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Der Arzt wird nicht selten vor die Aufgabe gestellt, nach dem Tode 
eines Menschen und dessen lhngst stattgefundener Beerdigung, ohne dab 
die Leiche geOffnet worden war, sich gutachtlich dariiber zu ~uBern, 
ob ein Causalzusammenhang zwischen dem Tode und einer angeschul- 
digten Ursache zu bejahen ist oder nicht. GewiB kann in einer Anzahl 
yon F~llen mit der mehr oder mindergroBen Wahrscheinlichkeit eine 
entscheidende Beurteilung erfolgen, auch wenn nur klinische Beob- 
achtungen oder sonstige ErOrterungen vorliegen. Aber es gibt genug 
F~lle, die wegen unklarer oder ungeniigender Unterlagen nicht erledigt 
werden kSnnen, oder so unbefriedigend geregelt werden, daB weitere 
Nachforschungen dringend erwiinscht sind. Die Uberprfifung der bisher 
zur Beobachtung herangezogenen Momente ergibt dann meistens nichts 
l~eues und Sachdienliches mehr. Der naheliegende Gedanke, diese Un- 
zul~nglichkeiten dadurch zu beheben, dab man die Sektionen nachtr~g- 
lich vornimmt, erscheint bei der L~nge der verstrichenen Zeit zwecklos, 
so dab er gar nicht in Vorschlag kommt. Wenn es hiervon wenige Aus3 
nahmen gibt, die wohl fast lediglich yon gerichtlichen Medizinern ge- 
troffen werden, so ist es doch verwunderlich, warum dem Wert und der 
Bedeutung, die Sektionen an enterdigten Leichen zukommen, nie eine 
entsprechende Verbreitung entstanden ist, obwohl seit langer Zeit 
und wiederholt Leichen zur Herstellung des objektiven Tatbestandes 
wieder ausgegraben und einer nachtr~glichen Untersuchung unterzogen 
worden sind. 

Kurz nach der Wende des 17. Jahrhunderts hat, wie Hi~mmert ausfiihrlich 
zusammengestellt hat, Bohn eine Sektion an einer ausgegrabenen Leiche vor- 
genommen, aber keinwesentliches Ergebnis zu erzielenvermocht. Mit den friiheren 
Lehrern der Anthropologie ist Bohn der Ansieht, dab die Untersuehung einer 
faulenden Leiehe zwecklos is~, und gibt die Vorsehrift, dab die Leichenfffnung 
friihzeitig vor eingetretener FKulnis und vor der Beerdigung der Leiche vor- 

a) I~aeh einem auf der 13. Tagung der Deutsehen Gesellschaft ffir gericht- 
liche und sozi~le Medizin in In~sbruek, Sept. 1924, gehaltenen Vortrag. 



Raestrup: Uber Exhumierungen. 35 

genommen werden mul3. Im Jahre 1722 hat die Leipziger medizinische Fakultat 
in einem Falle, wo ein tSdlich Verwundeter 8 Tage nach dem Tode wieder aus- 
gegraben wurde, dahin entschieden, dal3 die Obduktion der Leiche unniitz set. 
Diese Anschauung ist in der Folge bet der immer wieder au~tauchenden Frage 
tiber die ZweckmaBigkeit der Enterdigung und nachfolgender Leiehensehau und 
Sektion die vorherrsehende geblieben, wie die Ansichten yon Teichmeyer im 
Jahre 1740, yon Hebenstreit, Haller, Eschenbach, Metzger, Mende u.a. in den 
spateren Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ]auten. Erst im Anfang des 19. Jahr- 
hunderts und zwar im Jahre 1818 sind Bernt und Henke zu der ~berzeugung ge- 
kommen, dab die Obduktion einer begrabenen und bereits faulenden Leiche in 
gewissen Fallen der Rechtspflege noch wichtige Aufschlfisse gewghren kann. 
Jedoch auch jetzt haben sieh immer noeh die Einschrankungen geltend gemacht, 
dal3 die in Verwesung begriffenen K(irper so verandert worden sind, dal3 eine 
genane Untersuchung nieht mehr stattfinden kann und diese ihrer /qatur nach 
un~ollstandig bleiben mug. Selbst tfriedreieh hat noeh die Meinung vertreten, 
dab in den Fallen, wo die ganze Leiehe in Fgulnis fibergegangen ist, kein Resultat 
mehr yon der Obduktion erlangt werden kann. ~ur  wenn die Faulnis erst be- 
gonnen oder lediglieh auf einzelne Teile sich erstreekt hat, ist noch ein Ergebnis 
zu erhoffen. Casper hat als erster an 4 Sektionen exhumierter Leichen gezeigt, 
dab die Todesursache nicht nut nieht nach 4 bezfiglich 6 Wochen, sondern sogar 
einmal naeh 12 Wochen einwandfrei festgestellt werden kann. In allen diesen 
Fallen sind durch die Sektionen die Anschuldigungen wegen krimineller Yergehen 
durch fremde Hand hinfi~llig gemacht women. Im allgemeinen sind auch sparer ~ 
nur bin und wieder Leichen zur Ausgrabung nnd Untersuehung gelangt, und 
diese haben in tiberwiegender Mehrzahl Todesfi~lle betroffen, die aus kriminellen 
Ursachen hervorgerufen worden sind. Man hat dabei einerseits, wie friiher nach 
Znstanden, die sieh mSglicherweise als Folgen yon Unfallen oder Gewaltein- 
wirkungen yon fremder Hand dureh Verletzungen hauptsaehlich am Knochen- 
system darstellen kSnnen, andererseits naeh Vergiftungen gefahndet. Bei jenen 
ist es bekannt, dab sie selbst nach sp/~ter Feststellung aus leicht erklgrlichen 
Grfinden einer sieheren Beurteilung zug~nglich sind. Beziiglieh der Vergiftungen 
hat es besonders nach den grundlegenden Untersuchungen yon Or/i~a und 
Lesueur festgestanden, dag metallische Gifte, z. B. Arsen, selbst in ganz zersetzten 
Leiehen oder sogar in der umgebenden Erde naehweisbar sind. Altsehul hat im 
gahre 1875 seine Erfahrungen fiber Exhumierungen nach 13 und 14 Jahren mit- 
geteilt, dutch die ein 4faeher Giftmord dutch Arsenik nachgewiesen worden ist. 
In tier neueren Zeit geht man bei Vergiftungsfifllen bedeutend welter, indem man mi~ 
grol3em Effolge die Untersuchung auf organische Gifte und sogar in ~tlteren Leichen 
in den Kreis der Erforschung einbezieht, wie Ipsen noch auf einer tier letzten 
Naturforscherversammlungen ausffihrte. Ein wesentlicher Umsehwung in der 
Auffassung fiber Exhumierungen ist in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahr- 
hunderts, mit dem Beginn der Blfitezeit der pathologisehen Anatomie aufgetreten, 
als man es unternommen hat, die Sektion an Leiehen in groltem Umfange und 
systematisch vorzunehmen, und als eine bessere allgemeine Vertrautheit mit der 
frfiher wenig geschatzten, ja sogar gemiedenen Beschaftigungsart eingetreten ist. 
In allen Lehrbtichern der gerichtlichen Medizin und in den gerichtlich-medizini- 
schen Zeitsehriften finder man jetzt Abhandhmgen fiber Befltnde an exhumierten 
Leiehen. Koekel hat schon im Jahre 1905 betont, da$ die Untersuchung einer 
Leiehe, die bereits im Stadium fortgeschrittener Fi~ulnis sich befindet, noch be- 
stimmte Aufschliisse fiber die Todesursache geben kann, und hat es schon damals 
ffir zweckmi~ftig gehalten, die Vornahme einer Sektion auch dann zu befiirworten, 
wenn erst einige Wochen nach der Beerdigung verstriehen sind. 

