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A]s der  eine yon  den  Verfassern  in dem yon  W.  GI]~sE gele i te ten  
Pathologisehen I n s t i t u t  der  St/~dtisehen K r a n k e n a n s t a l t e n  in Bremen  
t/~tig war  (B. MV~LL~) ,  wurden  in den  Sommern  1947 a n d  1948 die  
Lungen  der  anfa l lenden  Wasser le ichen  grunds/ i tz l ich nach  dem yon  
KASPAREK und  yon  B ~ T Z  a n d  BURK~AnDT ausgea rbe i t e t en  Auf-  
sch lugverfahren ,  das  e twas  modi f iz ie r t  worden  war,  au f  D ia tomeen  
un te r such t .  Soweit  einsehl/igiges Mate r i a l  v o r h a n d e n  war,  wurden  
diese Un te r suchungen  ab Dezember  1948 aueh in He ide lbe rg  fortgese%zt. 
Die Un te r suchungen  ba t t en ,  soweit  es sich i i be rhaup t  u m  E r t r u n k e n e  
hande l te ,  in der  k n a p p e n  Mehrzahl  ein pos i t ives  g e s u l t a t .  ~ b e r  Einzel-  
he i ten  wird  sp/ i ter  an  andere r  Stel le  zu ber ich ten  sein. Bei  dieser  
Gelegenhei t  wurde  aueh das  Blur  des l inken Herzens  nach  dem gleichen 
Verfahren  mi tun te r sueh t .  ] )as  R e s u l t a t  war  s te t s  nega t iv  bis au f  2 F/il le,  
die hier  n~her  beschr ieben  werden  mSgen:  

1. Ein junger Mann hatte mit Gleichaltrigen in einer Lehmkuhle eines Dorfes 
in der N/~he yon Bremen Wasserball gespielt. Beim Umherschwimmen war das 
Wasser aufgewiihlt und triibe geworden. Beim eifrigen Spiel, das sich 1/~ngere 
Ze/t hingezogen hatte, erlitt der Schwimmer einen ,,Badetod". Er sank pl6tzlieh 
ohne/iuBeren AnlaB unter. An tier Oberflaehe der Knhle zeigten sich keine Luft- 
blasen. Er kam nicht mehr zum Vorsehein. Als er schlieBlieh herausgehoR 
worden war, wurden intensive Wiederbelebungsversuche vorgenommen. Die 
Leiehen6ffnung ergab keine Anhaltspunkte fOx einen plStzliehen Tod aus natiir- 
lieher Ursache. Ertrinkungslungen hatten sieh trotz der Wiederbelebungsversuehe 
nicht ausgebildet (A. Se~m~z). Wohl aber fanden sieh im AufsehluBverfahren 
in den Alveolen auBerordentlieh reiehliche Tonbestandteile, die naeh ihrer mor- 
phologischen Struktar dem Ton der Lehmkuhle zum mindesten nich~ wider- 
sprachen. Es muBte also angenommen werden, dab tier Verstorbene, tier offenbar 
infolge des anstrengenden Spieles im Wasser einen Kreislaufkollaps erlitten 
hatte, nach seinem Untersinken zum mlndesten terminale Atemziige ausgefiihrt 
hatte. Zur ~berrasehung des Untersuehers fanden sieh aber aueh im Blur des 
linken Herzens soviel fremdartige Bestandtefle, die morphologiseh den fremden 
Bestandteilen in den Lungen entsprachen, dab sie unm6glich auf zuf~llige Ver- 
unreiniglangen znrtickgefShrt werden konnten. 
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2. Eine Geisteskranke aus der Psychiatrischen K|inik in Heidelberg, die 
schon vorher Selbstmordabsiehten ge~uBert hatte, hatte sich beimlieh aus der 
Klinik entfernt. Sic wurde einige Z~it sp~ter einige :Kilometer unterhalb im 
Neckar als Leiehe an Land gezogen, und .zwar unterh~lb eines Wehres. Die 
Verstorbene wies eine grSl3ere Anzahl yon Verletzungen mit a~tsgedehnten Btut- 
unterlaufungen auf. Naeh den ganzen Umg~nden war dnzunehmen, dab diese 
Verletzungen beim Passieren des Wehres zustande gekommen waren. Die Ver- 
storbene war offenbar nicht schne]l ertrunken, scndern hatte noch eine ganze 
Weile im Wasser gelebt. Die LeichenSffnung ergab das Vorhandensein yon 
deutliehen Ertrinkungslungen im Sinne eines troekenen Odems. iNach Auf- 
schluB yon peripherischen Lungenpartien durch Zerst5rung der organischen 
Substanz wurden eine Anzahl einwandfreier Diatomeen festgestellt. Naeh 
l~ngerem Suchen - -  etwa insgesamt 1/2 Std - -  wurden vereinzelte Diatomeen 
der gleiehen Art (Cyelotella) aueh im Blur des linken Herzens, das in gleicher 
Weise vorbehandelt worden war, vorgefunden. 

