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Von 
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Mit 1 Textabbildung. 

Es gehSrt zu den Aufgaben des Gerichtsarztes, unbekannte Leichen, gleieh 
welchen Alters und Gesehlechts, zu identifizieren, und zwar Leiehen, die manch- 
real sehon lange Zeit dem Verwesungsvorgang unterwoffen waren. Auch hat der 
Geriehtsarzt dutch die Sektion die Todesursaehe festzustellen. Jede nur denk- 
bare M6gliehkeit kann Todesursache sein. 

Unter den Todesursaohen spielt die dutch Ertrinken eine besondere Rolle. 
Jeder, der eine erwaehsene Leiche im Wasser findet, wird wohl zunachst an einen 
Selbstmord denken. Daneben kommen abet u. a. noeh Mord oder Unfall in Frage. 

Beim Ertrinkungstod dring~ Wasser in die Lnftwege ein und mit ihm gel6ste 
und ungelSste Substanzen, leben@ und tote Kleinlebewesen. Unter ihnen sind 
die Kieselalgen fast immer anzutreffen. Da dutch das biologisehe Studium der 
Kieselalgen erkannt wurde, da~ ihr Vorkommen in Art und Menge yon gewissen 
guSeren Bedingungen abh~ngig ist, wurde versueht, festzustellen, ob auf Grund 
dieses Verhaltens der Kieselalgen zwingend darauf geschlossen werden kann, wound 
warm der Betre/./ende ertrun~'en ist. 

In  jedem Gew~sser finden wir zu jeder Jahreszeit diese kleinen, mit 
einem zier]ichen Panzer versehenen Lebewesen. Menge nnd Arten sind 
abhgngig yon der Beschaffenheit des Gew~ssers. Am reichsten ver~reten 
in Art und Menge sind sie in der sehwach mesosaproben und digosa- 
proben Zone, d. h. in Gewgssern, in denen der H6hepunkt~ der Selbst- 
reinigung schon iiberschritten, die Mineralisation gering oder schon 
beendet ist. Au~erdem spielt die chemische Zusammensetzung des 
Wassers eine entseheidende Rolle ftir das Leben der Diatomeen. Ffir 
den Keller-See in Holstein konnte nachgewiesen werden, dal~ die Plank- 
tonproben in jedem Mona~ verschiedene Ergebnisse zeitigten. Aus 
diesen Ergebnissen konnte auf den Monat der Probeentnahme und 
auf die Wassertemperatur, die zur Entnahmezeit herrschte, geschlossen 
werden. 

Was die chemische Zusammensetzung des Wassers betrifft, so ist 
es besonders der Koehsalzgehalt des Wassers, der ffir das Gedeihen der 
Kieselalgen sehr wichtig ist. Die meisten Arten sind stenohalin, d. h. 
einem ganz bestimmten Salzgehalt angepa~t, so da~ man aus deren An- 
wesenheit auf einen ganz bestimmten Salzgehalt des Wassers schlieBen 
kt~nYl. 

Z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 29. Bd. 3 3  
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Die Diatomea besteht aus 2 Schalenhilften, einer Ober- und Unter- 
schale, die aueh Sehalenseiten genannt werden, im Vergleieh znr Giirtel- 
seite, der Seite, wo beide Schalenseiten in- und iibereinandergreifen. Be- 
sonders die Sehalenseiten zeigen wunderbare Zeiehnungen. Auf Grund 
dieser Zeiehnungen und der allgemeinen Gestalt unterscheidet man die 
verschiedenen Arten. Sehalen- und Giirtelseiten sind versehieden; 
ihre Kenntnis ist n6tig zur Beurteilung ~ieser Arbeit. Die beigeftigte 
Abbildung enth/~lt fast alle in dieser Arbeit erwihnten Arten, so dal~ bei 
Erw~hnung dieser Arten in den nachfolgenden Abschnitten ihre Kennt- 
nis vorausgesetzt werden kann. 

Die wesentlichsbn Kieselalgen der Saale: 
1. Navicula, 2. St~uroneis, 8. Fleurosigma, g. Nitzschia sigmoidea, 5. Sy- 

nedra, 6. Ceratoneis, 7. Cocconeis, 8. Melosira, 9. l~hoicosphenia, 10. Gompho- 
nema, 11. Cymbella, 12. Cymatopleura, 
13. Nitzschia, 14. Amphora, 15. Meridion, 
16. Asterionella, 17. Di~tome~ vulgaris. 

Sehwaeh mesosaprob sind Synedra, 
Navieula, Gomphonema, Nitzsehia, 
Tabellari~ neben vielen anderen Arten. 
Sehon aus dieser Gegenfiberstellung ist 
zu ersehen, da6 kein Trennungsstrieh 
zwisehen den Bewohnern der mesosa- 
proben Zone und denen der oligosa- 
proben Zone gezogen werden kann, dab 
vielmehr flie6ende 1Jberg/~nge bestehen. 
Dadureh wurde die vortiegende Arbeit 

sehr ersehwert. Wenn aueh auf Grund des Vorkommens seltenerer, 
bier nieht erw/~hnter Arten auf die Zone gesehlossen werden kann, so 
k6nnen doeh Fehler im Suehen dieser Arten unterlaufen, da verhgltnis- 
m~Big wenig Diatomeen beim Ertrinken in die Lunge gelangen, und 
well w~hrend des Abfangens dieser aueh dem geiibtesten Laboranten 
stets Fehler unterlaufen werden. 

Die Saale geh6rt zn den Fltissen der mesosaproben Zone. Doeh 
sind nieht in ihrem ganzen Verlaufe die erw&hnten Kieselalgen der 
mesosaproben Zone zu erwarten. Fliegt doeh die SaMe in ihrem Ober- 
lauf ziemlieh lebhaft. Das hat znr Folge, dag die KieselMgen in dem 
sehnellflieBenden Wasser nieht haften bleiben. So kommt es, dab die 
Saale oberhMb des Sehwarzatales ziemlich plankton~rm ist. Am meisten 
entwiekelt sind die Arten an ruhigen Wasserstellen zu linden, da sieh 
hier aueh reiehliehere N/~hrstoffe vorfinden als dort, wo dureh das 
sehnellfliegende W~sser der Boden seines Detritus beraubt wird. Ins- 
besondere oberhalb Saalfelds ist das der Fall. Dort kann sieh auf dem 
steinigen FluBbett bei dem sehnellen Lauf der Saale soleher Detritus 
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nicht hMten. Auch die engen Ufer sind daran mit schuld, weft sie das 
Hoehwasser beg/instigen, das den Pla.nktongehalt fortschwemmt. 

