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Die folgenden Ausffihrungen besch~ftigen sich mit der Frage des 
Aussehens und der Veri~nderungen yon B]utspuren im Schnee auf 
Grund systematischer Beobachtungen und Versuche. Diese Unter- 
suehungen entbehren wegen ihrer kriminalistischen Bedeutung nicht 
eines gewissen Wertes zumal - -  soweit mir bekannt ist - -  die Li teratur  
keine ausffihrlichen Beitr~ge zu diesem Thema enth~lt und sich, wie 
zu zeigen sein wird, mehrfache neue und zum Teil auch unerwartete 
Ergebnisse gewinnen liM3en. Die Ver~nderungen, die das Blur und 
der Blutfarbstoff bei niederen Temperaturen erieiden, sind seit ]angem 
bekannt;  es sei nur auf die ~lteren Arbeiten yon Falk und auf die aus 
neuerer Zeit stammenden Beobachtungen yon Holzer verwiesen. Dal~ 
Blur und Blutfarbstoff in der K~lte eine ganz auffallend he]lrote 
F~rbung annehmen, erkl~rt man sieh durch die verzSgerte Sauerstoff- 
abgabe; diese gut bekannte Erscheinung soll uns nicht weiter besch~fti- 
gen; es sei nur erw~hnt, dab bei der Anlegung der Blutspuren im Schnee 
jedesmM eine in etwa l0 Sekunden erfolgende I-Iellrotf~rbung des ver- 
gossenen Blutes zu beobachten war, die dann bestehen blieb. :Bevor 
nun fiber die eigentlichen Versuche beriehtet wird, seien einige nicht 
unwesentliche Bemerkungen fiber das Substrat der Blutspuren, fiber 
den Sehnee selbst angeffihrt. Es ist eigentlich sehr fiberrasehend, 
dab das Schrift tum fiber den Schnee und seine mannigfaehen Ersehei- 
nungsformen recht sparlieh ist; fiber diese l~aturerseheinung ist einiges 
in den Ver6ffentlichungen der Polarforscher, Alpinisten und Meteoro- 
logen zu erfahren. Eine zusammenfassende Darstellung und neue 
Erkenntnisse verdanken wir vor Mlem W. Paulc/se, auf die sieh vor- 
zugsweise die folgenden Ausfiihrungen stfitzen. Der Sehnee fgllt in 
unseren Gegenden vorwiegend in Gestalt yon Schneeflocken, die aus 
miteinander verhaekten und verklebten, sechsstrahligen, vielfach ver- 
zweigten SehneekrystMlen gebildet sind und in der freien Atmosphere 
~us kondensiertem Wasserdampf entstehen. Schmelzung und Ver- 
dunstung, sowie Krystallisation (Sublimation) sind die Elemente, die 
die Umw&ndlung und Umformung (naeh Pauls~e Diagenese) des 
gefMlenen Sehnees bedingen. Die Schmelzwasserdiagenese ffihrt zur 
Umwandlung des gefMlenen Schnees in den kSrnigen Bodensehnee, 
den Firn und verursacht durch Wiedergefrieren die Bildu~g des sog. 
Sehmelzharsehes. Verdunstung und nachfolgende Sublimation be- 
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dingen die sog. Reifdiagenese, d .h .  die Bildung yon rosettenartigen, 
blgttehenf6rmigen Krystallen an der Sehneeoberflgehe, yon sog. Ober- 
flgehenreif und bei sehr niederen Temperaturen aueh in der Tiefe der 
Sehneelagen die Entstehung von sog. FlieB- oder Sehwimmsehnee. 
