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Die Nachweisbarkeit yon Gi~ten in exhumierten Leichen* 
Von 

E. W~I~G 
Mit 1 Textabbildung 

(Eingegangen am 14. Januar 1958) 

(Jber die Naehweisbarkeit yon Giften in exhumierten Leiehen zu 
referieren, bedeutet den Weg zu umsp~nnen, der zwischen 

Gi/tau/nahme und Gi/tnachweis 
liegt. 

D ie  Klinik und Pathologie der Vergiftungen und die Thanat01ogie 
wiiren unter dem Gesiehtspunkt zu behandeln: Welche chemischen und 
physilcalischen Vorgi~nge spielen sich im lebenden und toten Organismus 
des Vergifteten ab, b!s zu dem Augenbliek, an dem ein bestimmtes 
Gift im exhumierten Leiehn~m nachgewiesen werden kann. Dies be- 
deutet, das Schicksal des Giftes im Zus~mmenspiel aller intravitalen 
und postmortalen Stoffwechselvorg/~nge zu verfolgen, um zu ffagen: 

Welche Effolgsaussicht besteht im konkreten Falle, dal3 ein be- 
stimmtes Gift in einer exhumierten Leiehe nachgewiesen werden kann ? 

Dies heiBt abet die Vorfrage stellen: Welche ~'alctoren sind es, die 
iiber die Nachweisbar]ceit yon Gi/ten in exhumierten Leichen entscheiden ? 

I. Allgemeiner Teil 
Angesichts der Vielzahl yon Einzeltatsachen und F~ktoren, die hier 

zu berficksichtigen ws - -  die in der Literatur welt verstreut sind - -  
und bei der Unfibersehbarkeit und Sehwierigkeit der anzuschneidenden 
toxilcologischen, biochemischen and thanatologischen Probleme kann das 
Thema nicht anniihernd erschSpfend behandelt werden. So will ich 
doeh wenigstens meine Aufg~be darin erblieken, das vorhandene Material 
zu ordnen und die ~berlegungen aufzuzeigen, die bei diesem Fragen- 
komplex bisher angestellt worden sind und die sieh welter abzeichnen. 
Sch]iel~lich m5chte ich eine lJbersicht fiber die in der Literatur zu 
findenden geglfickten Giftnachweise in Exlmmierungsfi~llen geben. Die 

* Herrn Prof. Dr. B. MUELLER, Direktor des Instituts fiir geriehtliehe Medizin 
der Universit~t Heidelberg, zur Vollendung seines 60. Lebensjahres am 14. 1.58 
gewidmet. - -  Referat ~u/ der Tagung der Deutschen Gesellschaft fiir gerichtliehe 
und soziale Medizin, Juni 1957, in Heidelberg. 
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Kenntnis dieser gelungenen Nachweise ermutigt  uns fiberhaupt erst, 
bei Vergiftungsverdacht den Gerichtsbeh6rden eine Exhumierung an- 
heimzustellen oder gar zu empiehlen. 

Bei der Mannigfaltigkeit yon Einflfissen, die hier in Betracht  kommen, 
scheint es nfitzlich, zuns das zeitliche Geschehen nach solchen 
Phasen zu ordnen, in denen ~uBere oder innere Bedingungen beim 
Lebenden oder bei der Leiche eine grundss Anderung erfahren. 
Das sind die Phasen: 

Gi[taufnahme his Tod 
Tod bis Beerdigung 

Beerdigung bis Exhumierung 
Exhumierung bis Untersuchung 

Wir kSnnen uns nicht auf die Einf]iisse und Vorg/~nge ira Erdgrab 
beschr~nken; wir mfissen auch diese Ph~sen beriicksichtigen, die vorher 
und nachher liegen. 

1. Giltaufnahme bib Tod 
Es bedarf kaum einer Erw~hnung, d~l~ dabei beriicksichtigt werden 

mul~, ob ein Gift leicht zersetzlich oder stabil ist, und in welcher Menge 
es aufgenommen worden ist. Aber nicht die aufgenommene Menge ist 
allein entscheidend ffir das sp~tere Gelingen eines Giftnachweises, son- 
dern diejenige, die nach Ausscheidung, Durchf~llen, Erbreehen usw. 
noch im KSrper verblieben ist. 

Auch Aufnahmeweg, Au]nahme[orm, Hgu]igkeit und Dauer der Auf- 
n~hme sind selbstverst~ndlich yon Bedeutung. Es sind Uberlegungen 
der allgemeinen Toxikologie, auf die nur hingewiesen sei. 