In  Abw~ssern sind keine Kiesel~lgen zu erw~rten. Noch kurz 
unterhalb des Abwassereinlaufs sind bei der Planktonprobe gr6gten- 
tells tote Diatomeen oder nur deren Schalen festzustellen. Hieraus 
ist der seh/~dliche EinfluB der Abw/~sser nicht Mlein auf die Klein- 
lebewesen, sondern auch auf die gr6bere Flora und Fauna zu erkennen. 
Jedenfalls ist das Vorkommen der Diatomeen je naeh der Verunreini- 
gung des Flusses sehr wechselnd, anl alie F~lle mehr oder weniger 
herabgesetzt. Vermindert ist die Zahl der Diatomeen auch in den kalten 
Wintermonaten, gesteigert im Frfihling und in den warmen Monaten, 
um naeh dem September langsam zurfickzugehen. Dieses Ansteigen 
im Friihling ist rein biologisch bedingt dureh die bessere Sonnenstrah- 
lung gls ira Herbst und Winter. Hierdurch geht die F/~ulnis des organi- 
schen Detritus sehnell vonstatten. Damit werden bessere Ern~hrungs- 
und Fortpflanzungsbedingungen gesch~ffen. Aus den beigefiigten 
Tabellen, die sich auf Untersuchungen der SaMe yon WSIlnitz bis 
Porstendorf beziehen, ist dieses Ansteigen des Diatomeen deutlich zu 
erkennen. Die Untersuchungen erstreckten sich auf ein ganzes Jahr. Aus 
den T~bellen ist gber ~uch eine gewisse Abh~ngigkeit der Kiesel~lgen- 
menge vom Wasserstand ersiehtlieh. Hier kann wohl auf den Einflug 
der Abw/~sser geschlossen werden, die bei tlohem Wasserstand das ganze 
Flugwasser mehr oder weniger vergiften und somit eine Abnahme 
des Kieselalgenreiehtums verursaehen. Dies diirfte hervorgerufen sein 
dureh die nun starke Neigung des Flusses zum polysaproben Char~kter. 

Eine ungehenre Miihe w~re die Untersuehung der SaMe und ihrer 
Nebenfliisse auf das Kieselalgenvorkommen lediglieh ffir diese Arbeit 
gewesen. Deshalb sind in dieser Arbeit die uns liebenswiirdigerweise 
zur Verfiigung gestellten Angaben Abels verwertet, die den Vorzug 
der grSBten Genauigkeit haben. 

To.belle 1. 

Zeit Ort Befund 

27. I. 
1928 

27. II. 
1928 

500 m unterhMb Kanal- 
einlauf 

W011nitz 
100 m unterhalb Wehr 

yon Kuni~z 
2000 m unterh. Kunitz 
W611nitz 

500 m unterhalb Kanal- 
ausfluB 

Unterh.Wehr vonKLmitz 
F~hre bei Pors~endorf 

Sp/ir]ich Diatomeen (Navicula, Synedra 
ulna) 

Einzelne Diatomeen (Synedra ulna) 
Keine Diatomeen 

Vereinzelte Diatomeen 
Tote Diatomeen (bes. Navieula, Synedra 

ulna u. ae~s.) 
Tote Diatomeen 

Diatomeen (Navicula) sp~rlich 
Diatomeen vereinzeit 

~*  
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Tabelle 1 (Fortsetzung). 

Zeit ort t~efund 

23. III.  
1928 

24. IV. 
1928 

23. V. 
1928 

30. VI. 
1928 

20. VII. 
1928 

23. VIII. 
1929 

WSllnitz 
500 m unterhalb Kanal- 

einlauf 
Unterh. Wehr v. Kunitz 
S~ale bei Porstendorf 

W611nitz 
500 m unterhalb Kanal- 

einlauf 
Unterh. Wehr v. Kunitz 
F~hre bei Porstendorf 

W611nitz 

500 in unterhalb Kanal- 
einlauf 

Unterhalb Wehr bei 
Kunitz 

W61bfitz 

500 m unterhalb Kanal- 
einlauf 

Unterhalb Wehr bei 
Kunitz 

Wehr bei Porstendorf 

WSllnitz 

500 m unterhalb Kan~l- 
einlauf 

Kunitzer Wehr 
Unterhalb Wehr bei 

Porstendorf 
Vor Eisenbahnbrficke 

Porstendorf 

WSllnitz 

500 m unterhalb Kanal- 
einlauf 

Unterhalb Wehr yon 
Xunitz 

Vor Eisenbahnbrficke 
Porstendori 

Viele Diatomeen (Navicula, Nitzschia) 
Viele Diatomeen lebend (bes. Navioul~ 

bicuspidata) 
Viele Diatomeen (bes. Navicula) 
Sehr viele Diatomeen, bes. Navicu]a, 

auch Synedra ulna 
Viele Diatomeen, bes. Navicula, Synedra 
Vereinzelt Surirella u. Tabellaria 

Keine Diatomeen 
Keine Diatomeen 
Sehr viele Diatomeen, bes. Synedra ulna, 

weniger Navicula, vereinzelt Tabellaria 
Sehr viele Diatomeen, bes. Synedra u. 

Navicula 
Viele Diatomeen, bes. Synedra, aueh 

Navicula 
Sehr viele Diatomeen, bes. Navicula u. 

Synedra, zum Tefl tot. Melosirareste, 
Vereinzelt 3lelosira. Viele Diatomeen- 

schalen 
Sehr viele Diatomeen, lebend und tot, bes. 

Synedra und Navicula. Viel Melosira 
Viele Diatomeenschalen, bes. Synedra u. 

Navicul~. Lebende Diatomeen sp~irlich 
Diatomeen meist tot (Navicula, Synedra), 

sp~rlieh. Melosira vereinzelt 
Keine Diatomeen 

Viele Diatomeenschalen, wenig lebend 
Diatomeen (Navicula, Synedra), meist 

tot. Meloshla kleine Stiicke 
Viel Diatomeen, meist tot, vereinzelt auch 

Nitzsehia sigmoidea. Mehrfs Melo- 
sira. Im Schlamm viele Diatomeen- 
schalen (auch Nitzschia, Pleurosigma, 
Cymatopleura). Stiicke yon Melosira 

Diat0meen sparlich. Synedra ulna u. aeus. 
Nitzschi~ sigmoid. Sehr viele Melosira~ 
fiiden. Schlamm: Diatomeensehalen. 
Viel ]ebende Diatomeen, bes. Synedra, 
Navicula, auch Nitzschia sigmoidea 

Diatomeen wenig. Melosirasttieke viel 

Diatomeen lebend u. tot. Stiieke yon Melo. 
sh'a. Schlamm: sehr viele Diatomeen- 
schalen, auch lebende. Melosirastficke 

Viele Diatomeen, meist nur Schalen 
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Tabelle 1 

20. IX. 
1928 

23. X. 
1928 

27. XI. 
1928 

18. XII.  
1928 

Fortsetzung). 