Nach  diesen Beobaehtungen  wurde erneut  die Frage  aufgeworfen, 
ob nieht  doeh corpuscul~re Elemente  der Ertrinkungsflfissigkeit ,  auch 
dann,  wenn sie grSBer sind-ats ein E ry th rocy t ,  durch die Alveolarwand 
in den kleinen Kreis ' ,auf i ibergehen und  durch  die Lungenwege in das 
}{erz und  wom'6glieh noeh ~veiter in den gro{~en Kreislauf  gelangen. 

])as Schr i f t tum gab  hieriiber einige Auskunf t :  

Dal~ Ertrinkungsfliissigkeit ~on den Alveolen in den kleinen Kreislauf in 
nicht unbetr~chtlicher NIenge fibergeht, ist eindeutig siehergestellt. Hierauf be- 
ruhen ja zahlreiche Veffahren ffir die Diagnose des Ertrinkungstodes, z.B. die 
Feststellung der Gefrierpunktserniedrigung, vergleiehende Messungen des osmo- 
tisehen Druekes, vergleichende Messuugen der elektrisehen Widersta.ndsf~higkeit 
des Blutes beider Herzh~lften, vergleichende Bestimmungen des Reststickstoffes, 
vergleiehende Bestimmungen des Kochsalzgehaltes, wie sie insbesondere bei 
Personen am Platze sind, die im Meerwasser ertrunken sein sollen, und sehlieS- 
lich neuerdings Untersuchungen fiber den Plasmagehalt beider Herzh~lften nach 
der H~matokritmethode yon Po~sonD. (Literatur im einzelnen s. bei B6r~IER.) 

Die prakt ische Verwertbarkei t  dieser Methoden ist allerdings in 
n icht  unerheblichem Grade durch  das Ein t re ten  der Leichenzersetzung 
eingeschr~inkt. Tats~ehlich kommen  ja Wasserleichen meist  in nicht  
sehr frischem Zus tand  zur Leiehen5ffnung. Unte r  diesen Umst~nden 
ist mit  besonderem Interesse darauf  geachtet  worden, ob nicht  auch 
corpuscul~re Elemente  der Ertrinkungsflfissigkeit  dureh die Alveolar- 
wand  in den kleinen Kreislauf  iibergehen, wie dies zun~chst  yon  CoRI~- 
und  STOCKIS nachgewiesen wurde. Nun  ist es aber auBerordentlich 
schwierig, ja pr~ktisch unmSglich, die Glassachen u n d  Flfissigkeiten 
so sauber zu ha,lten, dab m a n  es veran twor ten  kSnnte,  jedes auf- 
t auchende  FremdkSrperchen  im mikroskopisehen Pr~para t  als sog. 
STocKIssche Fremdk6rperehen zu erkl~ren. FR~[NOKEL und  ST~ASS- 
MANN haben mlt  Rech t  da rauf  hingewiesen, dab die Schwierigkeiten 
hier so groB sind, dab m a n  das Verfahren prakt isch kaum anwenden 
kann.  U m  so wichtiger wird es aber, ob nicht  aueh grSBere Fremd- 
kSrper  w~hrend des Er t r inkungsaktes  die Alveolarwand passieren 
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kSnnen. Anch hier~iber gibt es im Schrifttum ganz vereinzelte Hin- 
weise. So haben z. B. t~OSA~OFF, K. R ~ u ~  und O. SC~IDT dartun 
kSnnen, da~ Bestandteile yon erbrochenen Massen, die wahrend des 
Ertrinkungsaktes aspiriert warden, im kleinen Kreislauf nachzuweisen 
waren. Doeh waren derartige ttinweise aulterordentlich vereinzel~ und 
betrafen nur kleinste corpusculgre Elemente, vielleicht bis zur GrSl~e 
eines Erythrocyten. Ihre diagnostisehe Bedeutung wird auch yon 
S. SCH6NB~RO in der zusammenfassenden Darstellung in ADDER- 
HALDE~s Handbueh nieht anerkannt. B6H~ER glaubte daher in seinem 
vielfaeh gelesenen, eingehenden Referat fiber den Ertrinkungstod im 
Handw6rterbuch der Gerichtlichen Medizin aus dem Jahre 1940 fest- 
stellen zu kSnnen, ,,dab der oindeutige Nachweis yon Planktonorganismen 
in Blur und Lymphbahnen noch nicht erbracht sei, es seheine daher, 
als werde Plankton in de~ Lungenalveolen abffltriert". 