~ b e r  die Gi/tverteilung und -ausscheidung liegen bei anorganischen 
Gi]ten vie]e Kenntnisse vor, namentlich bei solchen Giften, die dem 
Kreis der Spurenelemente und der gewerbliehen Gifte angehSren. Da- 
gegen sind unsere Kenntnisse fiber Gi]tverteilung und Ausscheidung bei 
organischen Giften sehon geringer und fiber den gen~uen Chemismus 
des Abbaus und Umbaus sind wir selbst bei den bekannteren Giften 
nur begrenzt unterrichtet.  Wohl wissen wir z. B. bei den Barbi turaten 
fiber Ausscheidung und Gesamtabbau einiges, doch sind unsere Kennt-  
nisse beschr~nkt, soweit es die intermedi/~ren chemischen Vorg~nge 
betrifft (Go. SCHMIDT). So gut wir much yon pharmakologischer Seite 
fiber die Wirkung yon Giften aui die Organt~tigkeit und fiber die Symp~ 
tomat ik  der Vergiftungen yon toxikologischer und klinischer Seite unter- 
richtet sind, so wenig wissen wir bei den meisten Giften fiber den eigent- 
lichen Abb~umechanismns in chemisch-physikMischer Hinsicht. Es ist 
deshalb versts dal~ zusammenfassende Darstellungen etwa fiber den 
Einflufl des Sto]]wechsels au[ Gifle noch nicht geschriehen sind. Unsere 
heutigen weitverzweigten Einzelkenntnisse sind in der Fermentforschung 
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beim Studium der Inhibitore~ und bei der experimentellen Erzeugung 
von Sto/]wechselkrankheiten im Rahmen der chemischen Physiologie 
gewonnen worden, z .B.  bei Vergiftungen mit Fluor, Jodessigester, 
Phloridzin, Phosphor, Kohlenoxyd, Blaus/s usw. Wir wissen meist 
nur sehr allgemein oder ganz eng begrenzt, dab die meisten Gifte StS- 
rungen im Stoffwechsel hervorrufen, ganz besonders bei den Paren- 
chymgiften, den ausgesprochenen Enzymgiften, aber auch bei den Nar- 
kotica. Je lgnger der Zustund der Stoffwechselentgleisung andauert - -  
bei chronischen Vergiftungen oder langer Agonie - -  desto stiirmischer 
setzen die postmortalen autolytischen Prozesse ein. Art und Ausmal~ 
der sog. thanatogenen Syndrome (KE~BAC~) kSnnen fiber lange Zeit 
die Art der Leichenver//nderungen bestimmen. Hier sei auf die klassische 
Arbeit yon MEIX~E~ aUS dem Jahre 1911 fiber das Verhalten des Leber- 
glykogens bei verschiedenen Todesarten, darunter auch bei Vergi/tungen, 
hingewiesen. 

2. Tod bis Beerdigung 
Die Mak~vskopie und Mikrosk~opie der friiheren und sp~teren Leichen- 

erscheinungen, einschlie$lich der Leichen/lora und Leichen]auna, ist be- 
sonders dutch die systematischen Arbeiten der Wiener Schule, dureh 
franzSsische, italienische und ungarische Gerichtsmediziner vorangetrie- 
ben worden. 

Unter den Deutschen seien hier MEICKEL und W A L C ~  genannt, 
denen wir die ]etzte groBe l'Tberschau in ,Ergebnisse der allgemeinen 
Pathologie" verdanken. Die stKndige Beobachtung der Vielfa]t und 
der Unberechenbarkeit regt auch heute noch fast jeden Gerichtsmedi- 
ziner zu einem deskriptiven oder experimentellen thanatologischen Bei- 
trag an. 

Die Chemie der Leichenverdnderungen hat praktiseh mit den Unter- 
suchungen yon J. v. LIEBIr begonnen. FreiliCh ging es ibm nicht um 
geriehtsmedizinisehe Fragestellungen. Er  wollte die ehemisehe Zusam- 
mensetzung des Lebendigen und den Kreislauf der Stoffe in der Natur 
ergriinden. So stammen die Mehrzahl unserer Kenntnisse aus den 
Forsehungszweigen der Biochemie, abet auch der Agrilculturchemie und 
der Lebensmittelchemie. 

Im l~ahmen der forensischen Toxikologie hat man in der zweiten 
H~lfte des 19. Jahrhunderts die F/~ulnisvorg/~nge zw~r nicht urn ihrer 
selbst willen studiert, sondern um das Auftreten der sog. Leichen- 
alkaloide, der Ptomaine, zu verfo]gen. Denn bei der Zersetzung yon 
Leichen ~urden basische Stoffe beobaehtet, die mit den 1)flanzen- 
MkMoiden wie Morphin, .Kolchizin, Coniin, Delphinin, Strychnin, Mus- 
carin, Chinidin, Atropin und Hyoscyamin fiberraschende Ahnliehkeit 
h~tten, besonders hinsichtlich ihrer Farb- und F/~llungsreaktionen, teil- 
weise aber auch der Wirkungen. Verwechslungen mit diesen Stoffen 
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haben in Giftmordprozessen Irfiherer Zeiten zuweilen eine grebe Rolle 
gespielt. Die letzte zusammenfassende Darstellung fiber ,,die chemischen 
Abbaureaktionen bei der Le4chenzersetzung" wurde von SPwcH~ 1937 
gegeben. 