zeit Ort Befund 

WOllnitz 

500 m unterhalb Ka- 
naleinlauf 

Unterhalb Wehr bei 
Kunitz 

Vor Fisenbahnbriicke 
Porstendorf 

W611nitz 

500 m unterhMb Ka- 
naleinlauf 

UnterhMb Wehr bei 
Kunitz 

Brt~oke bei Porsten- 
dorf 

WSllnitz 

500 m unterhalb Ka- 
naleinlauf 

UnterhMb Wehr bei 
Kunitz 

Vor Eisenbahnbriicke 
Porstendorf 

W611nitz 

Brficke bei Porsten- 
doff 

Diatomeen viM. Vereinzelter Navicula 
u. Synedra, viele Melosirafaden friseh 
u. alt 

Viele Diatomeensehalen 

Viele Diatomeen, meist leere Schalen. 
Lebend auch Nitzschia sigmoMea 

Viele Diatomeen (Navicula, Synedra, 
Nelosira) 

Vereinzelt Diatomeen (Navicula, Syne- 
dra, Nitzsehia, Melosira). Sehlamm: 
ebenso mit Gomphonema 

Melosira u. andere Dia~omeen. ViM 
Diatomeenpanzer 

Einige Diatomeen. Im Sehlamm sehr 
viele Diatomeen (Synedra, Navicula, 
Melosira) 

Viele Diatomeenschalen 

Viele Diatomeen (Synedra, Navicuta, 
Nelosira), zum Tell nur Schalen 

Viele Diatomeen, meist nur Sehalen 

Keine Dia~omeen 

Keine Diatomeen 

Einzelne Diatomeen (Synedra, Melosira- 
st/icke) 

Einzelne Melosirast~eke 

Das Wasse r  wurde  j eden  3 Iona t  an  derse lben  Stelle dem Flusse  
en tnommen .  Aus  der  Un te r suehung  erg ib t  sieh, wie verschieden mi t -  
un t e r  der  D ia tomeengeha l t  der  e inzelnen E n t n a h m e o r t e  ist,  obwohl  die 
E n t n a h m e o r t e  m a n c h m a l  k a u m  500 m vone inander  en t fe rn t  sind. 

Die  vor s t ehenden  Tabe l len  geben einen ~ 'berb l iek  fiber das  Anste i -  
gen oder  A b n e h m e n  der  Zahl  der  Dia tomeen .  Es zeigt  sieh eine Ab-  
hs  yon  der  J ah re sze i t  wie auch  vom Pegels tand ,  de r  in  den  Mo- 
na t en  A u g u s t  bis O k t o b e r  am n iedr igs ten  und in den  Mona ten  J a n u a r ,  
F e b r u a r ,  Apri l ,  N o v e m b e r  und  Dezember  a m  hSehs ten  war. 

W e r  versucht ,  Seh r i f t t um fiber die vor l iegende Frages te l lung  zu 
l inden,  mu8  fests~ellen, dab  in Deu t sch land  noeh niemals  die F r a g e  
des Nachwei~es des Ertrinkungsortes aufgeworfen wnrde  bzw. zu ge- 
nauen  Un te r suehungen  geff ihrt  ha t .  Man beschr~nkte  sieh auf  den 
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Nachweis des Ertrinlcungstodes, den man als gefiihrt eraehtete, wenn 
einige Diatomeen im Lungenprel~saIt oder -rfiekstand gefunden wurden. 

Die folgenden Untersuchungen zeigen, dab aus dem Lungenriick- 
stand Hunderte  yon Diatomeen der versehiedensten Arten erhalten 
werden kSnnen. Wenn man ~us der Gesamtmenge der gefundenen 
Diatomeensehalen den Prozentsatz der einzelnen Art errechnet, kommt 
man zu dem Ergebnis, das ann/~hernd mit dem der Wasserprobe fiber- 
einstimmt. Ganz gen~u kann das Ergebnis allerdings nicht fiberein- 
stimmen, d~ einmal die Wasserprobe nieht zur Zeit des Ertrinkungs- 
todes der Leiche entnommen werden kann, und da zum anderen auch 
der Ertrinkungsort  mit dem Ort der Wasserentnahme nicht ganz genau 
fibereinstimmt. Welter kommt hinzu, dab sich jahreszeitliehe Unter- 
schiede auch ~uswirken (s. Tabellen). Dennoch ergab sich zum Teil 
eine auffallende (fbereinstimmung. 

Als beweisend fiir den Ertrinkungsort kann noch das Vorhanden- 
sein von an dieser Wasserstelle ganz selten gefundenen Diatomeenarten 
angesehen werden, die als Leitdiatomeen dienen. Da aus den Tabellen 
nicht auf die Verhs der einzeluen Arten untereinander ge- 
sehlossen werden kann, so wurden in weiteren Wusseruntersuehungen 
die einzelnen Diatomeen genau gezs und aus ihrer Gesamtz~hl die 
Trozentuale Menge der einzelnen Art errechnet entsprechend der Diffe- 
renzierung des Blutbildes zur Erkennung yon Blutkrankheiten. Trotz- 
dem kann ~uf die angeffihrten Tabellen nicht verziehtet werden, da 
sie einen ~berblick fiber die monatlichen Schwankungen gestatten und 
damit sp~ter bei der Beurteilung der Lungenkochproben bedeutungs- 
voll sein kSnnen. Denn die Ergebnisse der naehfolgenden Tabellen setzen 
sich aus Untersuchungen zusammen, die in den Monaten April, Mai, 
August und Dezember 1936 angestellt wurden. Die ersten beiden Monate 
wurden deshalb gews weil in dieser Zeit eine starke Zunahme des 
Planktons unseres Gew/~ssers feststellbar war, die letzten beiden 
Monate deshalb, um die ]ahreszeitIichen Schwanl~ungen im Vorkommen 
yon Diatomeen festzustellen. S~mtliche Diatomeen, ob lebend oder 
tot,  wurden gezghlt; denn der Ertrinkende versehluckt beide; sie wet- 
den demnach ira Lungenrfickstand mit festgestellt. 

Es erseheint n6tig, auf einige Besonderheiten im Vorkommen yon 
Diatomeen in den Monaten April, August und Dezember hinzuweisen. 
Denn hierdureh ist es wohl m6glich, ~ui~er auf den Entnahmeort auch 
auf den Monat der Entnahme zu sehliel~en. Denn es ist Tatsaehe, daf~ 
Leichen in warmem Wasser sehneller den Verwesungsprozel~ durch- 
machen als im kalten, so daI] man in der warmen Jahreszeit m~nchmal 
leieht geneigt sein kSnnte, den Ertrinkungsmonat zu welt zurfick zu 
datieren. Im ganzcn kann man aus den Tab. 2, 3 und 4 ersehen, dait ge- 
wisse Diatomeenarten, wie Synedra, Melosira, Cocconeis, l~hoicaspheni~, 
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Tabelle 2. 
Es wurden an Diatomeen gezahlt April 1936: 

:Eisen- .. 
bahn Fahre Wehr  I unter-  Para-  mfih- b~l /Brfick~ 

- IPors~en-IPorsten-I I der I len- I BUrug- Maua 
~.n~tcn~l dol'f I doff I I ib-I wehr wehr  l~oda 