Nun trat  aber im Jahre 1942 I~czE in einem Vortrag in der Sitzung 
der Gesellschaft Ungariseher Pathologen mit der Mitteilung hervor, 
da[t bei Tierversuehen (Kaninehen) im linken Herzen und in den paren- 
chymatSsen Organen viele Diatomeen nachzuweisen gewesen seien. 
Auch die Untersuehung yon 8 Leiehen yon ertrunkenen Personen hatte 
zum gleichen Ergebnis geftihrt. Der Vortragende berichtete aul~erdem, 
dal~ es ihm bei Tierversuchen gelungen sei, in den A1veolen yon Lungen 
bei Kaninehen, die man naeh dem Tode in eine Diatomeensnspension 
gelegt hatte,  Diatomeen nachzuweisen. Die Untersuchungen sind in 
extenso anseheinend nicht mehr verSffentlieht worden. Uns war ]edig- 
lieh ein Referat des Vortrages zug~nglich. 

Wir stellten uns nunmehr die Aufgabe, an Tierversuehen festzu- 
stellen, ob und gegebenen]alls in welcher Menge und in welchem. Stadium 
des Ertrinkungstodes Diatomeen aus den Alveolen in den Kreislau[ iiber- 
treten kSnnen. 

Als Ertrinkungsmedium benutzten wit eine Kieselgurau]schwemmung. Die 
Suspension wurde so angesetzt, d ~  die Fltissigkeit milchig-triib wurde. Um die 
in der Aufschwemmung sehwebenden Bestandteile kennenzulernen, untersuchten 
wit zun~c]ls~ systematiseh die Suspensionen im frischen mikroskopischen Pr~i- 
parat. Die bier auftretenden Formen sind abgebildet worden. Sie wurden nach 
den Angaben yon EY~FERT, KOLKWITZ, KASPAEEK, :ButtTZ und BURKttAI~DT 
und L6BEI~ identifiziert (Abb. 1). Am h~ufigsten vertreten, und zwar in etwa 
gleieher Menge, waren Cyclotella, Melosira "und Synedra. Ziemlieh selten, daftir 
aber besonders auff~llig, war die dureh seehseckige Muster auffallende Poly- 
cystis. Die Gr613e bzw. Lange dieser Diatomeen betrug 10--100tt (Synedra), 
6--16# (Melosira), 12--36# (Cyclotella) und bis zu 80tt (Polyeystis, die aller- 
dings yon t~ASl'AI~J~K als Griinalge bezeiehnet wird). Die Polyeystis war iu der 
Aufschwemmung meist zerbrochen, ebenso die sehr lange 51itsehia. Aul3erdem 
enthielt die Aufschwemmung eine Unmenge yon zerbroehenen, nicht mehr zu 
definierenden Diatomeenteilen und weiterhin aueh sonstige Fremdk6rper (Abb. 2). 
Das Ertrinkungsmedium hatte Zimmertemperatur. 
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Als Versuchstiere benutz%en wir zum Tell weiBe, zum.Teil  auch eingefangene 
wilde Ratten mit  einem Gewieht yon 200---300 g: Die Tiere kamen in einen 
kleinen ])rahtk/if ig und  wurden mi t  dem Kafig in der Fliissigkeit versenkt .  Zum 
Teil wurden sie vorher  mi t  .~ther annarkotisiert..  I-Iierbei war eine gewisse Vor- 
s ieht  notwendig.  Die l~arkose wurde so fief gew&hlt, dab die Tiere keine Ab- 
wehrbewegungen machten.  ] )a  abet  die Spanne zwischen dieser t iefen N~,rkose 
und dem E in t r i t t  des Todes gering war, kam es vor, dab einige Tiere vers ta rben ,  

i b b .  1. It/~ufigste Formen in tier benutzten'Diatomeensuspension: a Polycystis 50 bis 
80 t~; b Cy~lote]la 12--36 ~; e lV[elosira 6--16/~; d Synedra, meist zerbrochen, 10 bis 

100 ~; e Nits6hea his 250 /z. 

