
F
© by Springer-Verlag 1972 

Spurenkundliche Befunde 
bei Koincidenz yon stumpfer Gewalt und Schugverletzung 
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Trace Evidence in a Case o~ Synchronous Gunshot and Stroke with the Barrel 

Summary. The proximity of a bullet impact-fracture to an impressed fractm'e at the skull 
of a shot man inclusive of their axial position is explained by synchronism of gunshot and s~roke 
of ~he barrel. Hair fragments, epidermal cells, and bone meal particles were ascertained at the 
front of a 15-shoot-magazine, situated below the barrel of a suspected Winchester Model LR- 
190 shotgun, which, moreover, could be identified by striation ma~ching as producer of tool 
marks, found at the bottom of the impressed fracture. 

Zusammen/assung. Verfasser berich~et fiber den ungew6hnlichen Fall eines gleichzei~igen 
Steck- und tangen~ialen Wieder-Ausschusses infolge Geschol3teilung am Rand der Knochen- 
EinschuBlficke synchron mit s~umpfer Verletzung dutch Zuschlagen mit dem Gewehrlauf, wo- 
durch zun~chst 3 Einschfisse vorgetguscht wurden. Dutch die Fes~stellung yon Haarbruch- 
stricken, Epidermiszellen und Knochensp~nen auf dem unter dem Lauf gelegenen Magazin- 
verschlug, vor allem abet dutch den Nachweis ~on Formspuren der KSrnelung dieses Waffen- 
tells in der Knochenoberfi/~che konnte ein ~orgelegtes Kleinkalibergewehr Ms Tatwaffe identi- 
fizier~ werden. 
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Die Verwendung einer Sehugwaffe als Sehlagwerkzeug ist in Friedenszei ten ein 
seltenes Vorkommnis.  Abele, W61kart sowie Potondi  besehrieben eharakteristische 

Verletzungen, die gelegentlieh die Diagnose der ver le tzenden Waffe erleiehterten. 
Ihre Beobaehtungen  bezogen sich auf  Pistolenhiebe, bei denen das vordere oder 
hintere Ende  des Laufs zum Zusehlagen benu tz t  wurde, wodureh auffallend ge- 
formte Teile der Zielvorr iehtung bei der Wunderzeugung  eine besondere l~olle 
spielten. I n  einem hier beobaehte ten  Fal l  wurden dureh Sehlag mit  einem Gewehr- 
lauf  Werkzeugspuren am Seh/~delknoehen verursaehI~, die die Identif izierung der 

Ta~waffe er laubten.  Da zudem wegen gleiehzeitiger Sehul3abgabe Probleme des 
flaehen Sehr~gsehusses mig ungew6hnlieher GesehoBteilung angesproehen sind, 
seheint eine Mit tei lung nnserer  Beobaehtungen angezeigt. 

Bei einer Wirtshausschl~gerei war ein Gast erschossen worden, tiber die Tatumstgnde 
gaben die Beteiligten unterschiedliehe Darstellungen. Nach einer Version sollte der T~ter beim 
Betreten des Gastraums mit einem doppell~ufigen Gewehr aus mehreren Metern Entfernung 
aus dem Hriftansehlag 2 oder 3 gezielte Sehfisse abgegeben haben. Der T~ter selbst behauptete 
dagegen, er habe den Gast mit dem sehrS~g vor die Brust gehMtenen Gewehr zurfickgedrgngt 
und mit dem gegen die Deeke geriehteten Lauf mehrfaeh zugesehlagen, wobei sieh ein Schug 
gel6st babe. Als Tatwaffe bezeiehnete er ein Kleinkalibergewehr vom Typ Winchester, Modell 
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Abb. 1. Vom T/iter ~ls Tatwaffe bezeichnetes KK-Gewehr yore Typ Winchester Ll~-190 

a b c 

Abb. 2a--e .  Die drei Hautverletzungen der linken Stirnseite (~). Iml0ressionsfraktur und 
Knoeheneinsehugliicke mit Bandabsprengung naeh augen (b) und innen (e) 

a b 

Abb. 3a u. b. Die Impressionsfraktur vor (a) und nach Maceration (b). In der Tiefe sind 
Werkzeugspuren sieh~bar geworden 

LR-190, aus seinem Besitz, ein automatisehes Gewehr mit 15 Sehug-g6hrenmagazin und ge- 
zogenem Lauf (Abb. 1), was yon der Gegenseite bestritten wurde. ])as Gewehr sollte mit ~Ioeh- 
rasanz-Patronen vom Typ .22 Winchester Magnum geladen gewesen sein. 

