom zust~ndigen Gesundheitsamt, Prfifer sind aufer 
dem Amtsarzt 2 Heilpraktiker (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, B~yern) oder ein Arzt 
und ein Hei]praktiker (Schleswig-Holstein, Hessen) oder nut ein Heilpraktiker (Baden-Wfirttem- 
berg.).. In L~ndern, in denen zwei Heilpraktiker und kein Arzt an der Prfifung teilnehmen, hat 
die Arzteschaft die Mitwirkung abgelehnt. Die Prfifung soll in mSglichst einfacher Form vor- 
genommen werden, sie ist nicht als Fachprfifung anzusehen (Baden-Wfirttemberg, Bayern und 
Hessen). Wie weir die Prfifung ~uszudehnen ist, liegt im Ermessen des Amtsarztes; er soll sehen, 
ob die Ausiibung der Heilkunde durch den Betreffenden eine Ge~ahr ffir die Volksgesundheit dar- 
stellt. Einen Fall yon Infektionskrankheiten dfirfte der Aspirant niemals zu sehen bekommen. 
Er d~ff nach Zulassung natfirlich nicht Geschlechtskrankheiten, Krankheiten der Geschlechts- 
organe oder meldepflichtige, iibertragbare Krankheiten behandeln, Geburtshilfe ausfiben, gegen 
Pocken impfen, Bet~ubungs- oder stark wirkende Arzneimittel verschreiben; er daft auch nicht 
Kassenarzt werden. Seine T~tigkeit unterliegt nieht der ~rztlichen Schweigepflicht. Schulen ffir 
angehende Heilpraktiker bestehen in Mfinchen und Duisburg, doch ist der Besuch einer Schule 
nicht Voraussetzung f fir die Zulassung zur Prfifung. Der Kurs auf der Mfinchner Sehule dauert 
2 Jahre, unterrichtet werden Anatomie und Physiologie, Chemie, physiologische Chemie, Blur 
und Blutkrankheiten, innere Sekretion, erste Hilfe; es wird sogar ein EKG-Praktikum abge- 
halten. Im zweiten Jahre werden betrieben Augendi~gnostik, Physiognomik, klinische und 
physikalische Diagnostik, die Lehre yon den Infektionskrankheiten, Segment-Therapie, Rezep- 
tierkurs, SchrSpfungen, Acupunctur, Hydrotherapie, Chiropraktik, Biochemie nach SC~ffSSLE~, 
Humoralpathologie u. a. Der Lehrg~ng endet mit einer Prfifung vor einer Kommission der 
Schule. Der anatomisehe Unterricht finder an Modellen statt; Wert gelegt wird auch auf die 
Augendiagnostik. Verf. bringt in zwei instruktiven Abbildungen die sog. ,,Organuhr", die der 
chinesisehen Medizin entlehnt sein soll und aus der man Vorschriften ffir die gesundheitliche 
Lebensffihrung entnehmen kann. Es gibt keine Objektivierbarkeit der Diagnose. Etwa 10% der 
Anw~rter sollen durch die amts~rztliche Prfifung durchfallen: Versuche, die Stellung des Heft- 
praktikers im einzelnen durch Gesetz zu regeln, sind gescheitert. B. MV~LL~ (Heidelberg) 

Spurennaehweis, Leiehenerscheinungen, Teehnik, Identifikation, naturwissensehaft- 

lithe Kriminalistik 

Shohei Tobe: Identification of human blood by means  of fibrin plate method. Using 
cloths s tained with h u m a n  blood b u t  washed with cleansers. (Identif izierung yon  
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Menschenblut  mit tels  der F ibr inp la t t enmethode .  Anwendung  bai Textil ien, die mi t  
Menschenblut  bafleekt, ]edoch mi t  Rein igungsmi t te ln  gewaschen wurden.) [Dept. 
of Leg. Mad., Okayama Univ .  Med. School, Okayama.]  Jap.  J. leg. Mad. 20, 466 176 
(1966). 