Eine eigene thanatologische Chemie beginnt sich erst in den ]etzten 
Jahrzehnten deutlieher herauszubilden, seitdem die Bedeutung der 
Enzymchemie in ihrem vollen Umiange erkannt wird. Einen inter- 
essanten Beitrag grunds~tzlicher Art hut LAe~o~x 1952 gegeben, der 
die Bedeutung der Enzymehemie Iiir die chemisehe Thanatologie be- 
leuchtet und in anregenden Ausfiihrungen neben dem Studium der 
thanatologischen Morphologie die :Pflege der thanatologischen Chemie am 
mensehlichen Leichnam empfiehlt. LAc~olx gebraucht den Begriff: 
thanatologische Chemie. Man sollte vielleicht die Lehre yon der Chemie 
der Leichenvers kurz als Thanatochemie bezeiehnen, in Abgren- 
zung zu der Chemie der Lebensvorg~nge, der Biochemie. Der Bio- 
chemiker brieht seine Versuche gewShnlieh als ,,unbiologisch" deft ab, 
we sie fiir Geriehtsmediziner oder forensische Toxikologen noch sehr 
aufschluBreich wgren. 

Sehen wir uns in der Fermentch~mie urn, so finden wir zahlreiche 
Fermente, die gegen Gifte spezifiseh wirksam sind, vielfach gegen solehe, 
die der Gruppe der Naturstoffe angehSren. 1943 fanden uber KlscH 
und Mitarbeiter einen der Coeainesterase nuhe verwandten Ferment- 
typus, weleher dus synthetisch hergestellte Medikament Procain hydro- 
lytisch spultet. Die Bedeutung dieses Fermenttypus ist noch unbekannt, 
da Proeuin in der Natur nicht vorkommt. Ebenso ungeklgrt ist die 
biologische l%olle der Fermente, welehe das synthetisehe An~]getieum 
Dolantin (• Meperidine) hydrolysieren. Sie finden sich in der Leber 
vie]er S~ugetiere und seheinen mit keinem underen Enzymtypus iden- 
tisch zu sein, wie F. B~mc~EI~ und M. L. C. BERNHEIM 1945 feststellten. 
1943 hat W~IGI~T im Kuninchsnssrum, abet such beim Menschen, 
:Ferments gefunden, die Heroin (Diaeetylmorphin) hydrolysieren. Nach 
ELLIs wird die Acetylgruppe in 3-Stellung yon der gruppenspezifi- 
schen Serumlipase hydrolysiert, w~hrend ffir die Absp~ltung der Aeetyl- 
gruppe in 6-Stellung sin spezifisehes :Ferment verantwortlieh ist. Aueh 
in Bakterien und Pilzen linden sich viele :Fermente, die in der Lage 
sind, Gifte zu vergndern. Sis sind fiir uns yon besonderem Interesse, 
du wir ja uuch mit der Enzymt~tigkeit der Bukterien und Prize bei 
der sturken :F~ulnis und im Erdgrab reehnen mfissen. 

In diesem Zusammenhang habe ich bisher Fermente, die gegen 
kSrpereigene und giftige Wirkstotfe wie Adrenalin, Acetyleholin und 
die verschiedenen Hormone wirksam sind, nicht besonders genannt. 
Aueh ihnen kommt eine Bedentnng bei dem postmortalen Abbau der 
Gifte zu. I~eben dem EinfluB dsr :Fermente au~ den loostmortalen 
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Abbau yon Giften dfirfen wir aber die rein chemischen und physikalisch- 
ehemischen Bedingungen, die im faulenden Leichnam vorliegen, nieht 
auger acht lassen. So wird z .B.  ProcMn bei bicarbonatMkMischer 
Reaktion fast genau so selmell hydrolysiert wie dutch die Procain- 
esterase. ~hnliche Verh~ltnisse liegen beim Novoeain vor. Das AdMin 
wird im KSrper raseh in Diaethoxyessigs~ure umgewandelt, dagegen 
wird es, wie GG. SCHMn)T kfirzlich zeigen konnte, yon den Bakterien 
Coli, Proteus, Lactis aerogenes sowie yon Enterokokken, die bei der 
Leiehenfgulnis stets zu beobachten sind, nieht direkt zerst6rt. Setzt 
man dieses Sehlafmittel aber unter anaeroben Bedingungen in ammonia- 
kaliseher L6sung bei Zimmertemperatur (p~ 8) aus, so entsteht eine 
Substanz mit dem Schmelzpunkt 184 ~ Vollzieht sich dasselbe bei 
geringem Luftzu~ritt, so entstehen substituierte Essigs~ureesterverbin- 
dungen. In diesem Zusammenhang sind Versuche ffir unsere Frage- 
stellung yon grunds~tzlieher Bedeutung, wie sie F~TWVRST angestellt 
hat. Er  hat zahlreiehe Barbiturate bei 370 in Mkaliseher L6sung 
fiber Jahre beobaehtet und Aufspaltung des Barbiturs/iureringes ge- 
Iunden. Die SpMtprodukte sind haupts//ehlich substituierte Malonur- 
si/ure und Aeetylharnstoff. In vivo entstehen dagegen kaum solche 
Ringspaltprodukte (Ausfiihrliche Literatnr bei Ga. SC~MIDT). Die ,,Ent- 
giftung" der Barbitale erfolgt fiber die Seitenkettenoxydation, die fast 
ausschlieBlieh den Fermentsystemen in den Mikrosomen der Leber 
zugesehrieben wird, und zwar sind Stolfe des Triearbons~ureeyclus 
sowie wasserstofffibertragende Fermente und Katalysatoren erforderlich. 
So entstehen aus den Alkylseitenketten in Cs-Position Ketone (z. B. 
,,3-Keto-Phanodorm", ,,3-Keto-Medomin"), All~ohole (3-Hydroxyiso- 
amylaethylbarbiturs~ure aus Stadadorm, [3-Hydroxy-l-methylisobutyl ] - 
J~thylbarbitursi/ure aus PentobarbitM bzw. Nembutal), Carboxylsiiure 
(bei Pentobarbital und PentothM). 