Bei der Obduktion (0108/71; Obduzenten: Prof. Dr. Berg, Dr. gopohl) fanden siett drei 
Gewebsdurehtrennungen im Bereieh der linken Stirn, welehe iibereinander auf einer gedaehten 
Linie zwischen gugerem linken Augenwinkel und Seheitelh6he lagen (Abb. 2a). Die am 
weitesten seheitelwgrts gelegene I-Iautwunde war rundlieh, die Wundr~inder abet adaptierbar, 
Schiirfsaum oder Sehmauchspuren fehlten. ])ie mitttere hatte mehr lgngsovale Gestalt und 
niehtadaptierbare Wundr~nder; an ihrem unteren I~and zeigte sieh ein asymmetriseher 
Schmutz-, daran ansehlieBend ein weir ausgezogener Sehiirfsaum. Im Gegensatz zu den beiden 
mehr oder weniger rundliehen Hautdurchtrermungen zeiehnete sieh die am weitesten augen- 
wi~rts gelegene Verletzung dureh eine annghernd reehtwinklig zur gedaehten Verbindungs- 
linie verlaufende, bis auf den Knoehen reiehende Gewebsdurehtrennung aus, die an beiden 
Wundrgndern yon einer brei~en Vertroeknungszone gesgumt war. In diesem Bereieh fanden 
sich erhebliche Schmauehauflagerungen. Topograpl~.isch entsprach dieser Pl~tzwunde eine 
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Abb. 4. Bleieinsprengungen am ~nfindungsfernen l%and des Knochendefekts 

a b c 

Abb. 5 a--c. Unter dem L~uf liegendes l~Shrenmagazin (a) mit profiliertem Drehverschlu$ (b). 
Auf der laufabgekehrten Seite wei$1iche Mikrospuren (c) 

bohnengroge, musehelf6rmige Impressionsfraktur (Abb. 2b unten, 3a u. b). Oberhalb dieser 
wies das kn6eherne Sehgdeldaeh etw~ im l~aum zwisehen den beiden oberen Hau~dureh- 
trennungen eine 19 × 7 mm messende lgngsovale SehuBlfieke auf, die sieh im oberen Bereieh 
terrassenf6rmig naeh augen erweiterte (Abb. 2b oben). I)ie Sehugloehkante enthielt hier 
zahlreiehe feinste Bleieinsprengungen (Abb. 4). Aueh naeh innen unten fand sieh eine ter- 
rassenartige Absprengung der Tabula interns (Abb. 2 e). Von der oberen Knoehen~ussprengung 
strahlten Berstungsfrakturen quer fiber die Stirn naeh reehts und entlang der Seheitelh6he 
naeh hinten. ])ie beiden tIauptbruehlinien bildeten mit der gedaehten Verbindungslinie der 
Verletzungen beiderseits einen Winkel yon etwa 60 °. Im Seh~tdelinnern land sieh ein halb- 
kreisf6rmig entlang der Seh~delkonkavitt~t yore Einsehugloeh naeh reehts hinten verlaufender 
SehuBkanal, weleher die/)ura stellenweise aufgesehlitzt hatte. Er endete im reehten hinteren 
QuerbluHeiter, wo sieh im Bereieh einer fetzigen Gef~ger6ffnung ein stark deformierter 
Gesehogteil aus Blei fand. 

Da sehon naeh den Obdukt ionsergebnissen zu ve rmuten  war, dag ein K o n t a k t  
zwisehen Gewehrlauf und  Seh/~del s ta t tgefunden haste, war mi t  Werkzeugspuren 
auf  dem Boden der Impress ionsfraktur  zu reehnen, andererseits konnte  Blur oder 
Gewebe auf  den verle~zenden Teil des Gewehrlaufs f ibertragen worden sein. Die 
naehfolgenden Un~ersuehungen erstreekten sieh daher vor Mlem auf  die spuren- 
kundliehe AuswerLung des ta tverdgeht igen Gewehrs und  die makroskopische Dar- 
s~ellung der Impressionsfraktur .  
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Abb. 6. Vergleich zwischen Werkzeugspuren auf dem Boden der Impressionsfraktur und ex- 
perimen~ell hergestellten Vergleichsspuren des Magazinversehlusses 