Es wurde der Versuch unternommen, Menschenblut auf Textilien nachzuweisen, die mit 
verschiedenen in Japan gebr~uchliehen Waschmitte]n gereinigt worden waren. Hierbei kam die 
sog. Fibrinplattenmethode zur Anwendung, fiber die bereits frfiher berichtet worden war. In 
Vorversuchen wurde beobachtet, dub verschiedene Blutnachweismethoden (Luminol-, Benzidin-, 
Leukomalachitgrfintest) zwar nicht auf die Waschmittel ansprachen, jedoch bei der Fibrin- 
plattenmethode eine unspezifische Fibrinolyse eintrat. Bei den weiteren Untersuchungen konnte 
festgestellt werden, dab der Blutnachweis gelang, wenn man die Textilien noeh ein- bis zweimal 
mit Wasser nachspfilte. Der Blutnachweis gelang nicht mehr naeh dreimaligem Nachspfilen. 
Praktisch ~bereinstimmung in der Empfindlichkeit der Fibrinplattenmethode zeigte sieh beim 
Vergleich mit Leukomalaehitgriin. Im Falle Luminol und Benzidin waren die l~eaktionen zwar 
starker, jedoch unspezifiseh. Es wird deshalb empfohlen beim Blutnachweis die Fibrinplatten- 
methode und den Leukomalachitgrfintest zu kombinieren. Die Blutspuren waren in keinem Fa]le 
mehr sichtbar und der Uhlenhutsche Eiweigpr~eipitintest negativ. AuBerdem sollen bei positivem 
Leukomalaehitgrfin- bzw. Fibrinplattentest auch Blutgruppenbestimmungen nach dem Miseh- 
agglutinationsverfahren mSglich sein. Nach Bereehnungen seien NachweismSglichkeiten yon 
Blur bis herab zu 4--5 y m6glich. K. WILLNEX (Miinchen) 

Satoshi Nakaj ima:  Studies on blood grouping of blood stains. (Blutgruppenunter -  
suchungen an  Blutfleeken.) [Dept. Leg. Med., School Med., Chiba Univ. ,  Chiba.] 
Acta  Crim. Med. leg. jap. 33, 61- -82  mi t  engl. Zus.fass. (1967) [Japanisch] .  

Der englischen Zusammenfassung der Arbeit zufolge, aus der man aber leider kein klares 
Bild gewinnt, hat Verf. die Elutionsmethode und den Fibrinplattentest benutzt. Ffir die erstere 
empfiehlt er als Fixierungsmittel Aceton. Daffir kSnnten auch Antiseren mit einem Titer yon 
1:16 verwandt werden. Lggen die Titer noch darunter, k6nnten die Antiseren durch Zugabe 
yon Antiglobulin-Serum brauchbar gemacht warden. Die geringste Trockenblutmenge, an der 
AB0 noch bestimmt werden k6nne, wird mit 0.00043 • 3 rag(!) angegeben und etwa 3,6 real 
soviel reiche ffir die MN-Bestimmung aus, wobei aber jede Angabe fiber das Spurenalter fehlt. 
Auch alte und sonnengebleichte Fleeken k6nnten unsehwer bestimmt werden. In der Fibrin- 
plattenmethode wurde Streptokinase zwisehen 10 E -  10000 E/ml zugegeben und die Species- 
Spezifitgt sowie die optimale Konzentration untersueht. Es wird die Zugabe von 10000 E/ml 
bei 2 Std geaktionszeit empfohlen. Faulen beeintrgchtige die Reaktion nicht, dagegen aber 
Erhitzen. SchlieBlieh wurde noch der EinfluB des Waschens yon Blutflecken, der EinfluB des 
menschlichen Blutes, selbst Fibrin zu bilden und die Bedeutung von Dicke und Art des Trgger- 
materials untersucht. Die Einzelergebnisse wird nur der des Japanischen kundige Leser der 
Arbeit entnehmen k6nnen. ~ITT~ER (New York) 

M. Muller, L. Lenoir et P. H. Muller: Identification des earact~res biologiques des 
taehes de sang sur les v~tements soumis aux techniques de nettoyage h sec. (Identifi-  
zierung yon  Blutf lecken auf Kle idern  nach chemischer Trockenreinigung.)  Ann.  M6d. 
16g. 46, 188--190 (1966). 