Aul3erdem kSnnen N-Alkylgruppen abgespalten werden (Prominal, 
Evipan), und der Sehwefel bei Thiobarbituraten kann durch Sauerstoff 
ersetzt werden. Mit Hilfe radioaktiv markierter Barbitale warden mehr 
als l0 SpMtprodukte im TierkSrper festgestellt, wovon ein kleiner Teil 
radioaktiver Harnstoff, NH 3 und CO~, war. Bromier~e Barbitale vet- 
lieren ihr Brom und werden Ms Keto-Produkte ausgeschieden (Noctal, 
Pernoeton). 

Post mortem werden vorwiegend p~-abh/ingige Barbiturs/iure- 
ver//nderungen beobaehtet: Bei saurer oder neutraler bis sehwach 
alkMischer geakt ion sind Barbitale, besonders aber ihre Oxydations- 
produkte, im g a r n  gut hMtbar. Bei MkMischer geakt ion wird ira 
Verlauf yon Monaten der Ring aufgespalten (GG. SC~IMIDT) ~hnlich 
wie dies FI~ETWUlZST festste]lte. Bakterien, die bei der Leichenf~ulnis 
auftreten - -  z .B .  C o r y n e b a k t e r i e n -  (HAYAISHI und KOl~XBm~G, 



402 E. Wm~m: 

LxaA, GG. SCHMIDT) sind offenbar nicht in der Lage, Barbitursiiure- 
derivate zu zersetzen, wbihrend sie die unsubstituierte Barbitursdure auf- 
spalten kSnnen. 

Ein Organsystem, dessen Biochemie besonders gut studiert wurde, ist 
die Skeletmuskulatur. Seit den klassisehen Arbeiten yon EMBDEN und 
MEY~tC~OF und WARBURG (Literaturfibersicht bei HOFMAxx-OSTENHOF) 
haben wir in den Stoffweehsel zwisehen T/itigkeits- und Erholungs- 
phasen groge Einblicke bekommen. Diese Wandlungen hSren in dem 
Augenblick auf, wenn in der notwendig werdenden Restitutionsphase 
kein Sauerstoff mehr zur Verffigung steht. LAvEs und SCgW~tRZFISC~,~ 
haben vor einigen Jahren beim Studium der Totenstarre am mensch- 
lichen Leichnam den Chemismus genauer studiert. Unmittelbar naeh 
dem Tode setzen bereits raseh ablaufende Prozesse ein. So sinkt z. B. 
die Polyphosphatphosphorkonzentration bereits nach 100--150 min mit 
erheblieher Gesehwindigkeit ab. Der Milehsauregehalt steigt zun/~ehst 
raseh an, um nach 6 Std bereits wieder langsam abzusinken. Das PH 
verschiebt sich in wenigen Stunden rasch naeh dem Sauren. Dureh 
die einsetzenden Desaminierungsprozesse, die zu einer betrachtliehen 
Ammoniakbildung ffihren, wird die t~eaktion nach einem Tage zum 
Neutralen hin und im Laufe weiterer Tage an der Oberfl~che sogar zum 
AlkMisehen bin versehoben. 

Da sich auch in anderen Organen i~hnliehes vollzieht, so erhebt sieh 
die Frage: Welche physikalisch-chemischen Bedingungen charakterisieren 
diese Vorgi~nge ? 