43,65 
15,82 
15,84 
3,61 
1,72 
0,45~ 
0,79 
0,28 
0,28 
2,05 

15,37 

0,38 

0,37 

3,21 

0,28 

0,28 

60,34 
14,06 
3,05 
5,44 
5,17 
0,13 
1,46 
1,19 
0,13 
1 , 3 2  

6,23 

0,27 

] - -  [ - -  

lo87 26ol 1 

36,26 50,59 51,40 50,0 
17,65 14,42 7,80 I 9,0 
13,24 13,88 7,70 I 10,0 
12,78 9,31 12,50 I 8,9 
9,38~ 5,73 5,60 I 8,0 
1,11 1,61 0,24 1 - -  
3,22 0,92 2,99 I - -  
1,01 1,81 1,29/ 3,0 
0,27 0,04 0,411 - -  
1,84 - -  1,37/ - -  . 
0,46 - -  7,60 9,0 

- -  - -  0,2 
0,04 0,48[ 2,0 0,37 

i 0,5 0,09 0,49 0,1 
0,2 

1,75 1,96 5 0,1 
1,84 0,46 

0,04 
0,07 
0,04 

0,07 

0,23 
6,99 
2,86 

1,48 
4,34 
4,98 
1,38 
6,25 
3,18 
4,66 
0,63 
0,78 
0,63 
0,21 
0,21 

1,27 

Navicula 
Synedra 
Melosira 
Ceratoneis 
Cymbella 
Rhoicosphenia 
Dia~omea vulgaris 
Asterionella 
Nitzschia sigmoidea 
Gomphonema 
Fragilaria 
Stauroneis 
Amphora 
Cymatopleura 
Navicula binodis 
Navicula amphibela 
Navicula pusilla 
Meridion 
Peronia 
Cocconeis 
Meridion circulare 
Nitzschia bremensis ? 
Navicula tridentula ? 
Caloneis amphibaena 
tIantzschia 
Nitzschia hung. 
Cyrosigma 

Cymatopleura im August gegeniiber dem Monat April zugenommen 
haben, daI~ dagegen Ceratoneis abgenommen hat. Derartige Unterschiede 
bestehen bei diesen Arten auch noch im Dezember; man kann bei 
gewissen Arten in diesem Monat noch eine prozentuale Zunahme fest- 
stellen. Es mul~ jedoch hervorgehoben werden, dab die Werte yore De- 
zember denen vom April n/~herkommen. Diese Feinheitcn im mengcn- 
m/s Vorkommen der Diatomeen scheinen biologisch begriindet zu 
sein, da einige Arten mehr den polysaproben, andere wieder den meso- 
saproben Charakter des Wassers lieben. Ferner wirkt auch die Tempe- 
ra tur  des Wassers urs/tchlich mit, ebenso wie der Wasserstand. Da 
sich aber die Temperatur des Wassers nicht so schnell den Lufttem- 
peraturen angleicht, ist auch das Vorkommen der Diatomeen ein 
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Tabel le  3. 
Es wurden an Diatomeen gezS~hlt August 1936: 

Jena unter- 
h~Ib der 
Abwgsser 

42,17 
13,86 
21,95 
2,74 
5,36 
2,24 
0,36 
2,69 
0,06 
2,18 

0,13 

6,01 

Paradies- 
wehr 

43,42 
15,96 
15,04 

1,33 
4,62 
1,85 
1,98 
0,1w 
1,88 
0,64 

0,15 
0,65 
9,47 

0,41 
1167 
0,17 
0,57 

mfihlen- 
wehr 

1223 

44,15 
18,64 
19,46 
2,45 
3,26 
2,04 
2,28 
0,38 
1,22 

0,33 
0,98 

0,16 
3,52 
0,33 

Wehr bei 
Burgau 

1930 

53,83 
14,45 
14,97 
2,74 
3,88 
2,33 
1,86 
0,61 
0,46 
1,29 

0,61 
0,31 

0,21 
2,28 

An der 
Brficke 
Maua 

437 

41,42 
14,11 
27,00 

1,60 
2,29 
3,66 

1,37 
0,45 
0,23 

0,91 

6,86 

Aus din. 
Koda 

191 

49,21 
8,89 
4,71 

4,18 
7,85 
3,14 

4,18 
1,57 
3,14 
1,57 
1,04 
3,14 
1,04 
1,04 
5]24 

Diatomeenart 

Navieula 
Synedrg 
Nelosir~ 
Ceratoneis 
Cymbella 
Rhoicosphenia 
Di~tomea vulgate 
Asterionell~ 
Nitzsehia sigmoide~ 
Gomphonema 
Fragilaria 
Stauroneis 
Amphora 
Cymatopleura 
Navieul~ binodis 
Fleurosigma 
Coeeoneis 
Nitzschia 
Meridion circulate 

stabileres. Der Wasserstand der Saale ist durch die Saaletalsperre weit- 
gehend regu]iert worden. Dutch den ]~au einer neuen Sperre wird 
er sogar noch ausgeglichener werden; daher sind groge Schwankungen 
im Diatomeenvorkommen durch Vers des Wasserstandes 
nicht zu beffirchten. 

Aus der Tab. 3 k6nnte geschlossen werden, dag die Art Fragilaria im 
August selten auftritt .  Das ws ein TrugschluB. Diese Art ist absicht- 
lich erst dann ausgewertet worden, wenn sie hs festgestellt wurde; 
denn diese Art widersteht nicht dem nach~olgend erws Koch- 
prozeB, so dal~ sie bei Auswertung des Lungenrfickstandes ausf~llt. Dort  
wo diese Art  festgelegt ist, kann durch eine einfache Umrechnung auf 
den Prozentwert  der fibrigen Diatomeen geschlossen werden. 

Am Leichenmaterial mfissen ss Untersuchungen zum Nach- 
weis des Ertrinkungtodes angestellt werden. Dabei ist festzustellen, 
dag Abstreifprs mikroskopische Schnitte und PreBsaftunter- 
suchungen zum Nachweis des Ertrinkungsortes nicht geeignet sind, 
sondern allein die Lungenkochprobe. 

Technik der Lungenkochprobe. 
:Die Lunge wird dutch einen Wolf gedreht und so zerk]elnert. Der dadurch 

gewonnene Lungenbrei wit d in einen grogen Koehkolben aus Jenaer Glas mit 
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Tabe l l e  4. 

Es wurden an Diatomeen gez~hlt Dezember 1936: 

~ e I l 9 ,  I 
nnterhalb :Rasen- An der 

Kunitz der Ab- miihlen- Wehr bei ]3rficke Aus der Dia~omeenart 
wehr ]3urgan Maua Roda 

whsser 

109 210 809 3'25 343 428 I 648 

50,46 
9,17 

24,77 
2,75 
1,83 
1,83 
0,92 

0,92 

0,92 

0,92 
5,51 

42,86 
13,33 
24,76 
2,38 
1,91 
4,29 
1,43 

0,95 

1,43 

6,67 

45,12 
16,81 
19,78 
2,96 
2,59 
0,74 
0,99 
0,99 
0,86 
0,62 
1,23 
0,49 
0,86 
0,49 

0,25 
5,06. 