50 bekannte Blute wurden auf weiBe und farbige Stoffe verschiedener Art verteilt. N~ch 
$nschlieBender Behandlung mit Reinigungsbenzin fielen die orientierenden Reaktionen (Benzi- 
din-, Kassel-Meyer-, Leukovert-Melachi~-, Occultest-t~eaktion) bei gereinigten und ungereinigten 
Flecken gleich aus. Teichmannsche Kristalle waren bei gereinigten Flecken seltener. Die mensch- 
liche Herkunft konnte naeh 3 Monaten in 94%, naeh 6 Monaten in 86% angegeben werden 
(Pri~cipitation und Antiglobulinabsorption). Die Blutgruppe konnte in jedem Falle bestimmt 
werden. Dureh eine Benzin-l~einigung werden Blutfleeken gewissermaBen fixiert. Nach Behand- 
lung mit Perchlor~thylen sind sic nicht mehr nachweisbar. Diese wird allerdings yon Verbre- 
ehern seltener angewandt, d~ die l~einigungsfirmen grunds~tzlieh nach der Herkunft der Flecken 
fragen. KNi3PLIN~ (Bonn) 

1%. Nordhagen: Possible sources of error in  the blood grouping of dried blood stains on 
textiles. (M6gliehe Fehlerquel lan bei der B lu tg ruppenun te r suchung  yon  Blutf lecken 
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an  Texti lgewebe.)  [Blood Group Labor . ,  t t a u k e l a n d  Hosp. ,  Bergen.]  Vox sang. 
(Basel) 12 ,317- -318  (1967). 

Bci Spurcnuntersuehungen an getragenen Wollsachen land sich eine unspezifische Anti-A- 
Fraktion. Dcr Tr~ger der Kleidungsstrieke war Ausseheider der Gruppc A r Der Untersucher 
sehlol] daraus, dab die Ursache des unspezifischen Verhaltens eine Imbition des Gewebes dutch 
A-Substanz des Tr~gers sein kOnntc. Urn diesc Hypothese (alte Binsenweishcit, tier Ref.) zu 
untermauern, wurden getragene Wollsaehen yon insgesamt 24 Personen verschiedencr Blut- 
gruppenzugehSrigkeit getestet. Dabei reagierten 21 Probcn spezifisch, w/~hrend 3 Teste unspezi- 
fisch ausfielen. 2 Proben mit unspezifischem Verhaltcn der Anti-A-Fraktion konnten Sekretoren 
tier Gruppe A 1 zugeordnet werden, wahrend die 3. Person nieht nachuntcrsueht werden konnte. 
Zur Yermeidung dieser FehlermSglichkeit wird ffir die Spurentestung bei gctragenen Klcidungs- 
stricken die Mitffihrung yon Kontrollproben aus der Umgebung der Spurcn empfohlen. 

J~GW~I~TH (Mrinchen) 
J u d i t h  G. Szel~nyi and  Susan R. IIol l~n:  A new method for the  cytological differentia-  
t ion of foetal  and adul t  erythroeytes.  (Ein neues Verfahren zur  zytologischen Differen- 
zierung von foeta len  und  Erwachsenen-Ery th rocy ten . )  [Res. Ins t .  of Na t .  Blood 
Serv.,  Budapes t . ]  Vox sang. (Basel) 12, 234---237 (1967). 

Um Schwierigkeiten bei der Anwendung der Methode nach KL~I~V.~  auf Proben yon 
h~molytischen An~mien auszuweichen, wurden die Erythrocyten mit Harnstoff behandelt, der 
die fetalen im Gegcnsatz zu den adulten nur wcnig angTeift. Das fetale H~moglobin bleibt in dcr 
Zelle. Methodc: Lufttrockne Blutausstriehe bald 5 rain in 80% J~thanol fixieren, lufttroeknen, 
sehwenken in 37 ~ C warmer 4 molarer ItarnstofflSsung in isotoniseher Salz15sung -k M/15 Phos- 
phatpuffer pH 7,6 (9 -k I Vol), Leitungswasser, lu~ttrocknen, F~rben mit 1% Eosin. 