Als Verursacher dieser Fraktur  kam am ehesten der direkt unter nnd ein wenig 
hinter der Laufmiindung liegende 8chraubverschluI~ des RShrenmagazins in Frage. 
Itierbei handelte es sich um einen flachzylindrigen VerschluB mit geriffelter Ober- 
flgche (Abb. 5a--c) .  Unter  dem 8tereomikroskop zeigte sich, dug das Relief ans 
kleinen, vierkantigen und oben abgestumpften Pyramiden besCand. Bei starker 
VergrSgerung war festzustellen, dal~ in der Form der einzelnen Pyramiden kleine 
Unterschiede bestanden und insbesondere die Kanten vielfach Unregelmgl~igkeiten 
aufwiesen. Bei einem krgftigen, tangential gefiihr~en It ieb miC einem solchen 
Gegenstand gegen das menschliche Schgdeldach ist nach den Beobach~ungen yon 
Schulz, Esser sowie Korp£ssy u. Tak£cs mit  der Entwicklung yon Werkzeugspuren 
zu rechnen. Tatsgchlich fund sich anf der in die Tiefe verlagerten Tabula externa 
der Impressionsfraktur eine Reihe yon diskreten, rinnen- und linienartigen Ober- 
flgchendefekten, welche zueinander und zur zwisehen den Verletzungen gedach~en 
Verbindungslinie parallel verliefen. Bei der Gegenfiberstellung mit einer Ver- 
gleichsspur der dem Gewehrlanf abgekehrten Seite des Magazinverschlusses konnte 
nachgewiesen werden, dab beide Spurenbilder in allen Detailmerkmalen iiberein- 
st immten (Abb. 6). 

Der MagazinverschluB trug in diesem Bereich eine Auflagerung von weighchen 
Mikrospuren, die nach dem geschilderten Spurenbild wohl eher auf den direkten 
Kontak t  u. a. mit  dem Knochen, als auf Zurtickspritzen yon Gewebe (Weimann) 
zurtickzufiihren waren. Mehrere bis zu 3 mm lunge, leicht zu identifizierende Haar-  
bruchstficke st immten morphologisch mit t Iaupthaarproben des Get6teten iiber- 
ein, insbesondere aber mit  den in der Impressionsfraktur eingeklemmten Haaren. 
I m  Zentrum tier vermuteten Kontaktfi/iche des Magazinverschlusses haftete weig- 
liches, amorphes Material, welches im Stereomikroskop an Epidermisfetzen oder 
Knochenmehl erinnerte. Die Partikel waren zu grog ftir die Durch]ichtmikroskopie, 
so dab die yon Weimann, Finck sowie Luke vorgesch]agenen Verfahren keine Aus- 
sicht auf  Erfolg boten. Andererseits waren sie so klein, dal~ sie bei dem Versuch, 
sie nach Paraffineinbettung mit dem Mikrotom zu schneiden, in toCo heraus- 
brachen. Nachdem es wenigstens gelang, im nach Unna-Pappenheim gef/trbten 
Ausstrichpr/~parat vereinzelt Plattenepithelzellen darzustellen, versuchten wir zu- 
ngchst den histochemischen Nachweis des Knochencalciums mi~ Alizarinrot-S und 
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a b 

Abb. 7~ u. b. Delafield-Hi~malaun-Eosin-F/~rbung des entkalkten Schnitts eines Spuren- 
loartikels mit I)arstellung eines Osteons (a). Im polarisierten Licht zeigt sich der charakte- 

ris~isehe segmen~ier~e Doppelbreehungseffek~ (b) 

Purpurin, der auch tatsgchlich im Sinne einer leuchtend roten bzw. orangenen 
Lackbildung gclang. Leider fallen diese Proben abet auch bei Anwesenheit yon 
einigen Schwermetallen und Erdalkalien, mit deren Vorhandensein am Gewehrlauf 
gerechnet werden muir, positiv aus. Das Ausbleiben der Reaktion nach vorheriger 
Entkalkung mit 7,5% iger Salpeters~ure (15 rain Einwh~kung auf dem Objekt- 
tr/~ger) schien ffir Calcium zn sprechen. Nachdem die Entkalkung der feinen Sp/ine 
auf dem Objekttrgger gegl/ickt war, riskierten wit es, einige Partikel in einem 
Tiitenfilter 15 min der Salpetersgure auszusetzen und nach der iiblichen Nach- 
behandlung wiederum in Paraffin einzubetten. Der Mikrotomschnitt gelang da- 
nach jedenfalls bei einigen Teilchen. Die Fi~rbung mit Delafieldschem H/~matoxihn 
und nachfolgende Behandlung mit I-I/imalaun und Eosin (auch bier natiirlich er- 
heblich reduzierte Einwirkzeiten) ftihrte zu guten Ergebnissen. Die beste Darstel- 
lung fibrill~rcr Schichtstrukturen ergab sich dutch den Nachweis der bekannten 
Anisotropie im polarisierten Licht. Bei einem Partikel war schlieBlich sogar ein 
Osteon quergetroffen und zeigte auch den charakteristischen segmentierten 
Doppelbrechungseffekt (Abb. 7 b). Das Spurenmaterial ergab in der Uhlenhu~schen 
Eiweil3-Pr~cipitin-Reaktion bei typischem Verhalten der Kontrollen mit Anti- 
Mensch-Serum positive l~eaktion. 