0,12 

36,92 
15,08 
23,38 

1,23 
2,77 
1,54 
3,39 
1,23 
0,92 
1,23 
5,54 

0,31 
0,61 

5,23 

0,61 

46,67 
13,99 
13,71 
3,50 
4,37 
2,62 
0,58 

0,58 
0,58 
4.66 

0,29 

7,87 
0,58 

46,26 
11,~8 
12,38 

3,74 
3,51 
3,04 
5,14 
1,87 

1,17 
4,67 
0,47 
0,47 

0,47 

5,14 

74,85 
11,88 
0,62 
0.16 
0,31 
1,23 
2,16 

4,33 
0,93 

0,16 

2,01 
1,39 

Navieula 
Synedra 
Melosira 
Ceratoneis 
Cymbella 
l~hoieospheni~ 
Diatomea vulgate 
Asterionella 
Nitzsehia sigmoidea 
Gomphonema 
Fragilaria 
Stauroneis 
Amphora 
Cymatopleura 
Navicula binoda 
Plenrosigma 
Cocconeis 
Nitzschia 
Meridion circu]are 
Tabellaria 
]~pi~hemia 

woitem Itals gebracht und mit konz. roher Schwefels~ure fibergossen; bier setzt 
unter starker Warmeentwieklung der Verkohlungsprozel] ein. Dieser wird noch 
dutch eine schwache Bunsenbrennerflamme bis zur vollstandigen Verkohlung 
unterhMten. 

Wenn die Verkohlung beendet scheint, wird vorsiehtig konz. SMpeters~ure 
zugegossen; hierdureh entstehen unter starkem Aufbrausen der verkohl~en flfissigen 
Masse braune Dampfe, die die Atemwege stark reizen. Die Lungenmasse wird 
darm mit Meiner F/amine weitergekocht; es wird ihr auch vorsiehtig Salpeter- 
siiure zugegeben, bis die ganze Masse unter 6fterem Umrfihren Mar wird. Ist die 
Masse klar, so ist die Kochprobe abgeschlossen. Nit dem Abkfihlen der Flfissig- 
keit setzen sich auch die anorganisehen Bestandteile zu ]3eden. Nun wird die 
S/~ure dureh Aqu. dest. ersetzt; zu diesem Zwec]< wird die fiber dem ]3odensatz 
stehende Fliissigkeit abgegossen; es wird Aqu. dest. nachgefiillt, bis Lackmus- 
papier nicht mehr gerStet wird. Jetzt erst eignet sich der Lungenrfickstand zur 
Untersuchung. 

Ein kleines TrSpfehen des zu untersuchenden Riickstandes wird auf einen 
sauberen Objekttrager gebraeht. Das Wasser mul3 an einem ruhigen, staubfreien 
Ort verdunsten. Zur genauen Erkennung der Zeichnung der DiatomeensehMen 
wird ein Tropfen Styrax, ein stark brechendes Mittel, das in Terpentin6l gelSst 
worden war, auf die trockene Masse gebracht. Dieses Mittel mul3 ungefithr 48 Stun- 
den auI das Material elnwirken, ehe es mit einem Deckglas bedeckt wird. ])as ist 
nftig, weil erst die Luft, die sich in den Poren der Diatomeenscha]en gefangen 
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hat, entweiehen muB, und well gleiehzeitig das Medium dureh Verdampfen des 
Terpentins eingedickt wird. 

S/imtliche Diatomeenschalen wurden genau naeh ihrer Art bestimmt und 
nach AbsehluB dieses Verfahrens flare prozentuale Menge ~estgestell~. 

Je gr6Ber die Zahl der gefundenen D~atomeensehalen ist, um so mehr wird 
das Ergebnis mit dem der Wasserl0robe fibereinstimmen. 

Nachteile der Lungenkochprobe. 
W~hrend die Lunge gekocht wird, kann es nach Zuiiigen yon Sal- 

peters~ure vorkommen, dab das Kochglas die aufsch~umende Masse 
nicht mehr zu fassen vermag und dab Schaum wegflieBt. Dies kaan 
jedoch dadurch vermieden werden, dab nur klelne Mengen Salpeter- 
ss zugegeben werden, und dab der Kochproze{] bei nur kleiner 
Flamme unterhalten wird. Im Lungenrfiekstaud finder sich neben den 
Kieselalgen mehr oder weniger Gips, der vom kleiusten amorphen 
Teilchen bis zum gr6J]eren Bl~ttchen gefunden wird. Manchmal bilden 
sich aueh ,,Schwalbensehwanzzwillinge", die bei grober Betrachtung 
den Diatomeen sehr ~hnlich sehen. Doch kgnnen die Diatomeen leicht 
yon s/~mtlichen anderen Gebilden untersehieden werden, wenn der 
mi~ einem Tropfen Lungenr/iekstand besehiekte Objekttr~ger unter dem 
Ultraviolettmikroskop untersucht wird. Diatomecn leuehten dabei 
so intensiv blau auf, dab eine Struktur nieht erkennbar ist; dieses is~ 
wohl auf das Uberschneiden der Strahlen zur/iekzuftihren, die yon den 
gippen und Wandverdickungen, Poren und Poroiden der Kieselalgen- 
sehalen ausgesandt werden. Eine solche Untersuehung muB vor Ein- 
bettung in Styrax angestellt werden, da dieser ebenso iatensiv blau auf- 
leuchtet; info]gedessen ist nur eine gleiehm/~l~ig blaue Farbe sieMbar. 

Das Vorkommen yon Gips bedeutet einen l~achteil fiir die Unter- 
suehung. Jedoch kann der im Lungenkoehglas eben siehtbar gewor- 
dene Gips, der sieh in dcm diinnen Bodenbelag finder, als Indicator 
dafiir benutzt werden, wieweit die Ss abzugieBen ist, um sic dureh 
Aq. dest. zu ersetzen. 

B c i d e r  mikroskopischen Untersuehung auf Dia~omeen wirkt sieh 
tier Gips zwar st6rend aus, aber doeh nicht so, daft das ganze l~riparat 
unbrauehbar wfirde. Uberdies hellt Styrax den Gips ganz wesentlieh 
auf, so dal] die Struktur yon Diatomeen, die unter Umst inden yon 
Gips ~iberlagert worden waren, noeh erkennbar ist, wean der Tropfen der 
Untersuehungsflfissigkeit nieht zu dick war; dieser wird durch Aq. dest. 
verdfinnt und in dfinner Sehicht auf dem Objekttr~ger ausgebreitet. 

Is t  zuviel Gips ira Rfiekstand, so w i r d e r  durch Zuffigen yon konz. 
Salzs~ure beseitigt; diese muI] natfirlich wieder durch Aq. dest. ent- 
fernt werden. 