Die Einwirkung des Windes (Winddiagenese) Ifihrt zu weiteren viel- 
fgltigen Umsehiehtungen und Umwandlungen des Sehnees in Form 
yon Verfestigungen, Krustenbildung und t{'fffelungen. Aus diesen 
wenigen I-Iinweisen geht zur Geniige hervor, daG aueh im Mittelgebirge 
und in der Ebene die Sehneedeeke oft ein ganz kompliziert gebautes 
Gebilde darstellt, weleher Umstand ffir die Gestalt und das weitere 
Sehieksal einer auf den Sehnee gebraehten Blutbefleekung yon aus- 
sehlaggebender Bedeutung sein wird. Besonders sei darauf verwiesen, 
dab ein dureh eine Sehneedeeke gelegtes Profil fast immer eine deutliehe 
Ausbildung von Sehiehten und tIorizonten erkennen lgl3t. So kann 
z. B. ganz ~hnlieh wie ein Grundwasserspiegel im Erdboden, innerhalb 
der Sehneedeeke eine Sehmelzwasser ffihrende Firn- oder tIarseh- 
sehieht ausgebreitet sein. Zu wiederholten Zeiten gefallener Sehnee 
und dazwisehen liegende Einwirkungen yon Sonnenbestrahlung und 
Naehtk~lte k6nnen zu vielfaeh gesehiehteten, im Gefiige und aueh 
sonst stark untersehieclliehen Sehneelagen ffihren; es weehseln also 
aueh yon Niveau zu Niveau die dadureh bedingten physikalisehen 
Faktoren wie Temperatur,  fliissige oder feste Phase, Porenweite des 
Gefiiges, KorngrSBe usw., eine letzte ausgezeiehnete Niveauflgehe ist 
selbstverst~ndlieh die Grenzflgehe zwisehen Sehnee und gewaehsenen 
Boden. 

Die Versuehe selbst wurden nun mit den einfaehsten 3/iitteln in 
folgender Weise angestellt. Als Versuehsort - -  Paulc~e nennt  ihn 
treffend das Naturlaboratorium - -  veurde ein welliges, leieht geneigtes 
Gel~nde, eine Wiesenfl~ehe in der n~ehsten Umgebung eines VorMpen- 
sees in 510 m MeereshShe gew~hlt. I)er Platz ist im Nordwesten dutch 
eine Baumgruppe und ein benaehbartes tIaus etwas gesehfitzt, naeh 
den fibrigen ttimmelsriehtungen aber ziemlieh frei gelegen. Das Blur 
wurde dureh Venenpunktion gewonnen und unmittelbar in weehseln- 
den !V[engen yon 2--10 eem, teils spritzerartig fiber die Sehneedeeke 
verteilt, teils zusammenh~ngend mehr fl~ehenhaft ausgegossen. Die 
dabei entstehenden Formen der erzeugten Blutspuren entspreehen 
durehaus den bekannten einsehl/~gigen Erfahrungen, bemerkenswert 
w/~re nut, dag die Form der Fleeken niemals ganz seharf begrenzt war, 
sondern gleieh im ersten Augenbliek rein und unregelmi~gig gezaekt 
und etwas verlaufend aussah. Diese Besehaffenheit der Oberf~ehen- 
begrenzung erkl~rt sieh ungezwungen daraus, dab die oberste Sehnee- 
sehieht gewissermaBen eine por6se Unterlage, grundsiitzlieh ghnlieh wie 
ein ungeleimtes Papier oder eine unglasierte Tonplatte darstellt. Je- 
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wefts war auch zu beobachten, dab beim Aufbringen des noch kSrper- 
warmen Blutes die auf diese Art  und 6rtlich begrenzt zugefiihrte 
W/~rmemenge imstande war, eine mehr oder weniger grol~e Anzahl 
yon Schneekrystallen wegzuschmelzen, so da$ wenige Sekunden nach 
der Befleckung des Sehnees mit Blut eine ganz geringe Menge yon 
Sehmelzflfissigkeit entstand und ein leichtes Einsinken der Blutspur 
selbst stattfand. Eine fiberschl/~gige Rechnung ergibt, dal3 1 ccm 
kSrperwarmen Blutes imstande ist, etwa 0,4 g Sehneekrystalle yon 0 ~ 
in Wasser zu verwandeln ; wenn die oberste Sehneelage bei sehr niedriger 
Au[~entemperatur stark abgekiihlt ist, so verringert sich die Menge 
des gebildeten Schmelzwassers. Die weitere Versuchsffihrung im Natur- 
laboratorium blieb darauf besehr/inkt, das Aussehen der ]31utspuren 
an der Sehneeoberfl/~che fortlaufend zu beobaehten und zu passend ge- 
w~hlten Zeiten, senkrecht gestellte Sehnitte (Profile) durch die spuren- 
tragende Sehneedecke anzulegen, um die Vorg/s unter der Ober- 
fl/iehe wenigstens in einzelnen Phasen zu studieren. Gleichzeitig wurden 
fiir die ganze Dauer der Versuehe die wichtigsten meteorologisehen 
Elemente aufgezeichnet. Bei diesen zeitlieh ausgedehnten Beobaeh- 
tungen hat  reich mein Sohn Walther wirksam unterstiitzt. Gleichzeitig 
wurden noeh mit Farbl6sungen, die auf die Sehneedecke ausgegossen 
wurden, Modellversuehe zur Erg/~nzung angestellt. Ffir manche Fragen 
erwiesen sieh diese Nebenversuehe reeht brauehbar, zumal der Vorteil 
damit verbunden war, das unter den gegebenen Verh/~ltnissen nicht 
unbegrenzt zur Verffigung ste]/ende mensehliche Venenblut ffir die 
Hauptversuche aufzusparen. 