bevor sie ins Wasser versenkt  werden konnten.  Der Vorgang des Er t r inkungs-  
todes wurde beobachte t  und  nach Ze i tabschni t t en  not ier t .  ])iese Beobaehtung 
wurde allerdings dllrch die tr i ibe Besehaffenheit  der Suspension erschwert.  Eine 
genaue Stadieneintei lung war mitun%er nicht  mSglich. ])as Krampfs tad ium war 
manchmal  n icht  deutl ich abgesetzt .  ])as S tad ium der Apnoe t r a t  mi tun te r  yon 
gew6hnlichen Atembewegungen un te rbrochen  wiederholt  auf. Immer  jedoch 
kam es zu deutl ichen te rmina len  Atembewegungen.  Die Gesamtdauer  des 
Er t r inkungsvorganges  betrug ungefi~hr 1--3 rain. ])as I-lerz schlug noeh bis zu 
20 rain  nach den te rmina len  Atembewegungen,  meist  h6r te  es sehon 5 rain da- 
naeh zu sehlagen auf. Zwei Versuche wurden auch mi t  Katzen vorgenommen.  

Nach E i n t r i t t  des Todes wurde das Tier aus der Ertr inkungsflf issigkeit  
herausgenommen und  sorgf/iltig un te r  der Wasserlei tung abgespfilt. Es wurde 
aufgespannt ,  das Fell fiber Brus t  und  Baueh warde abpr~parier t .  ] )anach wurde 
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die frei liegende Muskulatur noehmMs im fliegenden Wasser ges~ubert. An- 
sehlieBend wurde gewartet, bis sie ange~roeknet war in dem Gedanken, dab 
etwaige Diatomeen, die sieh doeh noeh an der Muskulatur befinden, eintroeknen. 
AnsehlieBend wurde des Tier mit  neuen Instrumenten ge6ffnet, und zwar Thorax 
und Abdomen get.rennt. Die gro[3en tterzgeffige wurden gleieh naeh Er6ffnung 
des Thorax unterbunden. Des Herz kam uner6ffnet in die Zerst,6rungsfltissigkeit. 
] )ann wurden yon den Lungen die peripherisehen Part ien herausgesehni~ten. 
Sic kamen zerkleinert in die Zerst6rungsfltissigkeit. 

Die ZerstSrung der organisehen Substanz wurde wie folgt vorgenommen: 
Die zu zerstSrenden 0rgane bzw. 0rganteile kamen in konzentrierte Sehwefel- 
s~ure (ehemiseh rein). Dann wurde im Kjeldahl-Kolben erl~itz~, bis die Substanz 
zerfMlen war. AnsehlieSend wnrde zun~tehst, tropfenweise konzentrier~e rauebende 
Salpeters~ure zugegeben. Die 
tropfenweise Zugabe war erforder- 
lieh, weil andernfalls die Fltissig- 
keit zu sehr schs Es entwik- 
kelten sieh gelbe ])~mpfe. Wenn 
sie nieh~ mehr auftraten, wurde 
erneu~ Salpe~ers~ure in steigenden 
Dosen zugegeben. ])ie Art des Zn- 
setzens der Salpeters~ure mug bis 
zu einem gewissen Grade getibt 
werden. AndernfMls seh~umt die 
t~'ltissigkeit tiber. Es wurde im Ab- 
zug gearbeitet. ])iese Prozed~ 
wurde unter fortdauerndem Er- 
higzen fortgesetz~, bis eine Mare, 
sehwaeh gelbe, manehmM aueh 
etwas r6tliehe Fliissigkeit entstan- ~bb. 2.3Iikrophotog'ramm der benut.zten Kiesel- 

g'ursuspension, enthaltend Cyelotella, Melosira 
den war. Es erwies sich als not- und Synedra.' 
wendig, dafttr zu sorgen, daft das 
Fltissigkeitsgemiseh immer noch etwas wasserhaltig war und dal] ein kleiner 
UberschuB yon Salpetersiiure iibrigblieb. AndernfMls entstanden Krys~all- 
bildungen (wahrseheinlieh CMeiumsulfat), die die Untersuehung st6rten, zum 
Tell sogar unm6glich maehten. Dieses Zerst6ren der organisehen Substanz mu~te 
zun/~chst in Leerversuehen getib~ werden. Die Vermeidung yon Krystal]en 
erforderte ein gewisses l~ingersl0i~zengefiihl. Sie t ra ten besonders dann auf, 
wenn probeweise Lungen yon ~tlteren Personen zerst6rt wurden. Waren einmal 
die Krysta.lle entstanden, so konnte versucht werden, sie sp/~terhin durch reich- 
liehe Zugabe yon destilliertem Wasser aufzul6sen, doeh gelang dies nieht immer 
vollst/tndig. Bei der Un~ersuchung yon Tierlungen ist die Gefahr der KrystM1- 
bildung nicht so grol], wohl aber, wie sehon erw/thnt, bei der Untersuehung 
der Lungen ~lterer Personen, die reiehlich KMk enthMten k6nnen. Sie treten 
um so leiehter auf, je mehr Substanz man zers~6rt. 