Als ein weiterer Nachteil der Lungenkoehprobe mit S/~uren ist der 
Umstand anzusehen, dab manche Diatomeen, wie Fragilaria, das 
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Kochen  n ich t  ve r t r agen ;  sie gehen somi~ der  Un te r suchung  ver-  
loren;  das  ~ b e l  k a n n  jedoeh  h ingenommen  werden ;  denn  die koehfes ten  
D ia tomeen  geben  so vorzfigliehe Hinweise  auf  den  ve rmut l i ehen  Er -  
t r inkungsor t ,  dab  auf  die K o c h p r o b e  t ro tz  a l lem n ich t  ve rz ieh te t  
werden  kann.  

Die Beweiskra f t  de r  D ia tomeenun t e r suehung  auf  Grund  der  Lungen-  
koehprobe  soil nachfo lgend  an  H a n d  yon  yon  uns im J a h r e  1936 unte r -  
suchten  Fi~llen n/iher darge leg t  werden.  

Fall 1. A.K. ,  16 Jahre alt, in d~r Ilm ertrunken. Seit 4 Wochen abg/~ngig; 
Sektion am 7. IV. 1936. 

Einen Tell der Kleider der A. K. land man an der ]~riicke in W. am Flul3- 
ufer liegend. Die Leiche selbst konnte damals nicht gefunden werden, obwohl 
man nach ihr suchte. Erst am 5. IV. wurde sie treibend gesehen und am 6. IV. 
an dem Rechen einer Miihle aus dem Wasser gezogen. Somit hat die Leichd yon 
der vermutlichen Ertrinkungsstelle bis zum Auffindungsort einen Weg yon etwa 
2 km zuriiclcgelegt. Dabei mul3te sie auch fiber ein Wehr hinwegtreiben. 

Sektionsbefund: In den ttaaren zahlreiche Schilf- and ttolzstfickchem Ge- 
sicht schw/~rzlich vedarbt.  Im Gesicht reichlich schmieriger, braunroter Schmutz. 
Aus Mund und Nase entleert sich schmutziger, rS~licher Inhalt. An den Ober- und 
Unterarmen, am Bauch, an den Unterschenkeln ist die Haut zum Tell in Fetzen 
abgangig, desgleichen am Rficken. An den H~nden beiderseits ausgesprochene 
Waschhautbildung. Die N~gel sitzen noch fest, aber die I-Iaut ist schon hand- 
schuhfingerartig abgehoben, ausgesprochen wei$1ich gequollen. An den Fill]ca 
sehr starke Waschhautbildung. 

Die Lungen beriihren sich vorn hi der Mittellinie nahezu, groB, stark gebl~ht. 
Kehlkopfeingang frei; in der SpeiserShre etwas schmutziger Inhalt. In der Luft- 
rShre wenig schaumiger Inhalt. Lungen auSerordentlich stark lufthaltig, nur 
wenig schaumige Flfissigkeit abstreifbar; blutarm, trocken. Milz aulterordentlich 
blutarm, hell. Im Magen nur ganz wenig Inhalt. Im Dfinndarm reichlich diinn- 
flfissiger Inhalt. Geringer Blutgehalt des Gehirns. 

Die Ergebnisse  de r  Wasse rana lyse  a m  Auff indungsorb und  a m  ver-  
mut l i chen  E r t r i n k u n g s o r t  zeigen sehr  deut l iche  Unterschiede ,  besonders  
was Navicu la ,  Synedra ,  Ceratoneis  betr i f f t .  AIs Lei td ia~omeen d ien ten  

w/ihrend der  Un te r suchung  Rhoicosphen ia  und  noch mehr  Cymato-  
p leura ,  die beide a m  Auf f indungsor t  anget roffen  wurden.  

wasseranalyse Wasseranalyse 
am vermutlichen am Auffindungsort 

Ertrinkungsor~ 
% % 

54,30 
28,83 

3,07 
2,15 
2,76 
6,75 
0,613 
1,53 

75,00 
17,24 
2,58 
2,58 
1,72 
0,86 

Navicula 
Synedr~ 
Melosir~ 
Nitzsclaia sigmoide~ 
Cocconeis 
Ceratoneis 
Rhoicosphenia 
Cymatopleura 
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Der Befund an Kieselalgen in den Abstreifpriip~raten lautete: 
Navicula . . . . . .  58~0% Coceoneis . . . . . .  5,3% 
Synedra . . . . . .  26,3 % Cymatopleura . . . .  5,3 % 
Melosira . . . . . .  5,3 % 

Die Untersuchung des Lungenriiekstandes hatte folgendes Ergebnis: 
Navieula . . . . . .  5 2 , 0 %  Coeconeis . . . . . .  7,0% 
Synedr~ . . . . . .  26,0 % Ceratoneis . . . . .  5,0 % 
Melosira . . . . . .  6,0 % Rhoieoslohenia . . . .  0,5 % 
Nitzsehi~ sigm . . . .  2 , 0 %  Cym~topleura . . . : 1,5% 

Die Zahlenwerte der Befunde aus der Lungenkoohprobe s~immen 
mit denen des vermntlichen Ertrinkungsortes fast iiberein bis auf 
Melosira, Coeconeis und lghoicosphenia, bei denen gr61~ere Abwei- 
chungen bestanden. Da aber die Zahlenwerte flit Navieula, Synedra 
und Cymatopleura bei den Untersuehungsgruppen einander sehr nahe 
kommen, so kommt man unter Beriicksiohtigung des mittleren Fehlers 
zu dem SehluB, dalt die A.K.  an dem Oft, an dem ihre Kleider am 
Flul~ufer gefunden warden, aueh ins Wasser gegangen is~. Die h6heren 
Zahlenwerte fiir Melosira, Coeeoneis k6nnen dadurch hervorgerufen 
sein, dad w~hrend des Exeitationsstadiums der Ertrinkenden tote Kiesel- 
algen veto Grunde aufgewirbelt und in die Lungen versehluckt wurden. 
Fanden sich doeh diese 2 Arten in der Wasseranalyse schon in grol~er 
Zahl uls tote Gebilde, ws Navieula, Synedra und Cymatopleura 
his ~uf wenige Ansnahmen lebend angetroffen wurden. Im ganzen wur- 
den yon der Lungenkochprobe 500 Diatomeen gezi~hlt und differenziert. 

Die Zahlenwerte der Abstreifpri~parate k6nnen kaum uls beweis- 
kri~ftig angeliihrt werden, da die Menge der gefundenen Diatomeen 
allgemein, insbesondere aber fiir eine Prozentreehnung zu gering ist. 
Bedeutet doeh die Zahl 5,3%, dal~ nut ein Exemplar gefunden wurde. 