3* 
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So erfreulich dieser Fortschri t t  in der Auffassung fiber die Bedeutung 
yon Enterdigungen ist, der sieh haupts~chlich bei den beamteten ~rzten 
durehgerungen hat, so besteht ffir die Allgemeinheit noch immer der 
Glaube lest eingewurzelt, da~ die Leichen nach der Beerdigung sehr 
schnell dem vSlligen Verfall anheim fallen und diagnotisch so gewaltige 
Schwierigkeiten bereiten, dal~ eine Sektion als zweeklos angesehen wird. 
Dazu kommt im allgemeinen noch eine gewisse l~berwindung und Ab- 
neigung, solehe Leiehen fiberhaupt zu durehsuchen, besonders wenn die 
Sektion yon einer wenig kundigen Hand ausgeffihrt werden soll. 

Im Leipziger Inst i tut  sind seit Bestehen 52 Sektionen vorgenommen 
worden, die bei den verschiedensten Zeitspannen zwischen Tod und Ent-  
erdigung erfolgt sind. Wenn wir eine ~hnliche hohe Zahl in der Li teratur  
nicht finden, so besteht zu den fibrigen VerSffentlichungen noeh insofern 
ein wesentlicher Unterschied, dab unsere F~lle sieh in fiberwiegender 
Zahl aus der Unfallpraxis ergeben haben. Als strittige Todesursache 
steht  differenzialdiagnostisch eine spontane Erkrankung mit  Ver- 
letzungsfolgen im Vordergrund der ErSrterung. Es sei uns deshalb 
im folgenden erlaubt, zun~chst in grol~en Zfigen und zusammenfassend 
auf die Charakterisierung der F~ulniserscheinung bei unserem Material 
einzugehen, um dann die Frage zu erSrtern, wie sich der diagnostisehe 
Wert  der Sektionen an exhumierten Leichen in einzelnen F~llen dar- 
stellt. 

Es ist bekannt,  dab in Leichen verschieden sehnell F~ulnisvorg~nge 
entstehen und sich welter ausbilden k6nnen, so dab die Befunde nach 
gleichen Zeitabschnitten ganz verschiedene Bflder ergeben kSnnen. Das 
wesentlichste treibende Moment ffir den Beginn und Fortschri t t  der 
F~ulnis ist neben anderen Faktoren, die jedoch bei weitem in den Hinter- 
grund treten, die Temperatur  der Leiehe, die sieh bald dem umgebenden 
Medium anpaBt nnd damit  den Bakterien, die sieh st~ndig und massen- 
haft  im KSrper aufhalten, Gelegenheit gibt, sieh bei der ihnen geeigneten 
Temperatur  zu entwiekeln, um wirksam werden zu k6nnen. Dadurch 
kommt  es, dal~ bald naeh dem Tode je naeh dem herrsehenden W~rme- 
verh~ltnis der umgebenden Medien ein wechselnd hoher oder geringer 
F~ulniszustand erreieht wird. Dutch die Beerdigung wird nun der bis 
jetzt  rasch yon s ta t ten gegangene F~ulnisvorgang gewissermaI~en fixiert, 
denn in unserer Gegend herrseht der Begr~bnismodus, daI~ die Leichen 
ungef~hr 150--180 cm eingegraben werden mfissen. In  dieser Tiefe 
wirkt die niedrige Temperatur,  die durchsehnittlich 4--5  o mii~t und in 
der hefl~esten Jahreszeit  nicht fiber 10 ~ hinaus reicht, auf das Bakterien- 
wachstum empfindlich hemmend ein, und die Folge davon ist, dab die 
F~ulnisvorg~nge in der Leiehe entgegen der allgemeinen Anschauung 
nur langsam von s ta t ten gehen. Ist  z. B. die Leiche einer Person, wie 
es in einem unserer F~lle im letzten strengen Winter geschah, in kurzer 
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Zeit nach dem Tode v611ig erkaltet  und k o m m t  sie gefroren zur Bei- 
setzung in das v611ig durehfrorene Erdgrab,  so erh~lt sich hier der 
K6rper  in fast  ganz frisehem Zustande. Naeh 3 Monaten machte  
diese Leiehe den Eindruck, als ob die Person vor kurzem gestorben 
sei. Umgekehr t  sahen wir eine in einer heiBen Zeitperiode begrabene 
Leiche bei der Enterdigung, die nach 11 Tagen stat t fand,  hoehgradig 
faulig verandert .  Man erkennt  allein aus diesen beiden gegensgtzlichen 
Beispielen, daf3 sich bei gleichalten Leichen ganz verschiedene Zustands- 
bilder entwickeln k6nnen, die einerseits die Feststellungen, wann der 
Tod der Person erfolgt war, nur  ann~hernd erm6glichen, andererseits 
die Beurteilung, ob voraussiehtlich in der faulenden Leiche noch solehe 
Befunde erhoben werden kSnnen, die die Todesursache einwandffei er- 
kl~ren, groBe Schwierigkeiten in den Weg stellen. 