Zuerst mSgen die Ver~inderungen einer ]~lutslour im Schnee be- 
schrieben werden, soweit diese bei der ]3etrachtung der Schneeober- 
fl~Lehe unmittelbar zu beobachten sind. Sehr bald ergab sich, dal~ mit 
zwei ganz scharf auseinanderzuhaltenden Erscheinungsformen zu rech- 
nen ist, je naehdem ob die Lufttemloeratur (t) fiber der Sehneefl~che 
und die Temperatur  der oberen Schneeschichte selbst beim Gefrier- 
punkt  des Wassers (0 ~ und dariiber (t > 0 ~ oder unterhalb (t < 0 ~ 
gelegen sind. Im ersten Falle bleibt das aufgetropfte Blur flfissig und 
wird durch das in den Poren zwischen den SchneekSrnern sitzende 
Schmelzwasser noch verdfinnt und ge]Sst und es t r i t t  in kfirzester Zeit 
eine mehr oder weniger ausgedehnte Durchtri~nkung der obersten 
Schneelagen mit gel5sten Blutfarbstoff ein. Man sieht daher z. ]3. wie 
ein ursprfinglich mfinzengrol]er, zuerst dunkel und dann sogleich 
hellrot gef~rbter Blutfleck im Verlaufe yon etwa einer Stunde fiber 
handtellergroI~ geworden ist und dabei eine mehr hellgelbrote F~Lrbung 
angenommen hat, die im Zentrum etwas kr~ftiger getSnt und in der 
Peripherie blal~ und verwaschen erseheint. Im zweiten Falle, bei 
einer Temperatur unter 0 ~ kommt es zwar, wie oben erw~hnt, anf~ng- 
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lieh aueh zu einer geringen Sehmelzwasserbildung und dadureh be- 
dingten Verdfinnung der aufgebraehten Blutspur, die aber sehr bald 
dutch ein Gefrieren beendigt wird. Es stellt sich - -  wenigstens in 
den oberflgehliehsten Sehiehten - -  sehr bald ein Zustand her, der da- 
dutch ausgezeiehnet ist, dab zwisehen den teilweise mit Blutfarbstoff 
angefgrbten SehneekSrnern klumpige Teilehen geforenen Blutes ein- 
gelagert sind. Wenn die tiefe Temperatur  andauert,  so erhglt sieh die 
gefrorene Blutspur beim Mangel einer anderweitigen St6rung praktisch 
unvergndert. Aueh bei den Modellversuehen mit wisserigen Farbstoff- 
16sungen waren diese zwei besehriebenen Typen des Verhaltens fest- 
zustellen, einerseits bei Temperaturen um oder fiber 0 ~ die Diffusion 
in den Wasser fiihrenden feinen Poren der Sehneeoberfli~che, anderer- 
seits das Wie tergefrieren des urspriingliehen aus sehmelzenden Sehnee 
und Farbstoffl6sung bestehenden Gemisehes. Im weiteren zeitliehen Ver- 
lauf k6nnen diese 2 Typen des Verhaltens mehrmals und immer abweeh- 
selnd auftreten, wenn etwa perioclische Temperaturschwankungen um 
den Nullpunkt naeh oben und unten bestehen, wie sie hgufig dutch 
den Weehsel yon Tag und Naeht oder den Weehsel yon Bestrahlung 
und Besehattung be;lingt sind. Nan sieht dann in einem solehen Falle 
wie immer wie~ler ein Gefrieren und ein Auftauen der oberflgehliehen 
Sehiehten einer Blutspur st~ttfindet und damit eine absatzweise, dutch 
Stillst~nde unterbroehene Ausbreitung der urspriingliehen Befleekung 
einhergeht ; da aber nun bei einem solehen Vorgange die Konzentrat ion 
des den Sehnee imbibierenden Blutfarbstoffes in der Peripherie des 
Fleekes immer geringer wird, geht die weitere Ausbreitung immer lang- 
samer und weniger ausgreifend vor sieh, so dag es beinahe den Einclruek 
erweekt, als ob die Ausdehnung des Blutfleekes station/~r bliebe. Bei 