Der mittlere Fehler ~uf 500 Diatomeen berechnet, betritgt bei 
52 = :~ 2,496, bei 26 = :L ],966, bei 6 = :~: 1,06, bei 2 ~- ~ 0,62, 

bei 7 -~ q- 1,14, bei 5 -~ :J: 0,96, bei 4 = :j: 0,87. 
Nehmen wir an, dal~ die Zahlenwerte der Wasseranalyse am vermu~- 

lichen Ertrinkungsort absolute seien, was sie jedoeh niemals sein wet- 
den, so ergibt sioh, dal~ .die Werte fiir Navicul~, Synedra, Nitzschia 
sigmoide~, Cymatopleura fast iibereinstimmen, w~hrend die Zahlen- 
werte der iibrigen Diatomeenarten immer noch gr61~ere Abweichungen 
aufweisen. Daraus muir gefolgert werden, dal~ der Ort, an dem die 
K/eider der A.K. gefunden wurden, mit gr613ter Wahrseheinliohkeit 
aueh der Ertrinkungsort ist. 

Fall 2. F.H. aus Jena, 5 Jahre alter Knabe, beim 8pielen an der Saale er- 
trunken; nach 4 Wochen ans der Saale gezogen. Der Ertrinkungsort war nns 
nieht bekannt. 

gelction: Typiseher Ertrinknngshefund. 
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Bei der Lungenkochprobe ergab sich folgender 

48,13 :j= 1,25 I~vicul~ 0,51 :j= 
11,77 ~= 1,22 
11,06 :~ 1,21 
7,78 i 1,18 
6,57 • 1,17 
4,83 ~ 1,16 
3,73 ~ 1,15 
2,51 ~ 1,13 
1,80 :j: 1,11 

Befund: 
1,04 Nitzschia 

Synedra 
Melosir~ 
Cymbella 
Cer~toneis 
Rhoicosphenia 
Diatome~ vulg~ris 
Cocconeis 
Gomphonema 

0,32 ~ 1,02 Araphor~ 
0~32 ~ 1,02 Surirell~ 
0,26 • 1,01 Nitzsehis sigm. 

0,18 Neidium 
0,06 Cymatopleura 
0,06 Nay. trident. 
0,06 Epithemia 
0,06 Caloneis 

-&us der Vergleichung dieses Ergebnisses mit dem der Wasser- 
proben ergibt sich, da3 der Junge nur in dem Bezirk zwischen Rasen- 
m/ihlenwehr und Paradiesbriicke ertrunken sein kann, da die Zahlen- 
werte wie aueh die aafgefundenen Arten einander am ehesten gereeht 
werdon. Auff/~llig ist, dab in diesem Ergebnis die Werte ffir Cymbella 
h6her als die f/Jr Ceratoneis liegen. Dies soheint sieh dadureh zu erkl~ren, 
dab die Art Ceratoneis w~hrend des Kochens mit S~uren st/~rker in 
Mitleidensohaft gezogen wurde als die der Art Cymbella; denn w/thrend 
Cymbella fast nie verletzt erschien, t ra t  Ceratoneis reoht oft in gr5Be- 
ren oder kleineren Bruchstiicken auf. Kleine Bruchstiicke aller Arten 
warden jedoch nicht mitgez/~hlt. Aneh die Jahreszeit (Anfang Juni) hat te  
einen groBen EinfluB (vgl. Tab. 2 and 3). 

1554 Diatomeen warden bei einer Entnahme aus der Lungenkoch. 
probe gez~hlt. Danach besagt in der Tabelle die Zahl 0,06 %, dab 1 Dia- 
fomee einer Art gefunden wurde, w/~hrend die ZaM 48,13% besagt, dab 
748 Sttick dieser Art gefunden warden. Bei der Vergleichung der ge- 
fandenen Arten mit denen der Wasserproben veto Rasenmfihlenwehr 
und Paradieswehr ist festzustellen, dab einige Artcn im Lnngenrtiek- 
stand fehlen, die dort aufgezeiehnet sind. w/~hrend im Lungenrfiek- 
stand Diatomeenarten gefunden warden, die in den Wasserproben nicht 
verzeiehnet sind. Wie oben erw~hnt, besagt die Zahl 0,06%, dab nut  
1 Exemplar gefunden wurde. Da aber beim Kochen ans jeder leben- 
den Kieselalge 2 Schalen entstehen, so h~%en auch wenigstens 2 Schalen 
der betre.ffenden Art gefunden werden mfissen. Deshalb ist es geboten, 
diese Zahlenwerte auBer acht zu lassen. 

Eine nahe tJbereinstimmung tier Werte ftir die Wusserprobe und die 
Langenkochprobe ist nnter ,,Paradieswehr" festzustell6n; riicken doch 
die Zahlen f/Jr Navicul~ 36,26:48,13, ffir Melosira 13,24:11,06, f/Jr Cym- 
bella 9,38 : 7,78, fiir Cocconeis 1,75:2,51, fiir Diatomea vulgaris 3,22 : 3,73, 
fiir Nitzschia sigmoidea 0,27:0,26, fiir Amphora 0,37:0,32 n~her an- 
einander als im Vergleich zum Rasenmtihlenwehr. DaB Synedra einen 
Wer~ hat, der schleeht zu dem Werte in der Wasserprobe pal]t, ist wohl 
daraus zu erkl~ren, dab aug den groBen ]ebenden Synedraarten alters 
kleine Bruchstiioke im Lungenriickstand gefunden werden, die grund- 
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s/~tzlieh nicht mitgez/~hlt wurden. Auf Grand dieser Betrachtungen 
mu8 mit gr5~ter Wahrscheinliehkeit angenommen werden, dab der 
Junge in dam yore Paradieswehr gesfauten Wasser ertrunken ist. 

Pall 3. J .K.  ~us Jena, Selbstmord in der SaMe; tiber 3 Wochen im Wasser, 
dann oberhMb Kunitz, Mso 5 km welter anten, aus der SaMe gezogen. Die Sebleusen 
der Wehre waren ge6ffnet. 

Sektion: Typiseher Ertrinkungsbefund. 
Die Lungenkochprobe erg~b folgende Wer~e: 

59,65 =~ 1,09 Navieula 
14,29 ~ 0,78 Synedra 
12,97 =~ 0,74 Melosira 
7,86 ~ 0,59 Ceratoneis 
5,41 =k 0,50 Cymbella 
2,70 ~ 0,36 Rhoicospheni~ 
1,67 i 0,28 Diatomea vulgaris 

1,18 ~: 0,24 Gomphonema 
0,39 ~ 0,139 Asterionell~ 
1,13 ~ 0,23 Coeconeis 
0,29 :~ 0,12 Amphor~ 
0,05 =~ 0,05 Cymatopleur~ 
0,09 =~ 0,06 Nitzschiu sigm. 

Gez~hlt and differenziert wurden 2035 Dia~omeen. 

Vergleieht man diese Tabelle mit den Werten ~us den Wasserproben, 
so ist zu ersehen, dal] die erhaltenen Werte in ihrer Gesamtheit mit den 
Werten ~us den Wasserproben des Rasenmiihlenwehres n/~her iiberein- 
stimmen als mit denen der anderen Wasserproben. Stimmen doeh 
die Werte fiir Synedr~, Melosira, Cymbella, Navieul~ nahezu fiberein. 
DaB manehe Arten in der Wasserprobe gefunden wurden, die bier nioht 
erw/~hnt werden, mag dami~ zusammenh~ngen, dab die Erkennung der 
Arten im Nativpr~parat in bezug auf ihre Feinheiten sehwierig ist. Im 
tibrigen gilt ftir die zahlenm/~Bige Angabe der Arten das, was bereits 
bei den vorher aufgezeiehneten F~llen gesagt mlrde.  