In  der Ta t  haben wir in unserem Material ~ltere Leichen in so gut  er- 
hal tenem Zustande gefunden, dag man glauben kOnnte, an frischen 
Leichen zu sezieren, und es standen der Erhebung der Todesnrsache 
keine Sehwierigkeiten entgegen. In  der Mehrzahl der tP~lle jedoeh erschien 
auf den ersten Bliek die F~ulnis der Leichen soweit vorgesehritten, dab 
wir mit  grogen diagnostisehen Schwierigkeiten reehneten und Bedenken 
trugen, ob nicht die Enterdigung ein zweifelhaftes Unterfangen war, 
das keine Aussieht auf Erfolg bieten konnte. Gerade das XuBere der 
Leiehe naeh dem ErOffnen des Sarges, besonders bei den Leiehen, die 
sehon l~ngere Zeit oder unter  ungtinstigen Verhaltnissen fiir die Er- 
hal tung sieh befunden bat ten,  hot ein hoehgradig ver~ndertes und ab- 
stol3endes Aussehen dar. Auf Einzelheiten der F~nlnisvorg~Lnge wollen 
wit bier nieht eingehen, nur soviel mOehten wir erwghnen, dal~ sieh als 
friihes Merkmal der fauligen Zersetzung meist ein bald einsetzender 
penetranter  fauliger Gerueh bemerkbar  maehte,  der KOrpern entstr6mte,  
die mehr  oder minder dureh F~ulnisgase unfOrmlieh aufgetrieben waren. 
Die H a u t  ha t te  in den sp~teren Stadien meist an den unbedeekten 
Teilen eine morsehe his breiig erweiehte oder zerfliel)ende Besehaffen- 
heir yon sehmutzig grauroter  bis grtinliehsehwarzer Farbe angenommen. 
Nehmen wir weiterhin noeh dazu die dann anftretenden Entstellungen 
durch TierfraB, Schimmelbildungen und was man dergleiehen sonst 
noeh finder, so kann man verstehen, dab die Leichen einen ungsthetisehen 
Anbliek darbieten, der leieht solehe Bedenken aufkommen l~Ll~t, dab 
die Sektion zweeklos and  untunlieh sei. Dieser eben geschilderte An- 
blick ist der h~ufigste, der sieh uns bei ~lteren enterdigten Leiehen pr~sen- 
tierte, mid auf ihn ist es wohl in der t tanptsaehe  zuriiekzuffihren, dab 
frtiher sehr viele Sektionen abgelehnt worden sind. EntblOBten wir 
jedoeh diese so vergnderten KOrper yon ihrer Kleidung oder den Leiehen- 
tiiehern, so waren wir hgufig fiberrascht, wie die bedeekt gewesenen 
KOrperteile gut erhalten waren und eine t I au t  zum Vorsehein kam, die 
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in Farbe meist reeht gut erhalten war. ErSffneten wir vollends die 
Leiche, so stellte sich weiter ein fiberraschender Kont ras t  des inneren 
Befundes zur guBeren Erseheinung dar. War  hier ein widerlieher, feucht 
sehlfipfriger Zustan~d vorherrsehend , so fiel das Innere durch die meist 
mehr troekenere Beschaffenheit und das wohlgef~rbte Verhalten, be- 
sonders d e r  Bauchorgane, auf. Die Sektion, die vorher aussiehtslos er- 
schien, liel~ jetzt, und darauf mOchten wit besonders hinweisen, in be- 
deutend hOherem MaBe einen Erfolg versprechen. Tats~chhch konnten 
wir bei dem gr61~ten Teil der F~lle zu einem sicheren oder doeh mindest  
befriedigenden Ergebnis gelangen und einen grol~en Teil der sonst un- 
gekl~rt gebliebenen FMle entscheidend bewerten, bei den restliehen 
FMlen noch solche Merkmale erheben, die ffir die bisher unklare Beur- 
teilung bejahend oder verneinend wertvoll waren. 

Bevor wir auf die einzelnen F~lle eingehen, mOchten wir eine kurze 
Ubersieht fiber unsere zur Untersuchung gelangten FMle geben. Wir 
haben 52 exhumierte Leiehen seziert. Betrachten wir das Alter der- 
selben, so ist es zweckmgBig, sie zeitlich folgendermaBen einzuteilen: 
Die kfirzeste Frist  zwisehen Tod und Enterdigung ha t  5, die l~ngste 
308 Tage betragen. Hier  ist jedoch nicht der auSergewShnliche Fall  
einbezogen worden, bei der die Leiehe fiber 23 Jahre  im Erdgrab 
gelegen hat.  Die Hauptzah l  aller Enterdigungen ha t  in den ersten 
100 Tagen naeh dem Tode und yon diesen wieder die Mehrzahl in den 
ersten 20 Tagen stattgefunden. I m  einzelnen soll eine ldbersieht fiber 
unser Material so gegeben werden, das es in E tappen  yon 100 Tagen, 
und diese wieder in Stufen von 20 Tagen zwisehen Tod und Enterdigung 
eingestellt werden. 

Innerhalb der ersten 100 Tage ist die iiberwiegende Mehrzahl, ngm- 
]ieh 45 Leiehen, wieder ausgegraben worden. Von diesen sind 23 Ent -  
erdigungen in den ersten 20 Tagen erfolgt, und zwar ist am 5., 6., 7. 
und 8., sowie am 16., 18. und 20. Tag je eine Leiche ausgegraben worden. 
In  den Zwischenzeiten am 9. und 14., welter am 11., 12,  13. und 19. Tag 
gelangten sogar je 2 und 3 Leichen zur Sektion. In  der zweiten Unter-  
stufe (20. bis 40. Tag) lichtet sieh die Zahl der F~lle sehon erheblich, 
und es sind nur mehr 13 Fglle bearbeitet  worden. In  der dri t ten Unter-  
stufe (40. bis 60. Tag) sinkt die Zahl auf 6 FMle. In  den beiden letzten 
Unterstufen (60. bis 80. und 80. bis 100. Tag) sind nur mehr je 2 Leiehen 
zur Ausgrabung gelangt. 

I m  zweiten Hunder t  sind 4 Leiehen und im dri t ten Hunder~ noeh eine 
Leiehe wieder enterdigt worden. 

Zum Sehlu$ ha t  der sog. Teermann zungchst unbest immte Zeit in 
einer Teergrube und dann fiber 23 gahre im Erdgrab gelegen, bis er im 
Jahre  1907 Aufstellung im Ins t i tu t  fiir gerichtliehe Medizin Leipzig ge- 
funden hat.  
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Als hgufigste Todesursache heben sich an unserem Material die 
Krankheiten yon seiten der Lunge hervor. Diese kann man hinsichtlich 
ihres numerischen Verhaltens mit  den allgemeinen Erfahrnngen fiber 
die Mortalitgt nnd Morbidit~it der Lungenerkrankungen fiberhaupt 
in Parallele setzen. Bei der tt~ufigkeit derselben ist es nicht verwunder- 
lich, dab sie nicht selten mit  Unfgllen in kausalem Zusammenhang ge- 
bracht werden. Ob dieses mit Recht  oder Unrecht geschieht, ist in einer 
ganzen Reihe yon Fiillen unklar und eine zwischen den Versicherungs- 
gebern und den AngehSrigen der Versicherungsnehmer schwierig zu ent- 
scheidende Streitfrage. Auf der einen Seite ist der Verletzungsvorgang 
nicht sicher feststellbar und auf der anderen Seite werden Angaben yon 
den Angeh6rigen des t6dlich Verunglfickten gemacht, die nicht un- 
geprfift zu fibergehen sind. Solche F~lle haben bezfiglich yon Lungen- 
erkrankungen 14 mal zur Enterdigung geffihrt, trotzdem die Leichen bis 
zu 98 Tagen im Grabe gelegen hatten. Es handelt sieh unter diesen 
14 F$11en 9 real um einen tSdlichen Ausgang durch Lungenentzfindung 
und 5real durch Tuberkulose. 