Die so entstandene l~ltissigkeit wurde in Spit, zglgschen tiberftihrt end 3 rain 
bei etwa 3500 Umdrehungen zentrifugiert. Nach 1/~ngerem Probieren haben wir 
es als die beste Metbode empfunden, mit  einer zun~chs~ oben zugehaltenen 
Capillare des Sediment zu entferner~, ohne die iiberstehende Fiiissigkeit vorher 
abzugiegen. ])ieses Sediment wurde nnmj's163 auf einen Objekttrs gebraeht, 
mit einem Deekglas zngedeekt und'mikroskopiert :  'Selbstverst~tndlich wurde 
daftir gesorgt~ dab die Glassaehen so sauber waren, wie es sigh eben maehen 
lieB. l~fihr~e die Untersuehung des Pr~parates zu einem negativen Ergebnis, 
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so wurde nochm~Is zentrifugiert und auf die gleiche Weise das Sediment ab- 
gehoben. Dieses Verfahren wurde 2--3real wiederholt. 

Beim Mikroskopieren stellte sich heraus, dab in jedem Priiparat 
trotz vorangegungener griindlicher Reinigung der Glassachen Ver- 
unreinigungen vorhanden wuren. Es fanden  sich Quarzkrystalle und 
mitunter  ziemlich reichliche, nicht mehr zu definierende FremdkSrper.  
Unter  diesen FremdkSrpcrn lieBen sich jedoch die abgebildeten Dia- 
tomeen,  soweit sie nicht vS]lig zer-brochen waren, einwandfrei morpho- 
logisch identifizieren. Die Synedra und die Nitschea waren am Zentral- 

kanal  und an der Querstreifung 
zu erkennen (Abb. 2), die Melo- 
sira daran, dab die Glieder paar- 
weise aneinanderlagen, mitunter  
auch an dem Zentralkunal, 
die Cyclotella an der feinen 
radigren Streifung. Die Poly- 
cystis, die ja e]nen Durch- 
messer yon 50 bis 80,u hatte,  
wurde nur einmal zerbrochen 

~r 3. Zentrifugat des Leberaufschlusses: i n  der Lunge gesehen, niemals 
unter u unbest immter  Art 

eine Diatomee (Synedr~). ]m t terzen oder in anderen Or- 
g~nen. In  den Lungen wurden 

die Diatomeen meist ,,auf Anhicb" festgeste]lt. I m  Herzen ~aren  sie 
aber so selten, da[~ man mitunter  10--30 rain mikroskopicren muBte, 
ehe man sie land. Trotz der ziemlich konzentrierten Aufschwemmung 
waren immer nur vereinzelte Exemp]are zu linden. 

U m  zu priifen, wie schnell und wic weir etwa in den groBen Kreis- 
lauf gelangte Diatomeen verschleppt werden, untersuchten wir bei 
einigen Versuchstieren auch Lebcr, Milz und ~ieren im ganzen (Zer- 
st5rung in einem Gefiil~). Es fanden sich auch hier vereinzelte Diatomeen. 
Bei weiteren Versuchen untersuchten wir Leber, Milz und Nieren und 
auch das Gehirn getrennt. Wir fanden  zuniichst nur in der Leber 
Diatomeen (Abb. 3), sp~terhin aber auch vereinzelt in den I~ieren, etwas 
h~ufiger im Gehirn, niemals - -  soweit dieses Organ untersucht  wurde - -  
in der Milz. ZerstSrt vcurde jeweils das ganze Organ, niemals Teile. 

I m  Magen der Versuchstiere land sich mitunter  Ertr~nkungsfliissig- 
keit in sehr geringer, quant i ta t iv  nicht feststellbarer Menge. 

Das Blut  in den gr0~en Gef~ften war tells fliissig, teils abet auch 
locker geronnen. 

Ertrinkungslungen hat ten sich immer deutlich ausgebildet. 

Einzelheiten des Diatomeenbefundes gibt nachfolgende Tabelle in 
Beispielen wieder. 
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Tabelle 1. Diatomeenbe]unde nach Ertriinkung~versuchen in Kieselgur~uspension. 

des I Diatomeenbefund 

Tierart Narkose kungs- [ 
Ertrin- ] naeh Aufschlullverfahren in 

~ ' o r  . . . . . . .  