der Einwirkung yon Lieht- und W~rmestrahlen t r i t t  noeh in Ersehei- 
hung, dag im Bereiehe der rot bis gelb gef~rbten Spuren die auffallenden 
Strahlen weniger vollstgndig reflektiert und mehr absorbiert werden 
als yon der angrenzenden weiBen Sehneedeeke, so dag Verdunstung 
und Sehmelzvorginge innerhalb der Blutbesehmutzung besehleunigter 
verlaufen und dadureh ein leiehtes Einsinken gerade dieser Stellen 
bewirkt wird. Es be;larf wohl keiner weiteren Begrfindung, dab bei 
lockerem und pulverigem Sohnee sehon geringe Windst i rken genfigen, 
um eine Spur in kfirzester Zeit zuzuwehen. Abet aueh bei Windstille, 
und zwar bei gleiehzeitig bestehender erh6hter Luftfeuehtigkeit und 
tiefer Temperatur  vermag - -  z. B. fiber Naeht - -  eine starke Ober- 
fl~ehenreifbilclung eine Spur so zu becleeken, dab sie unsiehtbar wird; 
neugefallener Sehnee 16seht die Blutspur aus, und zwar naeh den ge- 
maehten Beobaehtungen sozusagen endgfiltig, denn niemals gesehah 
es, dab ein Blutfleck dutch eine neugefallene Sehneesehiehte ,,durch- 
geschlagen" hgtte. Wie Messungen an improvisierten Pegeln zeigten, 
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Abb. 1. Blutspur im Schnee a) unmittelbar nach der Entstehung; 
b) nach 15 Stunden; c) naeh 24 Stunden. 

fand eine etwa von unten nach oben gehende Imbibition des neugefal- 
lenen Sehnees mit dem Blutfarbstoff einer bereits vorhandenen Spur 
im naehweisbaren Ausmage nicht statt. Erst  naeh dem Verdunsten 
und Abschmelzen der obersten Sehneelage kam es ganz selten vor, dag 
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eine tiefer liegende mit Blutfarbstoff durchtri~nkte Sehicht wieder ans 
Tageslieht kam. 

W~hrend die Vergnderungen an der Sehneeoberfl~che fortlaufend 
zu beobachten waren, konnten die Vorg~nge in der Tiefe jeweils nur 
absehnittsweise dutch immer neu angelegte Sehnitte (Profile) siehtbar 
gemaeht werden. Es steht abet niehts im Wege, die so gewonnenen 
Einblieke in einzelne Phasen mit einer in diesem Falle wohl erlaubten 
Interpolation zur Deutung eines kontinuierlieh verlaufenden Gesehehens 
heranzuziehen. Die jeweils vorliegende Besehaffenheit der Sehnee- 
deeke ist yon allergr6Btem EinfluB auf die Ausbreitung einer Blur- 
spur der Tiefe naeh. Dabei ist zu beriieksiehtigen, dab die Besehaffen- 
heit der Sehneecleeke sehiehtenweise weehselnd sein kann. Im wesent- 
lichen handelt  es sieh aueh bier datum, ob troekene, pulverige und unter- 
kiihlte Sehneelagen ocler mehr kSrnig-firnige, Sehmelzwasser f/ihrende 
Sehiehten vorliegen. Bei tiefen Temperaturen (unter 0 o) ist das Aus- 
mal~ des Einsiekerns einer aufgebraehten Blutbefleekung zungehst 
yon der Menge des Blutes abhgngig. Als ungefghrer Anhalt m6ge 
dienen, daG die Tiefe des primgren Eindringens h6ehstens hMb so groB 
ist als der gr6Bte Durehmesser der Blutspur an der Oberflgehe. Bei 
tieferen Temperaturen gefrieren das aufgebraehte, k6rperwarme Blur 
und das entstandene Sehmelzwasser sehr bald und aus Bluttropfen 
entstehen kleine, stumlofkegelige bis halbkugelige, an der Oberflgehe 
oft etwas sehiisselfSrmig eingebuehtete Kliimpehen, die im wesentliehen 
aus kSrnigen Eiskrystallen und einer sehollig gdrorenen BlutlSsung 