In  dem Falle 1 wurde yon der Gendarmerie der vermutliehe Er- 
trinkungsort bei einer Ortsbesiehtigung genau bezeiehnet, so dag es 
nut  gMt, festzustellen, ob sieh diese Angaben aueh dureh die Lungen- 
koehprobe best~ttigten. 

Zu den F~llen 2 und 3 muB ~usdriieklieh betont werden, dag w~hrend 
der Untersuehung keine n~heren AnhMtspunkte fiber den vermut- 
lichen Ertrinkungsort  bestanden; denn die KriminMpolizei besehrgnkte 
sieh auf die Angabe, dM] der Junge F. tI.  (Fall 2) beim Spielen in der 
SaMe ertrunken sei, und dab Hut  und Stock des Kanfmanns J . K .  
(Fall 3) am Ufer der SaMe gefunden worden seien. Bei solehen unge- 
nauen Angaben war es vollkommen unm6glieh, auf den Ertrinkuns- 
ort zu schlieBen. 

Ersf naeh Abschlul~ der vorstehenden Ergebnisse warden n/~here 
Erkundigungen bei der KriminMpolizei zu Jena eingezogen. Sie 
lauteten: 

Der Junge F . H .  (Fall 2) sei gegentiber den Tennisplgtzen zu Jena 
beim Spielen mit mehreren anderen Kindern in die SaMe gefallen und 
ertrunken. Der Oft lag kurz unterhMb des Rasenmtihlenwehrs. Diese 
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Angaben stimmen mit der bereits erwi~hnten Annahme iiberein, dab 
der Junge in dem vom Paradieswehr gestauten Wasser ertrunken sein 
miisse. Staat doch das Paradieswehr seine Wassarmassen bis ans 
Rasenmfihlenwehr. 

Bei dem Kaufmann J. K. (Fall 3) lautetan die Angaben der Polizei un- 
gefghr folgendermMten: 

Gegeniiber dem Eingange zum Stadion in Jena wurden Hut, Stock 
and GeldbSrse am Flufiufer gefunden. Die Kriminalpolizei stellte lest, 
dab es sich um die Sachen des J.K. handelte. Diese Angabcn best~tigten 
die Riehtigkeit der mit der Lungenkochprobe gefundenen Werte, yon 
denen aus auf den Ertrinkungsort geschlossen wurde. 

Zusammen]assung. 

Anlal~ zu dieser Arbeit war die Tatsache, dal~ Leichen, die schon 
lange in] Wasser gelegen batten, rasch wesent]iche Identifizierungs- 
merkmMe verlieren, wenn sie ans Land gebracht werden; denn allzu 
schnell bildcn sich dann im KSrper F/~ulnisgase, die den K5rper un- 
f6rmig auftreiben. Wenn der Gerichtsarzt zur Sektion gerufen wird, 
sind diese wichtigen Wiedererkennungsmerkmale verloren gegangen. 

Zu dieser Arbeit gab ferner der Umstand Anlal3, dal~ 5fret vSllig 
unbekannte Leichen angetrieben werden. Kriminalistisch ist deshalb 
die Feststellung des ErtrinIcung8ortes yon grol3er Bedeutung. Zu diescm 
Zwecke erscheint es aussichtslos, hinsichtlich der Flui~wasser- und 
Planktonuntersuchung yon den iiblichen Untersuchungsverfahren, ins- 
besondere der Hygiene und der Biologic ~uszugehen. 

Urn genaue Werte and damit eine n~hezu positive Wiedergabe des 
mit dem Saaleu,a~ser entnommenen Planktons zu erzielen, mul3te der 
Gehalt an den verschiedenen Kieselalgen festgestellt werden. 

Die dem Lungenrfickstand entnommenen Proben warden ebenfalls 
10rozentual ausgewertet. 

Hierbei ergaben sich aus dem Lungenrtickstand Werte, die denen aus 
dan Wasserproben aul~erordentlich nahe kamen. Zwar stimmen sie 
in den beurteilten F/~llen nicht absolut iiberein; die ganz geringffigige 
Differenz erkl/~rt sich offenbar daraus, dM3 die Entnahme~stelle des zum 
Vergleich dienenden Saalewassers mit dem 0rt, an dam der Ertrunkene 
ins Wasser gegangen ist, nicht volll~ommen iibereinstimmt. I)ennoch 
gibt die Vergleichung beider Werta einen beachtlichen Anhalt, um 
auf den Ertrinkungsort schliel3en zu kSnnen. Dieser AnhMt ist um so 
genauer, je mehr die Entnahmestelle der Wasserprobe mit dem E~trin- 
lcungsort i~bereinstimmt, und ~uch, je ngher der Ertrinlcungstay mit dem 
Wa~serentnahmetag fibereinkommt. 

Hat auf Grund dieser Methode der Gerichtsarzt den mit gro~er 
W~hrscheinlichkeit fcststehenden Ertrinkungsort bestimmt, so kann 
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er der Polizel damit wichtige Hinweise geben. Insbesondere  k a n n  er 

die Polizei darauf  hinweisen, dal] in  ihrem Bezirk offenbar ein Ver- 
brechen oder ein Selbstmord begangen worden  ist, u n d  sie somit  z~ 
~ c h f o r s c h u n g e n  ~nregen. U m  mi~ dieser Methode g~nz ~llgemein den  
Er t r inkungsor~ fes~s~ellen zu khnnen ,  muB gefordert werden. 

1. Du6 diese Methode noch welter ausgeb~ut  wird, n ich t  ~]lein in  
bezug auf die Lungenkochprobe,  sondern ~uch uuf die Wusserunter-  

suchungen.  
2. Dai~ hygienische Ins t i tu te ,  die t?l~nk~onun~ersuchungen vor- 

nehmen,  sie auch nuch den  Forde rungen  des Gerichts~rztes auswer ten  

und  ibm mitte~len. 

3. Daft die Wasserun~ersuchungen ~uf ein ganzes L~nd, hier Thfi- 

r ingen,  oder noch besser ~uf ein g~nzes Stromgebiet ,  bier d~s der Elbe, 

ausgedehnt  werden.  
4. Daft die Ans t~ l ten  fiir gerichtliche Medizin sich gegenseitig 

fiber dieser F ragen  un te r r i ch ten  u n d  unterstf i tzen.  
Sind im L~ufe der Jahre  diese Forde rungen  erffillt, so wird es m6g- 

lich sein, bei der Aufkl/~rung eines Verbreehens,  eines Selbstmordes 

oder Unglficksf~lles dureh E r t r i n k e n  wertvollste  Dienste zu leisten. 
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