Die lobul~rpneumoniseh veranderten Lungen boten der Diagnostik 
keine wesentlichen Schwierigkeiten dar. Das beruhte, abgesehen yon den 
oben erwShnten ~ul~eren Faktoren im F~ulnisverzuge, wesent]ich darauf, 
da[3 die so krankhaft ver~nderten Lungen den F~ulnisprozessen offenbar 
einen viel gr61~eren Widerstand entgegensetzten, als die fibrigen Organe. 
Es war n~mlich auffallend, dab in allen F~llen die Lungen deutlich noch 
die Ieberartige Konsistenz und die typischen Strukturver~nderungen er- 
kennen liel3en, w~hrend die fibrigen Organe eine mehr oder minder fort- 
geschrittene faulige Umwandlung erlitten hatten. Die relativ gute Kon- 
servierung bezog sich nicht allein auf die krankhaft ver~inderten, sondern 
auch auf die unbefallenen Lungenteile. Es fragt sich, wie dieses Ver- 
halten zu erkl~ren ist. Vielleicht hangt es zum groBen Teil mit den aus- 
geschwitzten und geronnenen Eiweil~massen zusammen, die m6glicher- 
weise den F~ulnisbakterien einen gr61~eren Widerstand entgegensetzen, 
als die iibrigen K6rperorgane verm6gen. Auf jeden Fall haben wir bei 
allen entzfindlichen Ver~nderungen, wo es zu grSBeren Fibrinbesehl~gen 
gekommen war, diese naeh sehr langer Zeit gut  erhalten und wohl er. 
kennbar angetroffen. 

Anders verhielt es sieh mit den dureh Tuberkulose ver~nderten Lun- 
gen. Wahrend die pneumonischen Lungen sieh durch einen guten Kon- 
servierungszustand auszeichneten, zeigten die tuberkul6sen Lungen ein 
umgekehrtes Verhalten. Von diesen F~illen mSchten wir nut  einen ty-  
pisehen Fall, der besondere Sehwierigkeiten bei der Diagnose bot, a n .  
fdhren. Nach einer Zeitspanne yon 80 Tagen nach der Beerdigung 
wurde eine Leiche wieder ausgegraben, die sehr schleeht erhalten war. 
Sowohl die K5rperoberfl~iehe wie auch die inneren Organe waren in 
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eine faulige Erweichung iibergegangen, die besonders auch die Lungen 
betraf. Diese waren in eine schw~rzliche, matschige, feuchte Masse um- 
gewandelt women. Trotz dieses hochgradig ver~nderten Strukturbildes 
konnte die Diagnose einwandfrei festgestellt werden. Es fanden sich in 
den seheinbar fliissig erweichten Lungen in ziemlich gleichfSrmiger 
Verteilung kleinere und grSl]ere restore Partikel, die teilweise durch 
ein Netzwerk yon einzelnen Fasern fixiert waren. Zerquetschte odor 
durehsehnitt man diese, so wiesen sie einen festeren gelblichen Kern yon 
k~seartiger Besehaffenheit auf. Die mikroskopische Untersuchung 
(s.u.) sicherte die Diagnose. In diesem wie in jedem anderen Falle konnte 
einwandfrei das Krankheitsbild erkannt und auf Grund dieser sicheren 
Befunde ein ausschlaggebender Einflul~ beider Beurteilung der angeblich 
t6dlichen Unf~lle erzielt werden. 

Von den iibrigen Lungenerkrankungen ist hier noch ein Krankheits- 
bild zu erw~hnen, das sich als Nebenbefund bei einer hochgradigen Ar- 
teriosklerose land. An einer 26 Tage alten Leiche konnte eine kliniseh 
einwandfrei beobachtete Bronchitis mit schwerem Emphysem best~tJgt 
werden, obwohl die Lungen sich sehon in einem stark durchfeuchteten 
Zustand befanden. 

Eine zweite bedeutsame Gruppe der nachtr~glieh zur Beurteilung 
gelangten l~lle bilden die entziindlichen Erkrankungen des Bauchfelles. 
Wir z~hlen 6 solcher F~lle, die zur Exhumierung kamen. J~tiologisch k~- 
men ffir die Entstehung der Peritonitis ein. perforiertes Magengesehwfir, 
Wurmfortsatzentziindungen, eitrige Endometritiden nach Abort und 
Ileus in Betraeht. Die Zeitr~ume zwisehen Tod und Enterdigung betrugen 
bei Bauchfellentziindungen nach Abort in einem Falle 7 Tage und weiter 
in je einem Falle 52 und 125 Tage, nach Ileus 13 und nach perforiertem 
Magengesehwiir und Wurmfortsatzentziindung 52 und 28 Tage. Die 
Diagnose dieser t6dlichen Erkrankung geh6rt nach unseren Fallen zu den 
leichtesten. Wie wir oben schon erwahnt haben, stSl~t die Erkennung 
yon Fibrinaufschlagen als Zeichen entziindlicher Veranderungen des 
Bauchfelles selbst nach 125 Tagen und bei sonst stark fauligem Zu- 
stande auf keine wesentliehen Schwierigkeiten. In jedem Falle konnten 
wit sie als deutliche Beschlage auf der Darmserosa antreffen, yon der 
sie sieh als kleinere odor grSl~ere Flanschen odor Faden abheben lieBen. 
Ein wesentliehes Moment ffir die MSglichkeit der Diagnose lag in dem 
relativ besseren Erhaltensein der Bauchorgane gegeniiber den iibrigen 
Organen, unter denen besonders die Geschlechtsteile und das Bauchfell 
hervorragten. Mochten noeh so schlechte Allgemeinverhaltnisse vor- 
liegen, die Darmschlingen waren gut erhalten, wiesen zwar eine ver- 
waschen blal~rStlichgraue Farbe auf, waren aber mehr odor minder 
geblaht, und  auf der troeknen odor nut wenig feuchten Serosa lagerten 
leicht erkennbar die Fibrinaufschlage. Fiir die ursachliche Beziehung 
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zur Bauchfellentzfindung bet  das perforierte Magengeschwiir durch 
seinen typischen Sitz keine wesentlichen diagnostischen Schwierigkeiten, 
und auch die Bedeutung des entziindlich verdickten und perforierten 
Wurmfortsatzes war leieht zu erkennen. Ganz ausgezeichnet und bei 
weitem am besten waren die Ver~nderungen an den Gesehleehtsteilen 
�9 trotz der schweren jauehig eitrigen Ver~nderungen der Geb~rmutter in 
einem Falle yon 125 Tagen nach der Beerdigung erhalten. 