bestehen. Aueh im Mikroskop waren keine wohlausgebildeten I-I~mo- 
globinkrystalle zu entdeeken. Nebenbei sei erw~hnt, daG dureh das 
Gefrieren die roten Blutk6rperehen raseh zerstSrt wurden. Wenn die 
meteorologisehen Verhgltnisse den ~'ortbestand nieclerer Temperaturen 
gewiihrleisten, so t r i t t  an einer primgr gefrorenen Blutspur aueh in der 
Tiefe keine wesentliche Ver~nderung ein. Ganz anders ist abet das 
VerhMten, wenn Sehmelzwasser gebildet wird (feuehter oder wgsserig- 
firniger Sehnee) oder die einsiekernde Blutspur auf eine Sehmelzwasser 
fiihrende Sehieht trifft. Es ist ganz unm6glieh, die Vielheit der auf- 
tretenden Erseheinungen im einzelnen zu besehreiben; im allgemeinen 
erfolgt eine L6sung und Vermisehung des Blutfarbstoffes mit dem 
etwa neu entstandenen ocler in der Tiefe angetroffenen Sehmelzwasser. 
Naeh den Diffusionsgesetzen verbreitet sieh diese Blutfarbstoffl6sung 
verh~ltnism~13ig langsam in den feinen wasserfiihrenden Spalten zwi- 
sehen den Sehneek6rnern und folgt der ieweils bestehenden Str6mung 
des Sehmelzwassers, die hauptsgehlieh der Sehwere folgend yon oben 
naeh unten geriehtet ist. Gelegentlieh sind irmerhalb der Sehnee- 
deeke ein ocler sogar mehrere ,,Sehmelzwasserhorizonte" ausgebilde~; 
in einem solehen Falle kann man auf angelegten Profilen sehen, wie 
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eine oder mehrere, am Sehnitte streifenf6rmig erseheinende Ausbrei- 
tungen des Blutlarbstoffes vorliegen. Eine solehe flgehenf6rmige Aus- 
breitung in einer tieferen Sehieht erstreekt sieh gew6hnlieh viel weiter, 
als die an der Sehneeoberfl~ehe siehtbare Blutbefleekung vermnten 
lieBe. An der Grenzfl~ehe zwischen Sehneedeeke und gewaehsenem 
Boclen findet sieh nieht selten eine ganz diinne abet ausgebreitete 
Sehmelzwassersehieht; wenn der einsiekernde Blutfarbstoff his zum 
Grunde vordringt, so kann er yon einer bodennahen Wassersehieht 
aufgenommen nnd so verdiinnt werden, dab er sieh einem Naehweis 
entzieht. Bei einsetzendem starken Frost kann das blutf~trbige Sehmelz- 
wasser aueh in der Tiefe der Sehneelage wiecler gefrieren nnd fiir die 

Abb. 2. Profil  durch die Blutspuren der Abb. 1 nach 16 Tagen. 
Beachte die Schichtungl (Ira Vordergrund dtirre Nste.) 

Dauer einer solehen k~lteren Periode gewissermagen fixiert warden. 
Das endg/iltige Sehwinden der Sehneedeeke am Ausgange des Winters 
erfolgt teils dureh Verdunsten, tails dutch Sehmelzung des meist ver- 
firnten Sehnees. Je r~aehdem weleher Vorgang iiberwiegt, erh/tlt sieh 
eine Blutspur l~nger oder kiirzer. Im Falle einer starken Verdunstung 
d. i. bei der unmittelbaren Umwandlung der festen Phase in die dampf- 
f6rmige bleibt die Blutbefleekung bis auf das letzte Sehneerestchen 
erhalten; beim Einsetzen st~rkerer Sehmelzvorg/~nge wird der Blutfarb- 
stoff hoehgradig verdiinnt und weggewasehen. Wirft  man nun die Frage 
auf, welehe Umwandlung das auf den Sehnee aufgebraehte Blur er- 
f~thrt, so ist an die Spitze der Antwort zu stellen, dab die Formelemente 
des Blutes in kiirzester Zeit dureh I-Igmolyse zugrunde gehen, dab sieh 
aber der native Bluffarbstoff in der Gestalt des Oxyhgmoglobins, ab- 
gesehen yon einer oft welt gehenden Verdiinnung; unvergndert  erh~lt. 