LOMMEI~ (KSln) 
W.  Vogel, F .  Katzenmeier  u n d  O. I I a fe rkamp:  l~ber die Anwendung  der sog. Mixed 
Agglut ina t ion  zum immnnhis to logisehen Ant igennachweis  in der Zelle. [Pa th .  Ins t . ,  
Univ. ,  Bonn.]  Virehows Arch.  pa th .  Ana t .  3 4 1 , 2 4 5 - - 2 5 4  (1966). 

Die Lokalisation yon Antigenen (Ag.) karm im Gewebssehnitt mit der Immunofluorescenz- 
mikroskopie naehgewiesen werden, doch verringern h~ufige unspezifische Fluorescenzreaktionen 
(sog. Grundfluoresccnz der Gewebe) den Aussagewert. Exaktc Ergebnisse liefert lcdiglieh die 
Autoradiographie mit isotopenmarkicrten Ag., dieser Methode sind durch den teehnischen Auf- 
wand Grenzen gesctzt. Verff. untersuchten die Mixed Agglutination, welche auf Wrv,~ER 
(1939) zurrickgeht: fiber dem antigcnhaltigen Gewebe kommt es zu eincr immunologisch be- 
dingten Erythrocytcnagglutination. Das spezifisehe Immunoglobulin (AntikSrper-Ak.) tier Tier- 
art A wird im Gewcbsschnitt an das Ag. gcbunden. Anschliel]end wird das Gewcbe rait einer 
Aufsehwemmung yon Erythrocytcn bedeckt, an deren Oberfl~che spczifische Ak. gegen die 
Immanglobuline der Ticrart A barren. Diese Bindung erreicht man, indem ein y-Globulinfilm 
auf dcr Erythrocytenmembran spezifische Anti-y-Globulin-Ak. fixiert. Es bleiben so noch freie 
Valenzen fiir eine 2. Ag.-Ak.-Reaktion frei. Diese finder dann auf dem Gewebssehnitt in Form 
der Erythrocytenagglutination start. Verff. prriften die Methode mit Ak. vom Kaninchen gegen 
Mitoehondrien tier Rattenleber und Sperma im mensehliehen Hoden. Parallel dazu wurden 
Nieren-, Parotis- und ttcpatomgewebe inkubiert, um unspezifisehe Reaktionen auszusehlieBen. 
In der Aussagekraft ist die Mixed Agglutination tier Immunofluoreseenz an SpezifitEt iiberlegen. 
Sic besitzt augerdem den Vorzug, dab sie lichtmikroskopisch fagbar ist. Die bcsten Rcsultate 
ergeben sich am unfixierten Gewebsschnitt. Das Verfahren gelingt nur, wenn die beladencn 
Erythroeyten ungehinderten Zugang zu den im Zellinneren gelegenen Ag.-Ak.-Komplexen haben. 
Im Mikrotomschnitt drifften aber stets genfigend erSffnete Zellen vorliegen. Die n~here Lokalisa- 
tion der Ag. mull dann Aufgabe der Markierung der Ag.-Ak.-Reaktion dureh ~luoresecnzfarb- 
stoffe bleiben. FL~KE~ (Kiel) ~176 

Kazunor i  F u k i t a  and  Masuo Sugimoto:  The effect of vinyl  on pos tmor tem changes. 
(Der Einf lu$ yon  Kuns t s to f fen  auf pos tmor ta l e  Ver/ inderungen.)  [Dept .  Leg. Med., 
Osaka Med. Coll., Osaka.]  Ae t a  Crim. Med. leg. jap.  32, 184--188 mi t  engl. Zus.fass. 
(1966) [ Japaniseh] .  