Als n~chste h~ufigste Todesursache kam in 6 F~llen die Arterio- 
sklerose in Betracht.  Diese Erkrankung geht typisch mit Verkalkungen 
und atheromat(isen Ver~nderungen der zentralen und peripheren Ge- 
f~Be einher, die leicht erkl~rlicherweise dureh ihren Charakter dem Ver- 
fall wenig oder gar nieht zug~nglieh sind. Die Folgezust~nde der Gef~B- 
erkrankungen am Herzen, n~mlich die Schwielenbildung am Herzmuskel, 
die naeh unseren Erfahrungen selbst nach 132 Tagen auBerordentlich 
deutlich yon dem sonst morschen grauroten Muskelfleiseh sich abhoben, 
die Gr6Benverh~ltnisse des Herzens und die narbig ver~nderten und 
verkleinerten l~ieren lieBen die typischen Ver~nderungen erkennen, die 
die Arteriosklerose nach sich ziehen kann. Unter  Beachtung des ge- 
kannten anatomisehen Krankheitsbildes konnte auch hier die Beur- 
teilung ~fir den Rentenanspruch entscheidend erfolgen. 

Im Gegensatz zu den bisher besprochenen F~llen gelangten weiterhin 
4 F~lle zur Bearbeitung, bei denen der Tod dureh allgemeine Blutver- 
gif~ung hervorgerufen worden war. Obwohl die Zeit nach dem Tode ver- 
h~ltnism~gig kurz und im hOehsten Falle 45 Tage betrug, stiel] die Dia- 
gnostik auf groBe Schwierigkeiten. Wenn schon die Diagnose bei F~llen 
yon Sepsis kurz naeh dem Tode wenig charakteristisch sein kann und 
sich im wesentlichen auf die infektiSse Milz- und Lebersehwellung be- 
zieht, so ist es erkl~rlich, dab naeh Verlauf einer grSBeren Spanne Zeit 
die F~ulnisver~nderungen diese Merkmale so verwisehen, dab ein sicherer 
SchluB nicht mehr zu ziehen ist. Lediglieh die GrSBenverh~ltnisse der 
genannten Organe kOnnen einen gewissen Hinweis auf eine solche Er- 
krankung geben. Eine Beurteilung lediglich auf Grund des anatomischen 
Brides ist h6ehst ungewig, kann gegebenenfalls jedoch unter Beriick- 
siehtigung der klinischen Beobachtungen zu einem relativ bedeutungs- 
vollen Ergebnis fiihren. 

Weiterhin ergaben die Sektionen 4 mal an exhumierten Leichen, dab 
der kausale Zusammenhang zwischen Unfall und Gesehwulstbildung zur 
ErSrterung stand. So sehwierig diese LSsung auch sein mag, die Er- 
kennung der Geschwiilste in unseren F~llen gehSrte ebenfalts mit zu den 
leiehtesten Aufgaben, vor die man sich gestellt sah. Es handelte sich 
3real um einen Magenkrebs, der mit  v611iger Sicherheit an Leiehen 
erkannt  werden konnte, die schon 19, 24 und 55 Tage in der Erde ge- 
legen hatten.  Bei dem 4. Falle gelangte eine Leiche naeh 11 Tagen zur 
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Ausgrabung, bei der sich ein Mediastinalsarkom land. Bei den bSsartigen 
Gesehwiilsten des Magcns fand sich nach 19 Tagen trotz einer vorge- 
schrittenen F~ulnis eine ~ast handtellergroi3e Krebsgesehwulst am 
Pf6rtnerteil  des Magens mi t  Verengerung des Pf6rtners, und bci den 
anderen F~llen konntc man einmal an der kleinen Kurva tu r  des Magens, 
andermal  wieder im Pf6rtnerteil  handtellergroi3e, flache, beetartige Ge- 
sehwiilste mit  zentraler, dureh Geschwiirsbildung hervorgerufener Ver- 
tiefung einwandfrei nachweiscn. Obwohl die Magenwand zum gro~en 
Teil mi t  Gasblasen durchsetzt  war, konnte die Eigenart  des Tumors 
d~durch begrfindet werden, dal~ auf Einschnitten sich hier ein i~ul3erst 
derbes weil~liches bis schiefergraues Narbengewebe in einer GrSl3e yon 
7 : 4 cm darbot.  Weiterhin war es im zweiten Falle zu einer mit  Sieher- 
heir erkennbaren Metastasenbildung im 2. Lendenwirbel gekommen, 
der auf der rechten Seite zusammengesunken war und eine zum Schnei- 
den weiche Konstistenz h~tte, die dadurch bewirkt worden war, dal3 das 
Knochengewebe hier durch Geschwulstmassen ersetzt worden war. 
I m  4. Falle fand sich ein Sarkom hinter dem obersten Tcile des Brust- 
beines, das auf den linken oberen Lappen iibergriff, bis zur linken Hals- 
seite hinsufreichte und hier die grol3cn GefgBe und die Nervenst~mme 
ummauerte .  Dazu sah man noeh deutlich sekundgre Geschwulstbil- 
dungen in den region~ren Lymphdriisen und in der Milz. Die Leiche 
war nach dem l l tggigen Liegen in der Erde recht gut erhalten. Das 
Sarkom, welches schon intra v i tam sehr zur Einschmelzung neigt, 
wsr  in eine ~ul3erst weiche Masse umgewandelt  worden, die nur hin 
und wieder etwas festere Bestandteile zeigte, t)berall jedoch liel3 sich 
die Grenze der Geschwulst scharf festlegen. Auch die umfangreichen 
Blutgerinnsel in der linken Schliisselbeinblutader waren noch wohl 
erhalten und hafteten fest an der Wand an. 

"P15tzliche Todesfglle, die dureh Lungenembolie hervorgerufen 
werden, sind der Diagnostik im allgemeinen wegen der rasehen fauligen 
Verfliissigung des Blutes nur fiir eine begrenzte Zeit zug~nglich. Wenn 
es gelang, in einem Falle 25 Tage nach dem Tode den Verschlul3 der 
Stgmme beider Lungenschlagadern bei einem 73jghrigen Manne durch 
dunkelrote zusammengerollte Gerinnsel gut erhalten zu sehen, so lag das 
zum grol~en Tell daran, dal~ der Tod zur kal~en Winterszei~ erfolgte und 
die Leiehe in gutem Konservierungszustande war, ds~ selbst die Toten- 
starre am Kiefer und den Beinen noch naehweisbar war. 