Man hat die Wassersto//ionenkonzentration in tierischen Geweben ver- 
folgt und festgestellt, dab fast in allen Organen zun~ichst starke S//uerung 
eintritt, die einige Stunden anh/ilt, dann aber langsam bis zu leicht 
saurer Reaktion zurfiekgeht (LAvEs, SCHWA~Z~ISC~ER, O. SCgMIDT, 
LOt~KE)~ t i ler  sei auch an die au~schluBreiehen Studien fiber die post- 
mortalen physiko-ehemischen Ver//nderungen der Leberzellen und an- 
deter Organzellen erinnert, fiber die LAVES im Jahre 1930 auf unserem 
KongreB in KSnigsberg beriehtet hat. G~3iFF und EAPPOPO~T haben 
das groBe Material zusammengetragen. Neuerdings haben O. SCH~IDT 
und LOt~KE der Frage naeh dem p~ bei mensehliehen Leichen eine 
Reihe yon wichtigen Studien gewidmet. Sie stellten lest, dab das PH 
in der Tiefe eines Organs fiber Woehen und Monate sieh zwisehen 
6 und 7 h~lt und dab dort, wo in den oberfl/~ehlichen (1--2 em tiefen) 
Sehichten Luft  zutritt,  sieh leicht alkalisehe Verh/~ltnisse einstellen. 
Es ist seit langem bekannt, und dureh neuere Untersuchungen best/~tigt, 
dab das auto]ysierende Gewebe bei niedrigerer Temperatur weniger sehnell 
s/~uert als bei KSrpertemperatur.  Unmittelbar nach dem Tode laufen 
abet die der Einstellung des pg zugrunde liegenden fermentehemisehen 
Prozesse nahe dem Temperaturoptimum ab. Wenn ein Leiehnam bei 
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sehen. 

Eine weitere wesentliehe 
Bedingung ftlr die Um- 
wandlungder Gifte wie aueh 
kSrpereigener Stoffe ist die 
Redoxlage. Sie wird im bio- 
logischen Substrat  dureh 
zahlreiehe Redoxsysteme 
unter Mitwirkung yon Oxy- 
dorednktasen bestimmt. 
I-Iier sei auf die kiirzlieh 
ersehienene ausgezeichnete 
und umfassende Monogra- 
phie yon EULEI~ ,,Reduk- 
tone und Reduktonate"  

Zimmertemperatur  abkfihlt, so herrseht naeh den ersten 5 Std im l~umpf- 
bereieh immer noch eine Temperatur  yon 300 C, so dab also auch diese 
Prozesse sich unmittelbar nach dem Tode rascher vo]lziehen als sp/~ter 
nach dem endgiiltigen Erkalten der Leiche. Dementspreehend werden 
auch Gifte, soweit sie durch Fermente unter anaeroben Bedingungen 
zerstSrt werden, in den ersten Stunden raseh zersetzt, obwohl wir dem 
Leichnam die sich in ihm abspielenden tiefgreifenden Wandlungen 
der Stoffe noch nicht an- 

5E Iv, f -~ /m lnnem der l~e/ohe J 

~mV L / 
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Abb. i. Schematische Darstelhng der Temperatur- 
verh~lltnisse, sowie der Ver~nderungen des PH und 
der l~edoxlage vonl Beginn der Vergiftung bis zurn 

Nachweis des Giftes 

verwiesen. Ful3end auf den 
Forschungen yon MICHAELIS haben sich O. SCHMIDT und LORKE auch 
der Ver~nderung des l~edoxpotentials bei absterbenden, autolysierenden 
und der l%ulnis anheimfallenden und verwesenden raensch]ichen Organe 
gewidmet. Sie haben festgestellt, da~ die Redox]age unmittelbar nach 
dem Tode yon positiven Werten rasch absinkt und nach wenigen 
Stunden sich welt im Negativen befindet. ])as Gewebe nimrnt in zu- 
nehmendem Ma~e fiber Wochen und Monate stark reduktive Eigen- 
schaften an, die erst nach Jahren, wenn der Leichnam austrocknet, 
aufgehoben werden. Es treten yon der Oberfl~che her ]~ositive Poten- 
time auf, die im wesentlichen den VerwesungsprozeB f5rdern. Zur 
Erl~uterung des Gesagten sei auf die Abbildung hingewiesen, die die 
Verhs schematisch wiedergeben sell. 

3. Beerdigung bis Exhumierung 
Haben schon die Witterungsverhi~ltnisse vor der Inhumierung einen 

Einflul3 auf die Geschwindigkeit der Leichenzersetzung, die zum Teil 
noeh nachhaltig in der ersten Zeit im Erdgrab nachwirken, so nehmen 
nunmehr die Einflfisse des Erdgrabes grSBeren Umfang an. Es darf 
dabei nieht vergessen werden, dab die Einflfisse vom Grab her auch 
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davon abhangig sind, ob die Beerdigung in einem leichten Tannenholz- 
sarg erfolgte, dessen Deckel yon den Erdmassen sehr bald eingedrfickt 
wird und der eindringenden Feuchtigkeit yon durchsickerndem l~egen- 
wasser und den Bewegungen des Grundwassers weniger Widerstand 
bietet als in einem schweren Eichenho]zsarg. Die Vorg/inge in der 
Graberde selbst sind abh~ngig yon der Bodenart, der Bodent/itigkeit, 
der Bodentemperatur und der Bodenfeuchte. 