-~ ganges Lunge g ~ ; ~ s  [ Herz Leber Milz Nieren, Gehirn > 

3 weige l~atte ll/e Zentr i -  n . u .  n . u .  n . u .  

r6hrchen ] [ 
zerbr. [ t 

4 weiBe l~atte 1~/4 Jr-~-+ I n.u. I n.u. n.u. n.u. 
6 weil]e l~atte 51]2 -r-~ ~- [ ~- [ n .u .  -- n.u. 

13 wilde l~atte Isc: ~waeh P/~ + + + I • I n . u . n . u . n . u .  
14 wildeRatte )bne 21/2 & + +  I + I n .u .  n.u. n.u. 

9 [ Katze mi~ 31/r + + +  + I + [ -- n.u. n.u. 
]91 Katze mit 3 ?• + J -[- I -- 4- + 
18 wilde Ratte mit protra- ~-,  ~-~ (~-)-~l ~ I - ~- ~-~- 

hiert ! 
11/2 Std I i 

n. u. = Nicht untersucht. 

Aus der Tabelle ergibt sich, da6 bei den yon  uns vorgenommenen 
Tierversuchen Diatomeen,  und  zwar bis zu einem Durchmesser  yon  
etwa 30 # beim Er t r inkungsak t  aus den Alveolen in den kleinen Kreis- 
lauf  iibergehen und  sieh im I terzen nachweisen lassen. Doch sind es, 
wie schon erwahnt,  immer nu t  vereinzelte Diatomeen.  Dariiber hinaus 
kann  gesagt werden, dab die Dia tomeen auch in die Organe des gro6en 
Kreisl~ufes verschleppt  werden;  sie waren regelma6ig in der Leber, 
soweit un tersucht  aueh im Gehirn, vereinzelt in den Nieren, nieht  
jedoeh in der Milz nachweisbar.  Bei einem Versueh (wilde Rat te)  war 
der Er t r inkungsvorgang  sehr lange protrahier t  worden, wie es prakt isch 
nicht  vo rkommen  dfirfte. Die Anzahl  der Diatomeen in den Lungen 
war vermehrt ,  ebenso anseheinend in der Leber und im Gehirn, dagegen 
nieht  im tterzen.  

Um zu prfifen, in welchem Stadium des Er t r inkungsvorganges  tier 
Uber t r i t t  der Dia tomeen in den kleinen Kreislauf erfolgt, vari ierten 
wir die Versuehe in folgender Ar t :  

Die Versuchstiere wurden analog dem Vorgehen yon  B. MU~LLER 
bei seinen Er t rankungsversuchen  mit  Mausen aus dem Ertr inkungs-  
medium sehon im Stadium der Apnoe entfernt ,  bevor es zur Ausbildung 
der terminalen Atemzfige kam. Die Versuehstiere kamen dann  sofort 
in eine C02-Atmosph~ire und vollffihrten hier die terminalen Atemziige. 
Umgekehr t  wurden andere Versuchstiere zunaehst  in eine C02-Atmo- 
sphare  gesetzt  und  verblieben bier fiber das Krampfs tad ium hinaus 
his zum Stadium der Apnoe. D a n n  kamen sie in das Er t rankungs-  
medium,  we sie die terminalen Atemziige vollfiihrten. Wahrscheinlieh 

Zeitschr. f. gerichtl. Medizin. Bd. 39. 47 



722 BER~OLD MVV, LLV.R und DIETRICH GORGS: 

infolge der vorangegangenen C02-Reizung des Atemzentrums waren 
diese terminalen Atemzfige ganz besonders intensiv und wurden h~ufig 
mehrere Minuten lang durchgefiihrt. Diatomeen wurden bei beiden 
Versuchsanordnungen (zu je 2 Tieren) sowohl in den Lungen ill grol3er 
Anzah], als auch vereinzelt in t terz und Leber festgestellt. Mengen- 
m~i~ige Untersehiede waren nicht erkennbar. 

Schiiel~lich wurden die Versuche noch so variiert, dal~ die Ver- 
suchstiere nur 30 see in der Ertr~nkungsflfissigkeit blieben und in 
die C02-Atmosph~re kamen, bevor das Krampfstadium eingetreten war. 
Hier wurden in den Lungen bedeutend welfiger Diatomeen gefunden 
(2 Versuchstiere), in Herz und Leber gar keine. Bei einem weiteren 
Versuch mit  gleicher Versuchsanordnung gelang der Nachweis yon 
Diatomeen nur in den Lungen und in der Leber, aber nicht im Herzen. 