:Die Erklgrung ist wohl darin gelegen, dab bei den niedrigen Temloe- 
raturen ehemisehe t~eaktionen /iberhaupt langsamer verlaufen und 
mit dem Fehlen jecler bakteriellen, irgendwie im Sinne einer Zersetzung 
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wirkenden Verunreinigung zu reehnen ist. Es scheint auch, dab die in 
den Wintermonaten nut  zeitweilig und weniger intensive Sonnen- 
bestrahlung nicht ausreiehend ist, etwa eine Umwandlung des Oxy- 
hgmoglobins herbeizufiihren. Man kann also mit anderen Worten zum 
Ausdruek bringen, dal3 der Sehnee den Blutfarbstoff einer aufgebraeh- 
ten Blutbefleckung qualitativ und unter giinstigen Umstgnden aueh 
quanti tat iv konserviert. Der zweite, wiehtige Tell dieser Aussage 
gilt immer dann, wenn bei einer geniigend mgchtigen Sehneedeeke 
Verluste dutch abrinnendes oder in den Boden versiekerndes Sehmelz- 
wasser ausgeschlossen werden k6nnen. Xhnliehe Uberlegungen gelten 
aueh hinsiehtlieh der Frage, wie lange sich eine Blutspur im Sehnee 
zu erhalten vermag; wenn eine starkere Sehmelzwasserbildnng aus- 
bleibt, die zu einer allzu starken Verdiinnung und Auswasehung des 
Blutfarbstoffes fiihren k6nnte, bleiben l~este einer ]31utbefleekung 
fast ebenso lange bestehen wie die Sehneedeeke selbst. Es h/~ngt nahe- 
zu aussehlieBlieh yon den 5rtlieh bedingten meteorologischen Yer- 
h~ltnissen ab, wie lange eine fiir eine solehe Konservierung giinstige 
Lage andauert.  Diese Zeitspanne kann natiirlieh sehr versehieden lang 
ausgedehnt sein. In den angestellten Versuehen ergab sieh als 1/ingste 
Zeit, innerhalb weleher sieh nnter den gegebenen Bedingungen eine 
Blutspur erhielt, eine Dauer yon 39 Tagen. 

Unter Beriieksichtigung der gemaehten Ausfiihrungen ist der Weg 
klar vorgezeiehnet, wie am zweckmagigsten bei der Untersuehung 
einer Blutspur im Sehnee vorzugehen sein wird. Liegen solehe Spuren 
frei zutage, So wird man ihre Form und Ausdehnung und die Anordnung 
der einzelnen Teile in Beziehung zu passend gewghlten Fixpflnkten be- 
sehreibend und im Bride festlegen. Wenn die Spur unter einer Neu- 
sehneedeeke ocler unter einem dieken Oberflgehenreif verborgen ist, 
so wird man gezwungen sein, im Bereiehe der vermutliehen Stelle z. 13. 