Bodenart und Bodentiitigl~eit 
Bei der Bodenart sind die physikalischen und chemischen Eigen- 

schaften, das p~ und das l=~edoxpotentiale mal]gebend. Ton und tonige 
Lehme haben p~ 7, Lehme PH 6,5--7, sandige Lehme p~ 6,5, ]ehmige 
Sande p~ 6,5, humSse Sande 5,7--6, MoorbSden PH 3,6--4. Unter 
Bodenti~tigkeit wird yon Geologen eine Einflul~nahme des Bodens ~uf 
die Verwesung verstanden. Nach TAMA~ kalm man unterscheiden 
zwischen t~tigen BSden, bei denen die Verwesung rasch abls und 
unt/~tigen BSden, bei denen die Zersetzung organischer Substanzen nur 
langsam eintritt. Unti~tige oder trdge B6den: Zu ihnen zs z. B. die 
Tonb6den. Hier erfolgt eine sehr langsame Zersetzung organischer Sub- 
stanzen. Wenig ti~tige BSden: z .B.  schwere, ns B6den, so 
die sauer reagierenden SandbSden in feuchter Lage, wie Heideb5den. 
Ti~tige BSden: Hierzu gehSrt die Mehrzahl der Bodenarten. Es herrscht 
eine mittlere Schnelligkeit der Verwesung. Zehrende, hitzige B6den: Bei 
ihnen verl~uft die Verwesung rasch, z. B. bci den sich ]eicht erw/irmen- 
den SandbSden, Kalkb6den. Siidhs haben meist zehrende BSden. 

Da jedoch die T/itigkeit der BSden yore Klima abh/ingig ist, wird 
ein Boden, der im Tiefland zu den m/~Big ts gehSrt, im Hochland 
zu den unts gez/ihlt werden miissen. Erfo]gt die Verwesung rasch 
und ist der beteiligte Boden adsorptiv ungess so spricht man. ganz 
Mlgemein yon e~ner ariden Bodenart, ist das Gegenteil der Fall, yon 
einer humiden Bodenart. Zur ariden Bodenart  gehSren z. B. der Wiisten- 
boden und SandbSden, zur humiden u. a. Roterden, Braunerden, Pot- 
soldbSden, t{ochgebirgsbSden, BSden der Hochebene. Im einzelnen ist 
die T/itigkeit des Bodens ~bh~ngig yore Filtrations-, Absorptions-, 
Adsorptions- und Ionenaustauschvorg~ngen, sowie yon spezieller chemi- 
scher und biologischer Bindung. Einen wescntlichen EinfluB haben 
dariiberhinaus Bodenflora und Boden/auna. (Ausffihrliche Literatur  bei 

Bodentemperatur und Boden/euchte 
Die Bodentemperatur ist der wichtigste Faktor  bei der Zerst6rung 

der Leiche im Erdgrab, weil yon ihr die Reaktionsgeschwindigkeit der 
chemisch-fermentativen Vorg~nge und die Lebensprozesse der Leichen- 
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flora und Leichenfauna abh~ngig sind. Die Bodentemperatur ist yon 
der W~rmeabsorption, W/~rmekapazitgt, W~rmeleitf/~higkeit undW~rme- 
emission abh~ingig. Die Energiezufuhr erfolgt durch Liehtstrahlen, dureh 
Eindringen w~rmenden Wassers nnd w~rmerer Lnft in den Boden, 
geochemisch durch die Eigenwarme der Erde. Auch sind exotherme 
biochemische Vorgange in geringem Umfang beteiligt. Welter sind die 
Neigung des Gel~ndes und die Lage zu den Himmelsrichtungen yon 
Einflul~. In Mitteleuropa bewegen sieh die Temperatnren in Grabtiefen 
(1,80 m) im allgemeinen zwischen 3 und 12 o C. Die Temperaturschwan- 
kungen hab'en etwa den Verlanf einer Sinnskurve. S ie treten gegeniiber 
den Schwankungen der Auftentemperatnr in abgesehw/~ehter und ver- 
zSgerter Form auf. In den Monaten Januar bis M~rz wird das Minimum 
durchlaufen, zwischen Juli und September ein Maximum. Hieraus 
ergibt sich, dab die Zersetzungsvorggnge an der Leiche in den Monaten 
Januar  bis Mgrz yon der Bodentemperatur am wenigsten, yon Juli  bis 
September am meisten begiinstigt werden. 