In einer Tierversuchsreihe wurde der Frage nachgegangen, ob die Kunststoffmaterialien, die 
in letzter Zeit zur Verpackung von Leichen Verwendung linden, einen EinfluB auf die Verwesungs- 
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vorg~nge haben kSnnen. Die Versuchstiere wurden durch Strangulation get6tet und an Brust 
und Abdomen gesehoren. Kaninehen kamen in einen Plastikbeutel yon 1/10 mm Starke, M~use in 
einen yon 1/20 ram. Die in den Beuteln enthaltene Luftmenge wurde variiert. Die Tiere wurden 
bei 20--25 ~ C und einer Luftfeuchtigkeit yon 70 % aufbewahrt. Untersucht wurde die Bakterien- 
zunahme in mehreren Organen. Gegent~ber Kontrollversuchstieren war bei den in Plastik ver- 
packten Tieren eine deutliehe Verz6gerung der F~ulnisvorgange festzustellen, die yon der im 
Beutel eingesehlossenen Luftmenge abhing. RASC~ (K6ln) 
Kazumor i  Fuki ta :  Bacteriological studies on postmortem changes. (Bakteriologische 
Studien w/~hrend postmortaler  Ver~nderungen.)  [Dept. Med., Osaka Med. Coll., 
Takatsuki . ]  J~p. J. leg. Med. 21, 49 - -74  mi t  engl. Zns.fass. (1967) [Japanisch] .  

Die bakteriologischen Vorg~nge bei der Leichenfaulnis yon 124 Menschen werden verfolgt 
und mit Tierkadavern verglichen. Weitgehende Analogien in bezug auf Bakterien-Art und -Ver- 
halten sind dabei festzustellen. Die Faulnis schreitet im Sommer viel rascher fort als im Winter. 
Nacheinander sind hauptsachlich folgende Keime verantwortlich: B. subtilis, E. coli, Proteus 
vulgaris, C1. perfringens. Es handelt sich somit primar um Aerobier, sparer in zunehmendem 
Mal~e um Anaerobier. Oxydationsvorg~nge werden yon Reduktionsvorg~ngen abgelSst. In der 
Leber zeigt sich zwischen linkem und rechtem Lappen ein Unterschied in der bakteriellen Be- 
siedelung, wahrscheinlich bedingt durch das Zirkulationssystem. B. subtilis wird bei Faulnis- 
beginn hauptsachlich links gefunden, w~hrend E. coli in sp~teren Stadien rechts fiberwiegt. 
Die Fiiulnis schreitet rechts rascher fort als links. HA~sP]~T]~ H~T)IANN (Ziirich) 
N. P. Marchenko:  Alterations in potassium content  of vitreous body fluid: a funct ion  
of the t ime of death. (Die Ver~nderungen yon Kal iumgehal t  in  Glask6rperflfissigkeit 
in  Abhangigkei t  yon  Todeszeit.) [Lehrstuhl  f. ger. Med. des Med. Ins t .  in  Charkov.] 
Sudebnomed.  eksp. (Mosk.) 9, Nr. 4, 3 - -7  (1966) [Russisch]. 

Es handelt sich um Untersuchungen yon 300 Manner- und Frauenleichen im Alter yon 
29--70 Jahren, die in der Zeit yon 6--48 Std und mehr naeh dem Tode durchgefiihrt wurden. 0,25 ml 
der GlaskSrperflfissigkeit wurde yon jedem Auge separat mit einer Injektionsspritze aufgenommen 
und auf Kalium und Natrium im Flammenlohotemeter yon Zeiss untersucht. In einem Drittel der 
Falle war der Gehalt yon beiden Elementen im rechten und linken Auge gleich, in anderen wurden 
kleine Differenzen, jedoch ohne signifikante statistische Bedeutung gefunden. Es ist keine Ab- 
hangigkeit zwisehen Gehalt yon 57atrium und Geschleeht, Alter, Todesursache, Bedingungen der 
Aufbewahrung der Leiche sowie Todeszeit festgestellt worden. Der Kaliumgehalt war gleiehfalls 
von Bedingungen der Leichenaufbewahrung sowie Geschleeht und Alter unabh~tngig. Mit dem 
Laufe der Zeit naeh dem Tode waehst im allgemeinen ziemlieh regelm~ig auch der Kaliumgehalt 
in GlaskSrperfliissigkeit, obwohl die absoluten Zahlen recht verschieden sind. Das ist nicht mit 
dem Austrocknen, sondern mit dem Ubergehen dieses Elementes vom Inneren der Zellen der 
Netz- und Aderhaut in die Glask6rperfliissigkeit der Augen in Zusammenhang zu bringen. Da 
der Gehalt yon Kalium in einem gewissen Grade yon der Todesart und Todesursache abh~ingig 
ist (z. B. vergr513ert beim Ertrin]~en, Vergiftung mit Alkohol und Sauren, Erkrankungen des 
Myokards, und vermindert bei hypertonischen Krankheiten, Hirnblutungen, Herzruptur usw.), 
ist Verf. der Meinung, dal3 eine M5gliehkeit bestehe, mit Hilfe einer Kurve in den ersten Tagen 
nach dem Tode die Todeszeit bei plStzlichen Todesarten mit einer Genauigkeit yon 3--6 Std und 
beim Tode nach mechanisehen Traumen yon 6--12 Std zu bestimmen. WALCZ'f~S~I (Szczecin) 