Oben wurde eine Sektion erw~hnt, bei der die Leiehe in gefrorenem 
Zustande be- und enterdigt wurde. Nach Verlauf yon 69 Tagen waren 
an der fettreichen Leiche einer 70 Jahre  alten Frau keine Fgulnisprozesse 
in der Form aufgetreten, die man makroskopiseh h~tte bemerken kOnnen. 
Die Leiche war tadellos erh~lten, so dal3 die Blutuntersuchung mittels der 
Tanninprobe mit  Sicherheit ergab, dal3 die makroskopisch festgestellte 
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Todesursaehe dureh Kohlenoxydgasvergiftung auf chemischem Wege 
gesichert werden konnte. 

Eine andere vor kurzem yon uns verSffentlichte Vergiftung wurde 
noch nach Enterdigung einer Leiche, die 54 Tage im Grabe gelegen 
hatte, festgestellt. Bei der Leichen6ffnung war naeh dem rStlieh ge- 
f~rbten Mageninhalt und der fleekig ger6teten Magen- sowie Diinndarm- 
sehleimhaut ein Anhaltspunkt daffir gegeben worden, dab eine Fluor- 
vergiftung vorliegen konnte, die sich d~nn dutch die chemisehe Unter- 
suehung best~tigte. 

In einem Falle lieB sich bei einer 40j~hrigen Witwe nach einer seit 
der Beerdigung verstriehenen l~rist yon 10 Monaten mit tiberrasehender 
Sieherheit in einer stark ~auligen Leiehe feststellen, dab eine Syphilis 
bestanden hatte, die sich dureh die ganze auffallende Lappung der Leber 
und die bedeutende Sehwellung der Milz charakterisierte. Dazu konnte 
noeh an der nur links erhaltenen, jedoeh hoehgradig geschrumpften Niere 
mit Sieherheit auf eine ehronisehe Nierenentziindung gesehlossen werden. 

Ein 44j~hriger Walzer war mit Ausfallserscheinungen an beiden Bei- 
hen in Gestalt taktischer und motoriseher L~hmung yon schwankender 
Intensit~t, Giirtelgefiihl und heftigen lanzinierenden Sehmerzen erkrankt 
(Landrysehe Paralyse). Die 13 Tage naeh dem Tode erfolgte Ausgrabung 
lieB lediglich eine sehr undeutliehe ]obul~re Pneumonie erkennen. Das 
Riiekenmark zeigte weder makroskopiseh noeh mikroskopiseh irgend- 
welehe Ver~nderungen. Die Leiche war im Winter beerdigt worden und 
ebenfalls so gut erhalten, dab nieht einmal ein F~ulnisgeruch sich be- 
merkbar machte. 

Als wirkliche Folge traumatischer Insulte kamen 4 F~lle zur Beob- 
aehtung. Drei yon diesen bezogen sich auf die Unfallpraxis dadureh, 
dab Traumen zu direktem Todeserfolg geftihrt hatten, und es betraf 
Sektionen, die 11, 12, 14 und 55 Tage naeh erfolgtem Tode an enterdig~ten 
Leiehen ausgeftihrt wurden. Bei den ersten 3 F~llen bestand die Todes- 
ursaehe in einer sehweren Hirnblutung, die dutch Sturz yon der Leiter 
auf den Kopf, dureh StoB an eine Wagendeichsel und dureh einen 
ttufschlag hervorgerufen worden waren. Im 4. Falle war es zu einer Puf- 
ferquetschung der Brust gekommen, die zu schweren Knoehenbriichen 
und Weichteilzerreissungen der inneren Organe gefiihrt hatte. Wie sehon 
oben ausgefiihrt wurde, w~re in diesen F~llen naeh viel l~ngerer Zeit 
die l~eststellung der Todesursache noeh m6glich gewesen. 

Bei @inem anders gearteten Falle handelte es sieh naeh 44t~gigem 
Aufenthalt der Leiche im Grabe um die Aufgabe, nachzuweisen, dab 
der Tod eines jungen Mannes naeh einem Heehtsprung in den Schlamm 
eines Wassers, aus dem er sieh nicht befreien konnte, dureh Erstieken 
und nicht durch einen Wirbels~ulenbruch des Halses bedingt worden 
war. Wenn auch die Leiche in einem hochgradigen fauligen Zustande 
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sich befand, zeigten die inneren Organe ein verh~ltnism~l~ig trocknes 
Aussehen, ~n dem in keiner Weise ein krankhafter Beflmd sich fest- 
stellen liei~. 

Besonders interessant gestaltete sich die Untersuchung einer Leiche, 
die 126 Tage naeh dem Tode ausgegraben zur Sektion gelangte, bei der 
es zur Diskussion stand, ob der Selbstmord des Mannes als Unfallfolge zu 
betraehten sei oder nicht. Die Sektion stellte eine spontane Erkrankung 
dureh einen Senkungsabseel~ lest, der trotz der hochgradigen F~ulnis 
dureh die feste Sehwielengewebsbildung und schwarze Veff~rbung auf 
dem Beckenschaufelknoehen mit Sieherheit aussehlol~, dab die lokal be- 
s t immt angegebene Unfallsgegend urs~chlich mit der Abseel~bildung ~ 
in Frage kam. Der Selbstmord, der infolge der sehweren spontanen Er- 
krankung vorgenommen worden war, konnte deshalb nicht als Unfall- 
folge in Ansprueh genommen werden. 

Ein ganz eigenartiger Fall ist der folgende: Bei der Neubelegung 
eines Grabes auf dem Friedhof zu Chemnitz land man im Jahre 1907 
eine auffallend wohlerhultene Leiehe eines vor 21 Jahren beerdigten 
Mannes, der dureh Sturz in eine mit heil~em Teer ungefiillte Grube t0d- 
lich verunglfiekt war. I)er Teer hat te  den gunzen KSrper durchtr~nkt 
und eine ausgezeichnete konservierende Wirkung ausgefibt. Die Leiche, 
die in unserem Inst i tut  aufgestellt ist, ist vSllig mumifiziert, pechsch~varz 

u n d  wiegt etwa 20 Pfund. Die Kleider sind grSl~tenteils noeh am KSrper 
vorhanden. Die Fiii~e sind mit Sehaftstiefeln bekleidet, ulles ist in 
gutem Erhaltungszustand. Die Hunt  ist starr, lederartig, die inneren 
Organe intensiv geschrumpft und liegen den Wandungen der KSrper- 
hShle dieht a n .  Die Orientierung in der BrusthShle ist verh~ltnism~l~ig 
leicht. In der BauehhShle liegen pergamenturtig umgewandelte Gewebs- 
blotter  dicht den ~ui3eren Bedeekungen an. Zwischen ihnen finden sich 
stellenweise grfinlichgelbliehe mit blassen Krystallen durchsetzte Massen 
und etwa entspreehend den iibliehen Lagebefunden der Milz und der 
Nieren kohlenartig umgewandelte begrenzte Platten, die als Uberreste 
dieser Organe anzusprechen sind. Nur die Leber ist als ein kleiner, ein- 
getroekneter, ~ul~erst z~her keilfSrmiger KSrper unter dem pergument- 
papierurtig ausgespannten Zwerchfell erkennbar. 