Die Boden/euchtig/~eit ist yon erheblichem Einflul~ auf die Leichen- 
zersetzung. Es ist eine Erfahrungstatsache, da6 Leiehen in Lehm und 
ttumusbSden langsamer zersetzt werden als in sandigen BSden. Auch 
der Sauerstoffgehalt, der bei troekenen BSden hSher ist a]s bei feuehten, 
beschleunigt die Verwesung. Die Bodenfeuchte ist, wie die Bodentempe- 
ratur, yon den Bodeneigenschaften selbst, der Vegetation, yon klimati- 
sehen und geographischen Verhaltnissen abhs Die Leiche liegt im 
Erdgrab im Bereich der Durchgangszone des Sickerwassers, der Zone des 
dutch Capillaritat gehobenen Wassers und manehmal voriibergehend im 
Bereich des Grundwassers. Deshalb soll bei der Anlage eines Friedhofes 
das Grundwasser yon der Bodenoberflgehe mindestens einen Abstand 
yon 3 m haben. Im allgemeinen ist die Bodenfeuehte in den Monaten 
Februar, Mgrz und April am grSl~ten, der Sauerstoffgehalt damit am 
geringsten. 

Neben den genannten Vorggngen im Boden und mit ihnen im Zu- 
sammenhang vollzieht sich die Zersetzung des Leiehnams. In den 
ersten Wochen und Monaten der ,,bliihenden F/~ulnis" t reten reiehliche 
Mengen yon Faulnisfliissigkeit mit Giften oder ihren Zersetzungsproduk- 
ten in die Sargfiillmasse und versickern sehlie61ich in die Erde, wo sie 
aber durch absorptive Kr~fte manchmal lange festgehalten werden. 
Bei einsetzenden Fliissigkeitsverschiebungen kSnnen mitunter erhebliehe 
Untersehiede in den Giftkonzentrationen der oberen (vorderen) und 
unteren (hinteren) Teile desselben Organs auftreten. Diese sind eben- 
falls zu beriieksiehtigen, wenn Organe vor der Untersuehung oder l~ach- 
untersuchung 1/~ngere Zeit im Kiihlsehrank gelegen haben. Alsbald 
besteht aueh die M6glichkeit der Einwanderung yon Stoffen, welche 
yon den Sargbeigaben oder der Friedhofserde stammen. 
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Angesichts der tiefgreifenden Vorg~nge, die sich ira beerdigten Leich- 
nam abspielen, und der Vielf~ltigkeit der Einflfisse, die zura groBen 
Teil nieht voraussehbar sind, ist eine sichere Vorhersage fiber den zu 
erwartenden Zustand der Leichen nnd fiber die Erfolgsaussicht des 
GiRnachweises nieht iraraer mSglieh. 

Bei Metallgiften ist bis zu 6 Jahren mit  guten NachweisraSglich- 
keiten zu rechnen. Wenn dann die Skeletierung einsetzt, sind die Aus- 
siehten nicht raehr ganz so gut;  doch sind nach vielen Jahren in fast 
ske]etierten Leichen noch Metallgifte nachgewiesen worden. Bei Ver- 
daeht eines Giftraordes und bei hinreichender Kenntnis der Boden- 
t~tigkeit kann man bei Metallgiften, wenn man iiberhaupt noch rait 
der MSglichkeit des Vorhandenseins yon Knochenresten rechnet, bis zu 
20 Jahren den Nachweis versuchen. In  den allermeisten 20j~hrigen 
Knochenresten yon aufgelassenen Grs konnten wir in Nfirnberg 
und Uragebung noch ArainosKuren und in sehr vielen mikroskopisch 
sogar noch Eiweil~strukturen nachweisen. Man kann allerdings erleben, 
dab in raanchen BSden die Knochen doeh bereits aufgel6st sind. Es 
ist aber ebenso raSglieh, da[3 dutch Mumifizierung oder Fettwaehs- 
bildung der Leichnam fiberraschend gut erhalten ist. Solche Extreme 
sind auf einera Friedhof nebeneinander zu beobachten. Bestiinde nicht 
die MSglichkeit einer Mumifiziernng, so wfirde man bei organisehen 
Giften nach 6 Jahren yon einer Exhuraierung abraten rafissen. Da aber 
ein Leichnara aueh zu diesera Zeitpunkt noch fiberraschend gut erhalten 
sein kann und vor allen Dingen bei rasch fortschreitender Entw~sserung 
die Hau t  im Bereich der Brust  und des Bauehes aueh organische Gifte, 
z. B. Barbi turate  (PAULUS), gut konservieren kann - -  zumal die Fgulnis 
oftmals schnell dureh Schiramelrasenbildung in diesera Hautbereieh anf- 
gehalten wird - -  so kann man grundss yon einer Exhumierung 
innerhalb der VerjKhrungsfrist nie abraten. Dasse]be gilt ffir alle fibrigen 
Gifte. 