Luigi  Nanetti :  Ricerche sperimentali  di tanatologia.  Modificazione dei valori  post 
mortal i  eri trocitari  e loro rapporto  con il tasso reticolocitario. (Experimentelle Unter -  
suchungen in  der haematologischen Thanato]ogie;  Ver~inderungen der Ery throcy ten-  
werte nach dem Tode im Verh&ltnis zum Reticulozytengehalt . )  [Ist. Meal. Leg. e 
Assicuraz., Univ. ,  l~errara.] Zacchia 40, 355--367 (1965). 

l~ach der der Arbeit beigegebenen Zusammenfassung in deutscher Spraehe handelt es sich 
um Untersuchungen an Ratten: Die Retieuloeytenwerte fallen zunaehst ab, steigen dann wieder 
an (ungefahr in der 4.--6. Std) und fallen dann wieder ab. Die Erythrocytenwerte zeigen einen 
konstanten Anstieg bis zu 36 Std nach dem Tode, danach besteht eine abfallende Tendenz. 

B. Mv]~.L]~ (Heidelberg) 
u  Furuya ,  Tokuj i  Inoue,  Koj i  Katafuchi,  Yushi  Mizoguehi and  Seiken Mu- 
rakata:  A case of traverse skin creases in the middle phalange of the right r ing finger. 
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(Fal l  einer  Querfal te  t iber dem mi t t l e ren  Glied des rechten  Ringfingers.)  [ Inst .  Foren-  
sic Sei., School Med., Tokyo  Med. and  Dent .  Univ. ,  Tokyo,  and  Dept .  Leg. Med., 
K u r u m e  Univ.  School Med., Kurume . ]  Ae t a  Crim. Med. leg. jap.  33, 49 - -52  (1967). 

Es wird fiber die augerordentlieh seltene Beobachtung einer Querialte an der volaren Seite 
des mittleren Gliedes des Ringfingers berichtet, die zun~tchst den Eindruck macht, als entspreehe 
sie einer Beugefalte eines Gelenkes. Photos und RSntgenaufnahmen illustrieren den Befund. 
Eine Erblichkeit wird nicht angenommen. H. SCHWEITZE~ (Dfisseldorl) 

Mar t in  G. Fogelson: Control of procedures for identifying a suspect. (l:Tberprfifung yon  
MaBnahmen bei  der  Iden t i f ika t ion  eines Verd/~chtigten.) J .  forensic Sci. 12, 135--146 
(1967). 

In einer gr6geren Ubersicht skizziert Verf. Methoden und gesetzliche Bestimmungen bei 
Identilikation eines Verdgchtigen in den USA. Im Vergleich zu anderen Liindern, insbesondere 
zu England, stellt er im amerikanischen System erhebliehe M~ngel lest und erhebt daraus folgende 
Forderungen: 1. Wenn der Verdgchtigte sich in Haft befindet, sollte eine Identifikation nur dnrch 
persSnliehe Gegenfiberstellung erfolgen. 2. Der Besehuldigte sollte zusammen mit iihnlich aus- 
sehenden Personen vorgestellt werden. 3. Keine Beeinflussung dureh voreingenommene Bemer- 
kungen sollte erlaubt sein bei der Identifikation des Menschen, den die Polizei ffir suspekt h~lt. 
4. Ein vollstgndiges Protokoll des Identifikationsvorganges sollte verfaBt werden. - -  Diese For- 
derungen sind in den USA bislang nicht gesetzlieh vorgeschrieben. Ffir eine gewissenhafte und 
faire Reehtsspreehung hiilt Veff. eine gesetzliehe Regelung in diesem Sirme ffir erforderlich. Er 
verweist auf die erfolgreiche Anwendung soIeher Bestimmungen in anderen L/~ndern. 