in Verfolgung der vielleieht noeh erkennbaren l~este einer F/~hrte 
systematisch Grabungen anzustellen. Dabei wird man zweekm/~Big 
so verfahren, dal~ man nieht etwa versueht, die Sehneelagen sehiehten- 
weise abzutragen, sondern vielmehr damit  beginnt, mehrfaeh sieh 
kreuzende Profile zu ziehen. Erst  wenn es auf diese Art  gelingt, t~este 
einer Blutspur zu entdeeken, k6nnte zum Zweeke der Erforsohung 
der Horizontalausdehnung gegebenenfalls ein schiehtweises Abtragen 
des Sehnees in Frage kommen. Immer  mu8 man sieh vor Augen hal- 
ten, dab eine in dem Schnee eingelagerte Blutspur ein riiumliches Ge- 
bilde darstellt, dessert Dimensionen und relative Lage zur Sehnee- 
decke ohne Anlegung yon Vertikalsehnitten nieht zu erfassen sind. Der- 
artige Profile sind auch deshalb yon besonderer Wiehtigkeit, weft an 
ihnen die Sehiehtung und Besehaffenheit der einzelnen Schneelagen 
abgelesen werden kann. Naeh dieser Vorarbeit wird das Material fiir 
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eine nachfolgende Laboratoriumsuntersuchung gesammelt. Falls man 
Wert auf eine Feststellung der Gesamtmenge des vergossenen Blutes 
legt, wird man je nach der Ausdehnung entweder den gesamten rStlich 
oder gelblich gef/~rbten Schnee und noch die angrenzenden Partien 
oder einen zahlenm/~$ig festgelegten Anteil davon in reinen G1/~sern 
sammeln. Nach dem Schmelzen und einem MlenfMls nStigen Kl/~ren 
erh/~lt man eine mehr oder weniger verdfinnte BlutlSsung; die spektrale 
Untersuchung in dicker Schieht ist die Methode der Wahl fiir den 
quMitativen Nachweis des Blutfarbstoffes. Eine spektrMphotometrische 
oder colorimetrische Untersuchung gestattet den Grad der Verdfinnung 
zu bestimmen und daraus die Quantit/~t des ergossenen Blutes zu be- 
rechnen. Es bereitet keine grol3en Schwierigkeiten an den aus dem 
Schnee gewonnenen, gut konservierten Blutl~sungen die Reaktionen 
zur Priifung der Artspezifit/~t anzustellen; wahrscheinlich wird es in 
vielen F/~llen mSglieh sein bei Anwesenheit yon menschlichem Blur die 
GruppenzugehSrigkeit zu erkennen. Leider konnten bei den eigenen 
Versuchen aus /~ul~eren Umst~nden diese erg~nzenden Untersuchungen 
nicht durchgefiihrt werden. 

Zum Sehlhsse seien noeh einige kriminMistische ~berlegungen an- 
geffihrt. Die Form, die Ausdehnung und die Anordnung der Blut- 
spuren werden sehon h/~ufig wertvolle AnhMtspunkte erbringen ; dariiber 
hinaus kann es bei Blutspuren im Schnee unter Umst~nden aueh noeh 
mSglich sein, einiges darfiber zu erfahren, w a n n  diese Spuren entstanden 
sein kSnnten. Der Schliissel zur LSsung dieser Aufgabe der Zeitbestim- 
mung bildet ein korrespondierender Vergleich der BeschMfenheit und 
Schichtung der Schneedecke, die sog. Sehneediagenese, die ihrerseits 
ein Spiegel der vorausgegangenen meteorologischen Verh/~ltnisse ist, 
mit der Lagerung und Beschaffenheit der gefundenen Blutspur; ein 
ganz einfaches Beispiel soll den Weg weisen, der einzusehlagen ist. 
Wenn etwa nach einem starken SchneefM1 Tauwetter und nachher 
Frost eingetreten ist, ist mit der Ausbildung einer Harschdecke zu 
rechnen; es sei angenommen, da$ ein weiterer SehneefMl diesen Harsch 
bedeckt h/~tte. In einem Schneeprofil wird sieh dig Periode des Tau- 
wetters und des naehfolgenden Frostes als deutliches Band einer mehr 
glasigen und bl/~ulich-wei$ gef~rbten Sehicht zu erkennen geben. 
Finden sich z .B.  nun unterhMb dieses ausgezeichneten Horizonts die 
1%es~e einer Blutspur, so folgt zwingend, dM3 die Blutbefleckung sp~te- 
stens v o r  dem letzten ~euschneefall entstanden sein mug. Dutch 
noch eingehendere Vergleichung der Witterungsverh/~ltnisse mit der 
Besehaffenheit der Sehneedecke und den Einzelheiten der am Profil 
studierten Blu~spur kSnnte es in einem anderen FMle m~glich sein, die 
zeitlichen Grenzen fiir die Entstehung einer Blutbefleckung noch enger 
zu stecken. In den gegebenen Ausfiihrungen wurde der Versueh ge- 
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machO, die Probleme aufzudecken, die in einer scheinbar so banalen 
Erscheinung, wie bei einer Blutspur im Schnee, verborgen liegen. 
Trotz aller M~ngel, die diesen einfachen Untersuchunge~ anhaften, 
bringen sie neue Einblicke und sollen eine Anregung ffir weitere Beob- 
achtungen bieten. 

Literaturverzeichnis. 
Paulke, W., Z. Gletscherkde 1928; 1933; 1934 - -  Der ]3ergsteiger 1928 - -  Z. 

Dtsch. u. Osterr. A. V. 65 (1934). 