In krimineller Beziehung nimmt die Auffindung einer Leiche einen 
besonderen Platz in unserem Material ein. Im Jahre 1920 versehwand 
in r~tselhafter Weise eine Stepperin. Pilzsucher funden nuch ungef~hr 
2 Monuten in einem Buchenwalde bei Wurzen in einem etw~ 30 em 
tiefen Erdloch die grSl3tenteils skelettierte Leiehe einer Frauensperson, 
die offenbar yon Wild ausgeseharrt und angefressen worden war. Da- 
neben befand sich noch ein kleiner Sch~del, der einem menschlichen 
Foetus angehSrte. Die Untersuchung der Leiehe ergab, daI~ es sich um 
die vermil~te Person handelte, die sehwanger gewesen war. Sie war 



Uber Exhumierungen. 45 

durch einen SchgdelschuB getOtet worden. Die Kugel fand man  in den den 
Kopf  bedeekenden seifenartig umgewandetten Weichteilen, die in typi-  
scher Weise den knSehernen Sch~del durchschlagen hat te .  Nach diesen 
Feststellungen konnte der T~ter  zur Verantwortung gezogen werden 
und erhielt 15 Jahre  Zuchthaus.  

Vor recht komplizierten Verhgltnissen stand man auch bei dem 
folgenden Fall, der vom Oberstaatsanwalt  Schlegel, Leipzig, vor kurzem 
verSffentlicht wurde. Es war bei den LOscharbeiten an einer brennen- 
den Strohfeime im Dorfe Z. eine zum Teil verkohlte Leiche einer zungchst 
unbekannten weiblichen Person gefunden worden, die yon anderer Seite 
der richterlichen ()ffnung unterzogen worden war. Trotz einer eigen- 
artig flach ausgebrannten Furehe am Halse wurde der Tod der Frau  so 
aufgefaBt, als wenn er dureh Verbrennung erfolgt sei. An den Kleidungs- 
stricken wurde die Person wieder erkannt,  und es verdichtete sich dann 
immer mehr  der Verdaeht, dab der Schwiegersohn die X. umgebraeht  
habe.  Zur Klgrung dieser UngewiBheit wurde yon Kockel die wieder aus- 
gegrabene Leiche erneut untersucht.  Sie ha t te  158 Tage im Grabe ge- 
legen und war noeh verhgltnism~Big gut  erhalten. Mit zweifelsfreier 
Eindeutigkeit  konnte am Halse die obengenannte , ,ausgebrannte 
Furche"  als Schnittwunde erkannt  werden, die bis in die linke Schild- 
knorpelplat te  reichte. Daraufhin lautete die Anklage gegen den Ver- 
d~chtigen auf Mord. Nach der I tauptverhandlung  legte der bisher hart-  
n~ckig leugnende und zu langj~hriger Zuchthausstrafe verurteil te T~ter 
ein teilweises Gest~ndnis dahin ab, dab er mit  einem Messer seiner Schwie- 
germutter  den Halsschnit t  beigebraeht habe. 

In  6 F~llen muBten Sektionen an enterdigten Leichen vorgenommen 
werden, bei denen die Todesursache dureh Abtreibung in Frage stand. 
Drei yon diesen F~llen sind schon oben bei der Bauchfellentzrindung als 
tSdliche Folge behandelt  worden. Die Erhal tung der ribrigen Leichen 
war eine grinstige. Die Enterdigungen fanden zweimal am 9. und ein- 
real am 19. Tage nach dem Tode s tat t .  Die Leichen boten der Dia- ' 
gnostik keine Sehwierigkeiten dar, da die Organe erst in einen geringen 
F~ulniszustand geraten waren. Wenn unter  diesen F~llen nur einmal 
die Todesursache festgestellt werden konnte,  so lag es daran,  dab bei 
den ribrigen weder makroskopisch noch mikroskopiseh irgendein krank-  
hal ter  Befund erkennbar  war. 

Eine Enterdigung wurde 5 Tage nach dem Tode vorgenommen, um 
zu best~tigen, dal~ ein Selbstmord durch einen Schnitt  in die linke Hand-  
gelenksbeuge bewirkt  worden war, als deren Folge eine venSse Ver- 
blutung aufgetreten war. 

AUS all den angefrihrten Beispielen geht einwandfrei hervor, dab das 
Ergebnis yon Sektionen an enterdigten Leiehen, so alt sie auch sein 
mochten, ein auffallend gutes ist. Wenn nur in 2 F~llen die Todesursache 
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nicht aufgedeckt werden konnte, so lag dies nicht an den aul~eren Ver- 
haltnissen, unter denen wir die Leichen, die noeh sehr gut  erhalten waren 
und der Erkennung der Organstrukturen keine Schwierigkeiten in den 
Weg stellten, zur Sektion erhielten. Bei den Sektionen gerichtlieh- 
medizinischer Art kommt es, wie allgemein bekannt ist, gar nicht selten 
vor, dab bei pl6tzlichen Todesfallen keine grob anatomisehen Verande- 
rungen zu linden sind. Das war auch hier der Fall. Aus diesem Grunde 
k6nnen diese Falle nicht gegen die Befiirwortnng yon Enterdigungen 
ins Feld gefiihrt werden. 