H. ALTHOFF (KSln) 

C. Eliakis ,  E.  El iakis  e t  P.  Iordanidis :  Dgterminat ion  de la raffle d 'aprgs la  mensura -  
t ion des os longs. Recherches  exp@rimentales. (Bes t immung der  KSrperl/~nge nach  
den Mal~en der  langen Knochen  [exper imentel le  Untersuehungen] . )  [Labor  M~d. Lgg. 
e t  Toxicol. ,  Fac .  M6d., Ath~nes.]  Ann.  M@d. lgg. 46, 403 421 (1966). 

Verff. haben die schon im Schrifttum mitgeteilten Re]ationen fiberprfift und kommen zu 
Ergebnissen, die etwa yon den fffiher bekannten abweichen. Die Untersuehungen stiitzen sich auf 
die Leichen yon 288 Miinnern und 126 Frauen im Alter von 25--65 Jahren. Es ist nicht ganz 
gleichgfiltig, ob der Knochen im frischen oder getrockneten Zustand gemessen wird, mit zu- 
nehmendem Alter wird die Knoehenliinge ein wenig kleiner; die j/ihr]iche Verminderung betrggt 
ca. 0,06 em. Die yon den Verff. ermittelten Relationen, die um weniges yon Ergebnissen abweichen, 
die 1961 ermittelt wurden, mfissen dem Original entnommen werden; sie werden angegeben ffir 
Femur, Tibia, Fibula, Humerus, Ulna und Radius. B. MU]~LLER (Heidelberg) 

W.  Specht: Exper imente l le  Ergebnisse zur Beur te i lung yon Brandursachen  in Nuns t -  
stoff verarbei tenden Betrieben. L Arch.  Kr iminol .  139, 144--160 (1967). 

Es wird fiber Versuehe zur Inbrandsetzung yon Styropor beriehtet. Durch glimmende Ziga- 
retten und Zigarren kam es nur zum Schmelzen des Styropor, dagegen konnte dureh weggewor- 
fene brennende StreichhSlzer das M~terial in Brand gesetzt werden. Dureh statische Aufladung 
konnte kein Brand ausgel6st werden, auch nicht mit Ather oder Propan-Butan. Bei Versuchen 
mit SehweiBperlen trat  ein Brand des Styropor nur auf, wenn in groger N~he geschweigt wurde. 
Wegen der Einzelheiten, die ffir die Brandermittlung wichtig sind, mug auf das Original ver- 
wiesen werden. G. HA~rCK (Freiburg i. Br.) 

S. A. H.  Amas  and  H.  J.  Yallop: The identif icat ion of indust r ia l  blast ing explosives of 
the gelignite type.  (Die Ident i f iz ie rung indust r ie l ler  Sprengstoffe  des Gel igni te-Typs.)  
[Royal  Arman .  Res. and  Developm.  Es tab l i shm. ,  F o r t  Ha l s t ead ,  Ken t . ]  J .  forens. Sci. 
Soc. 6, 185--188 (1966). 

Sprengstoffe dieser Art werden auch bei Geldschrankeinbrfichen verwendet. Die Verff. 
haben einen Analysengang zusammenges~ellt, der auf bekannten Reaktionen beruht. Die meisten 
Proben werden auf einer Tfipfelplatte ausgeffihrt. Aueh Ffillstoffe sind in die Untersuchung ein- 
bezogen. Die Prfifung unbekannter Sprengstoffe ist sehnell durehzuffihren und erlaubt meist die 
Identifizierung handelsfiblieher Sorten. G. HAUCK (Freiburg i. Br.) 