Das Vorhandensein menschlicher Epidermiszellen am MagazinverschluB des 
tatverdKchtigen Gewehrs erschien demgegenfiber nicht beweisend f/it einen Kon- 
takt  mit der Kopfhaut  des Verstorbenen. Bei Vergleichsuntersuchungen zeigte sich, 
dag schon beim Versuch, den Verschlu~ mit den Fingern zu bewegen, ttautschup- 
pen an der profilierten Oberfi/~che h£ngenbleiben kSnnen. Der Nachweis yon IIaar- 
bruchstficken und Knochensp~ncn gibt einer solchen Annahme schon grSgere 
Wahrscheinlichkeit, um so mehr als die tIaare nach ihrer morphologischen Be- 
schaffenheit vom Kopf  des GetSte~en stamm~en. Eindeutige Beweiskraft besitzt 
schlieglich die Identifizierung der Formspuren mit individuellen Merkmalen in der 
Impressior~sfraktur des kn6chernen Schiideldachs. 

Die am weitesten zur Augenbraue liegende I-Iautdurchtrennung und die dar- 
unterliegende Fraktur  mugten folglich dutch den kr~ftig aufschlagenden Magazin- 
verschlug erzcugt worden sein. Aus der l~ichtung tier Werkzeugspuren und der 
Stellung des Knochendefekts war anzunehmen, dab das Gewehr im Augenblick 
des Aufschlags vom Tater aus gesehen schr/~g von rechts unten nach links oben, 
mit dem Lauf  also gegen die Decke gerichte~ gehalten wurde. 
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Aus der topographischen  Lage aller Ver le tzungen einschlieftlich ihrer  achsen- 
gerechten  Stel lung sowie dem Vorhandense in  yon  Pu lve r schmauch  an der Ein-  
schu136ffnung sowohl augen  als auch zwischen H a u l  und  Knochen  ergab sich zwin- 
gend, daft der  Schuft als fast  abso lu te r  NahschuB p rak t i sch  in dem Augenbl ick  ab- 
gegeben wurde,  als der  Hieb  mi t  dem Ge~vehrlauf den Sch/~del t raf .  E r  konnte  da- 
bei  nu t  als ziemlich flacher Schr/~gschul3 eindringen,  was sich auch aus der  Ges ta l t  
der  KnochenschuNficke  ergibt .  Nach  Mayer  is t  aus dem Winke l  der  yore  Bruch-  
loch auss t rah lenden  F rak tu r l i n i en  zur gedach ten  Achse ein Einschuftwinkel  yon 
ef~wa 30 ° zu sch/~tzen. Dieser }Vinkel stel l t  sich auch in e twa be im Versuch einer 
R e k o n s t r u k t i o n  durch  Anha l t en  der  Tatwaffe  an  die Ver le tzungen dar.  

Noch zu klgren war  die En t s t ehung  des am wei tes ten  scheitelw/~rts gelegenen 
Hautdefek t s ,  welcher Merkmale  einer Ausschuft6ffnung auiwies.  Wenngle ich  die 
ter rassenf6rmige Aussiorengung der  Tabu la  ex te rna  a m  schi i tzenfernen lZand des 
Schuftlochs be im schr/~gen Einschuft  n ich t  ungew6hnl ich ist, muftte man  in unserem 
Fa l l  doch davon  ausgehen,  daft ein am SchS~delknochen abpra l l ender  Geschoftteil  
bier  ffir einen (Teil-)Ausschu[~ veran twor t l i ch  zu machen  war. Der theore t i sch  
m6glichen Abgabe  yon zwei schnell  aufe inanderfo lgenden Schtissen (erst Abpra l le r ,  
da.nn Einschuft  am selben Oft) als wahrscheinl icher  vorzuziehen war  u. E. die An- 
nahme,  daft sich ein Einzelgeschoft be im Aufschlag auf  den Schiidelknochen gctei l t  
ha t te ,  wobei  der  Ble ikern  des Geschosses einen ,,Ringelschul3" im Sch~delinnern 
verursachte ,  w/~hrend der  abgest re i f te  Geschol3mantel nach auften gelei te t  den 
K 6 r p e r  im Sinne eines Tangent iMschusses  wieder verlieft. Die Spurens icherung am 
T a t o r t  i s t  diesbeztiglich zwar nega t iv  verlaufen,  fiir die genannte  M6ghchkei t  
sprach abe t  das  Fehlen  des kupfe rnen  Geschol3mantels im Schgdel innern,  da  es 
sich bei  der  Or ig ina lmuni t ion  ja  u m  Tei lmantelgeschosse handel te ,  ferner  die Blei- 
abschmierung  am Knochenrand ,  der  als Zer legungspunkt  (und -ursache) anzu- 
sehen war. 

In sgesamt  waren  die Ergebnisse  geeignet,  die Angaben  des T~ters  znm objek-  
r iven Ta the rgang  zu best~t igen.  
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