Zwisehen diesen Versuehen wurden, um die Sauberkeit der In- 
strumente zu prfifen, hier und da Kontrollversuehe eingestreut. Ratten, 
die bei anderen Versuchen gestorben waren, kamen postmortal 12 Std 
in die Ertrgnkungsflfissigkeit, die 5fter umgeriihrt wurde. Alsdann 
wurden unter den gleichen Kautelen die oben geschilderten Unter- 
suehungen in gleieher Art vorgenommen. In Herz und Leber fanden 
sieh niemals Diatomeen. In  den Lungen ~urde bei einem Versueh 
(von 4 Versuchen) eine Diatomee vorgefunden. Doch war hier die 
ganze Lunge, einsehliel]lich der Hilusbronehien, tintersueht worden, 
nieht etwa ]ediglich die Peripherie des Organs. Dieses Ergebnis deekt 
sich mit den zuletzt yon B. MUELLE~ erzielten Resultaten bei ~hnlichen 
Versuchen mit menschliehen Leichen, die postmortal in Mennige- 
suspensionen gebraeht wurden, widersprieht aber zum Tell den yon 
INCZF, durch entsprechende Versuche an Tierleichen gewonnenen 
Ergebnissen. 

Man wird aus der Gesamtheit der bei den Versuchen erhobenen 
Befunden ableiten kSnnen, dab beim Ertrinkungsvorgang Diatomeen 
in nieht unbetr~chtlicher GrSBe (bis zu 30 #) dutch die Alveolarwand 
in den Lungenkreislauf durehtreten, wenn aueh nicht in allzu groBer 
Anzahl. DaI~ der Durehtr i t t  nur durch die vorhandenen Stomata erfolgt, 
ist angesichts der GrSi~e der Diatomeen unwahrseheinlieh. Man wird 
annehmen miissen, dab er durch feine Zerreil~ungen der Alveolarw~nde 
zustande kommt, die ja yon versehiedenen Untersuchern beobaehtet  
wurden. B. )/[UELLER gelang bei einer frfiheren Arbeit fiber den Er- 
trinkungstod der mikroskopisehe Nachweis einer Diatomee im Sehnitt- 
pr~parat, die in einer Alveolarwand steekengeblieben war. Der 13ber- 
t r i t t  yon Diatomeen in den Kreis]auf erfolgt nach dem Ergebnis der 
hier vorgenommenen Versuche auch noch, wenn die Tiere erst im Sta- 
dium der terminalen Atembewegungen in die Ertr~nkungsflfissigkeit 
gelangen. Er  kann aber, wenn auch nur ganz vereinzelt, schon dann 
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erfolgen, wenn das Versuchstier nach kurzer Zeit vor Eintr i t t  der Be- 
wul~tlosigkeit aus dem Ertr inkungsmedium herausgenommen wird. 
Wahrscheinlich entsteht  durch die heftigen Atemexkursionen sowohl 
zu Beginn des Ertrinkungsvorganges als auch am SchluB bei der sog. 
Terminalatmung ein erheblicher negativer Druck in die Lungenvenen, 
so dab die FremdkSrper schnell angesogen werden. Ein bei der Ent-  
stehung der Hyper~rie verursachter erhShter Alveolardruck mag den 
Durchtr i t t  und den Abtransport  der corpuscul~tren Elemente noch 
beschleunigen. 

Wie die Untersuchungen zeigten, gelangen die Diatomeen vom 
linken Ventrikel aus auch in den gro[3en Kreislau[. Es ist durchaus 
mSglich, dal~ ein Teil der im Aufschlu• der Herzen der Versuchstiere 
festgestellten FremdkSrper nicht aus dem Blut, sondern aus der yon 
den Coronararterien versorgten Muskulatur s tammen;  haben doch 
LOCHT~ und LOCH~E und D ~ z I G E ~  experimentell dargetan, dad bei 
Erstickungen im Marmorstaub oder beim Ertr inken in chemisch diffe- 
renten Flfissigkeiten auch die t terzmuskulatur  einen erhShten Ca- 
Gehalt aufweist bzw. einen erhShten Gehalt der jeweiligen chemischen 
Substanz. 