Ein wiehtiges diagnostisehes Hilfsmittel bei spaten nachtragliehen 
Sektionen stellt die chemisehe Untersuchung dar, die in beiden Fallen 

(F luor -  und Co-Vergiftung) zu einem vollen Erfolg fiihrte. 
Besonders aber kam der mi]croslcopischen Untersuchung der erkrank- 

ten KSrperorgane eine hohe Bedeutung zu. Aueh dieser Untersuehungs- 
mSglichkeit ist bisher nur sehr wenig Rechnung getragen worden und 
daher fast gar nicht bekannt. In der neueren Zeit weisen G. Strassmann 
und Olivecrona auf die Bedeutung der mikroskopisehen Untersuchung 
an verwesten und exhumierten Organen hin. Solche Studien sind nach 
Strassmann bereits yon Ho/mann, Fal]~ und Tamassia betrieben worden. 
Experimentell  haben sich mit dieser Frage hauptsachlich Lubarsch 
und Olivecrona beseh~ftigt. Dabei hat  sieh wegen der praktischen Be- 
deutung die Aufmerksamkeit der Untersueher auf die Veranderungen 
der Lungen Neugeborener dureh natiirliehe und kiinstliche Faulnis zu- 
gewandt, wie die Studien yon Balthazard und Lebrun, Ungar, Leers, 
Marx und Bi~rger u. a. zeigen. So wertvoll diese Untersuehungen auch 
sein mSgen, sie geben nach unserer Ansicht nieht die Verhgltnisse 
wieder, wie sie an den Leichen, die im Grabe gelegen haben, zustande 
kommen. Die inneren 0rgane linden sieh in den KSrperhShlen der Lei- 
ehen geschiitzt vor bestimmten Veranderungen, die sonst an den K6r- 
peroberflgehen aufzutreten pflegen, und sie werden beeinflu•t dureh 
die Umgebung, die durch Durch- und Entfeuehtung, Gasfgule usw. in Er- 
seheinung treten. 

Allgemein bekannt und ver t raut  ist man mit den Befunden, die 
h~ufig an den Gewebsteilen der ausgekratzten GebarmutterhShlen er- 
hoben werden. Diese sind sehr haufig vSllig nekrotiseh und lassen trotz- 
dem die sichere Diagnose einer bestehenden Sehwangerschaft erheben. 
Die makroskopiseh meist gut erhaltenen weiblichen Geschleehtsteile er- 
laubten auch bei diesem Material in den mikroskopisehen Untersuehungen 
die diesbezfiglichen Diagnosen festzustellen. Ein naheres Eingehen auf 
diese Frage mag sich deshalb hier eriibrigen. 

Die Falle, in denen Geschwtilste den Tod verursaeht hatten, zeigten 
mikroskopisch einwandfrei noch die Struktur des Tumors, dessen 
destruierender und infiltrierender Charakter sich dadureh erkenntlich 
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machte, dal~ das Stromagewebe gegenfiber der F~ulnis widerstands- 
f~higer erschien als das gewShnliche Parenchym. Selbst das Sarkom, 
das mal~roskopisch grS•tenteils in einen mehr oder minder flfissigen 
Brei umgewandelt war, lieft mikroskopisch den Aufbau aus Rundzellen 
noch erkennen. 

Tuberkelbaeillen lassen sieh mikroskopisch sehr lange Zeit naeh dem 
Tode nachweisen. In dem oben angegebenen Fall yon Tuberkulose, bei 
dem die Lungen breiig erweicht waren, enthielten die k~sigen Stellen 
wohlerhaltene und f~rbbare s~urefeste St~behen, die die Diagnose Tuber- 
kulose sicherten. 

Eine nach den allgemeinen Erfahrungen sieher eingetretene Fett- 
embolie bei den Todesf~llen durch schweres Trauma hat in keinem Falle 
nachgewiesen werden kSnnen. 

Die parenchymatSsen Organe lassen sich meist dureh ihr Stfitzge- 
webe selbst nach vorgeschrittener F~ulnis noch erkennen. Im allgemeinen 
entspreehen die ErkennungsmSgliehkeiten in mikroskopiseher Bezie- 
hung den Erfahrungen, die makroskopiseh haupts~ehlich yon Casper auL 
gestellt worden sind. Wir haben einzelne Unterschiede yon den Angaben 
Caspers gefunden. Haupts~chlich betrifft dies die nerv6sen Organe, auf 
die hier jedoch nieht weiter eingegungen werden soil. Naeh unseren Be- 
funden l~13t die mikroskopische Untersuehung Einzelheiten des Gewebs- 
aufbaues verh~ltnism~l~ig uuch dunn noch gut erkennen, wenn makro- 
skopisch das betreffende Organ in vorgeschrittenem F~ulniszustande 
ersehien. Besonders war das in einem F~lle zu ersehen, wo die Nieren 
3 Monate naeh dem Tode noch deutlich die Glomeruli und die durch 
Gef~l~- und Harnkanalchen bedingte streifige Struktur der Marksubstanz 
erkennen liel~en. 

Die pneumonisch ver~nderten Lungen gaben auch mikroskopisch 
recht gut den akut entztindlichen Charakter der Lungen wieder, der ohne 
wesentliche Schwierigkeiten zu erkennen war. 

Interessant ist zum Sehlul~ noch die mikroskopische Untersuchung 
der erkennbaren Organe des Teermannes. So war z. ]3. in der v611ig 
mumifizierten Lunge, die nur als dtinnes ]31att vorhanden war, die 
Alveolarstruktur erhalten. Mehrfaeh zeigten sieh gleichm~l~ig gro~e 
und regelm~l~ig verteilte, kleine, schwarz gef~rbte Punkte, die wahr- 
seheinlieh noeh nachweisbare Kerne darstellen. 

Auf Grund unserer Erfahrungen, die wir in grol]en Zfigen im Vor- 
stehenden dargelegt haben, stehen wit daher nicht an, Sektionen an 
enterdigten Leichen ]eden Alters zu empiehlen und den Kreis der zur 
Enterdigung Icommenden F~ille viel welter als bisher zu ziehen. Allerdings 
verlangen diese Sektionen in erh6htem Mal~e eine saehgem~l~e ]3ehand- 
lung yon kundiger Hand. Der Obduzent mul~ in jedem Falle s~mtliche 
Befunde peinliehst aufspfiren und abw~gen und unter Verwendung der 
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a l lgemeinen Effahrungssi~tze, die an  Sekt ionen frischer Leichen ge- 
wonnen  sind, die F~u ln i sve r~nderungen  zu beur te i len verstehen,  die 
sowohl in  gesunden wie in  e rk r ank t en  Organen ganz verschieden zum 
Ausdruck  k o m m e n  u n d  zu Ti~uschungen Veranlassung geben kSnnen .  
Je  i~lter die Leichen sind, u m  so schwieriger wird diese Aufgabe, u n d  es 
ist  zweckmi~13ig, eine in  Frage kommende  Sektion mSglichst frfihzeitig 
vorzunehmen.  Bei kri t ischer Beur te i lung der makroskopischen,  mikro- 
skopischen u n d  ehemischen Befunde werden die Aussichten auf  ein 
posi t ives Ergebnis  mi t  der Verwendung klinischer Fes t s te l lungen  u n d  
polizeilichen oder sonst igen ErSr t e rungen  vermehr t ,  so dal~ selbst bei 
zuni~ehst verzweifelt  aussehenden Umsti~nden wenn  auch n ich t  immer  ein 
entscheidendes,  so doch ein mehr  oder minder  bedeutungsvol les  Ergeb-  
nis erzielt werden k~nn.  
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