I m  weiteren Verlauf des grol~en Kreislaufes scheinen die Fremd- 
kSrper reichlicher als in andere Organe in die Leber zu gelangen. Wenig- 
stens konnten wir sie, soweit untersucht wurde, in der Milz nicht nach- 
weisen. Vereinzelt kamen sie bei einigen Versuchen auch in den Nieren 
und im Gehirn vor. Dal~ die Milz nlcht gerade bevorzugt wird, erkl~rt 
sich am einfachsten a~s der vielfach beim Erstickungs- und auch beim 
Ertr inkungstod anftretenden Isch~mie dieses Organs (F. R~UTER, 
W. GIES~, PONSOLD, G. SCH~ADE~). Die Leber wird dagegen hyper- 
~misch. Diese Hyper~mie ist wohl auf  S~auung im rechten t terzen 
zuriickzuffihren. Wenn auch die grSl~te Blutmenge in diesem Organ 
aus dem Pfortaderkreislauf s tammen diirfte, so l~]~t sich doch denken, 
da~ auch die A. hepatica infolge des bei der Erstickung erhShten Blut- 
druckes vermehrt  arterielles Blut des grol~en Kreislaufes in die Leber 
pumpt,  dessen Abfluit verlangsamt wird. Mal~geblich ist aber wohl 
noch zu berficksichtigen, dal~ es sich bei der Leber um das volumi- 
nSseste Organ des KSrpers handelt. Bei unseren Rattenversuchen war 
es nicht schwer, das ganze Organ aufzuschliel~en und auf diese Weise 
ann~hernd die Gesamtheit  der in ihm befindlichen Diatomeen zu erfassen. 

Wird der Ertr inkungsvorgang in die L~tnge gezogen, so vermehrt  
sich die Anzahl der Diatomeen in den Lungen und anscheinend, auch 
i m  groBen Kreislauf. 

l~iir die gerichtsmedizinische Praxis kann nach dem Ergebnis dieser 
experimentellen Untersuchungen empfohlen werden, dadurch Erfah- 
rungen zu gewinnen, dal~ man bei Ertr inkungstoten auger den Lungen 
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auch das Blut des linken Herzens und Teile der Herzmaskulatur, nach 
Ablaufenlassen des Pfortaderblutes auch Teile der Leber, am besten 
aueh Teile des Gehirns im AufsehluBverfahren auf Diatomeen unter- 
sueht, sofern die Ertrinkungsflfissigkeit Diatomeen in grSBerer ~enge 
enth~tlt. 

Zusammen]assung. 
1. Durch Ertrinkungsversuche in einer Kieselguraufschwemmung, 

die haupts~chlieh mit l%~tten, zum Teil ~ber aueh mit Katzen dureh- 
geffihr~t wurden, wurde geprfift, inwiefern eorpuseul~re Elemente beira 
Ertrinkungsvorgang dutch die Alveolarwand in den Kreislauf fibergehen 
kSnnen. 

2. Es stellte sieh heraus, dab Diatomeen bis zur Gr5Be von etwa 
30/% w~hrend des Ertrinkungsvorganges in das Herz fibergehen (wenn 
auch in verh~ltnism~f~ig geringer Anzahl), und dal~ man sie darfiber 
hinaus auch noch im groBen Kreislauf, und zwar haupts~chlich in der 
Leber, feststellen kann, vereinzelt auch im Gehirn und in den Nieren. 

3. Der Ubertri t t  erfolgt aueh, wenn die Versuchstiere nur kurze 
Zeit im Ertrinkungsmedium bleiben und noch vor Eintrit t  des Krampf- 
stadiums in einer CO,:Atmosphere zu Ende erstickt werden. Allerdings 
ist der Ubertrit t  der Diatomeen dann sehr sp~rlieh. Bringt man die 
Versuchstiere, naehdem man sie vorher in einer C02-Atmosph~re 
,,anerstickt" hat, erst im Stadium der terminalen Atembewegungen in 
das Ertr~nkungsmedium, so treten auch jetzt noeh Diatomeen in den 
Kreislauf fiber und waren in Herz und Leber nachweisbar. Es kann 
allerdings sein, daG die Ausbildung yon besonders zahlreiehen und 
tiefen terminalen Atembewegungen (wahrscheinlich ve~anlal~t dureh 
l%eizung des Atemzentrums dureh die C02-Atmosph~re) hierzu erheblieh 
beigetragen hut. 

4. Es wird angeregt, in praktischen F~llen grunds~tzlieh aul~er den 
Lungen aueh das Blur des linken Herzens mit EinsehluB yon H~erz - 
muskulatur, das Blur der Aorta und naeh Ablaufenlassen des Pfort- 
aderblutes auch Teile der Leber, am besten aueh Teile des Gehirns, 
auf Diatomeen zu untersuehen. Dies wird natfirlieh nur dann Zweek 
haben, wenn man sich fiberzeugt hat,, dab die Ertrinkungsfliissigkeit 
aueh Diatomeen enth~lt. 
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