4. Exhumierung bis Untersuchung 
Dasselbe, was ffir die toxikologisehe Analyse im allgeraeinen zu 

beachten ist, gilt in besonderem Ma[3e ffir exhuraierte Leichenteile; 
denn diese erfahren dureh die Milieus und besonders durch 
den Luftzutri t t ,  die Verdunstung yon Wasser und Araraoniak inner- 
halb weniger Stunden umfassende cheraische Vers die sich 
bereits in Farbumsehls der herausgenoraraenen Organe und deren 
Schnittfl/~ehen ausdrfieken. Diese Farbs sind sehon w/~hrend 
der Sektion zu beobachten. Solehen Vorgs liegen weitere Ande- 
rungen des t~edoxpotentials und der Wasserstoffionenkonzentration zu- 
grunde. Der nieht Erfahrene wird sieh bei der Entnahme und Uber- 
sendung des Untersuchungsraaterials denken, dab es anf ein paar Tage 
nieht ankommt,  wenn die Leiche bereits einige Jahre im Erdgrab 
gelegen hat. Wird nicht fiir beschleunigte Untersuchung gesorgt und 
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werden die Organe nicht sofort in dicht schlieBende, gut zu kfihlende 
Gef~l~e gebracht, so kann es gesehehen, da{~ ein Gift oder sein Abbau- 
produkt  kurz nach der Exhumierung eben noeh hiitte naehgewiesen 
werden kSnnen, sich aber durch die weiteren Ver~nderungen zwisehen 
Exhumierung und Untersuchung dem Naehweis entzogen hat. 

II. Spezieller Teil 
Jeder gerichtsmedizinische und toxikologische Sachversts weiB 

aus seiner Praxis, dai~ Giftnachweise bei exhumierten Leichen gar nicht 
so selten m6glich gewesen sind. ~berbl ickt  man aber die einsehl~gige 
Literatur, so fiberrascht die relativ geringe Anzahl yon Fublikationen 
auf diesem Gebiet. Es ist aber anzunehmen, dal3 ein Mehrfaches der in 
der Literatur  zu findenden Einze]beobachtungen im nicht ver6ffentlich- 
ten Erfahrungsgut zahlreicher Untersucher vorhanden ist. Bei den 
anorganischen Giften haben auch vor allem nur solche Fiille eine grund- 
siitzliehe Bedeutung, in denen eine extrem lange Beerdigungszeit vor- 
liegt. I m  folgenden so]l aus der Literatur eine Zusammenstellung der 
Gifte gebracht werden, die bei Exhumierungen nach bestimmten Zeiten 
noch nachgewiesen werden konnten. 

Gelungene Nachweise von anorganischen Gi/ten 

Arsen: Gelungene Giftnachweise sind in zahlreichen VerSffentlichun- 
gen nach einer Inhumationsdauer yon Tagen, Woehen, Monaten, einigen 
Jahren, bis zu 9 Jahren beschrieben. Dem Arsen hi~tte wegen seiner 
Bedeutung ffir die forensische Toxikologie ein besonderer Platz ein- 
ger~umt werden mfissen. Hierbei hiitte besonders die Frage der Aus- 
laugung beim Entwi~ssern des Leichnams, bei der Beriihrung des 
Leichnams mit  dem Bodenwasser und das Eindringen yon  Arsen- 
verbindungen in den Leichnam - -  aueh in die t taare  - -  berfieksich- 
t igt werden miissen. Dies ist jedoch hier nicht mSglich. Bei der Beur- 
teilung yon Arsenbefunden in exhumierten Leiehen ist grol~e Sorgfalt 
auf umfangreiehe Entnahmen der Erdproben in den Grabw~nden, 
im Grabboden, unter dem Grab und in der ns und weiteren 
Umgebung des Grabes zu legen. Bei der Arsenvergiftung sind ganz 
besonders die Vorschli~ge yon SPECRT und KATTE ffir die Probeent- 
nahmen zu beaehten. Mit OLIVIE~ mul~ man sagen, dal~ der Toxikologie 
gerade beim Arsen Grenzen gesetzt sind, wenn es sich um sehr sp/ite 
Exhumierungen handelt  (vgl. aueh PI~DWL~V~E und D~OBV,~T). 

Thallium: nach 1 lV~onat (HABEI~DA, SCHNEIDER, KAPS), 2mul nach 
2 Monaten (SAA~ und PAULUS), nach 4 Monaten (H. PoPP), nach 
61/2 Monaten (STIEFL]~R), nach 8 Monaten (KI~SEK), 2real nach 1 Jahr  
(Kt~NKELE), nach 2 Jahren und 4 Jahren (H. PoPP), nach 5 Jahren (BSE- 
ME~), nach 8 Jahren (STEIDLE, nach Mitteilung yon Kt~NKELE), 3 F/~lle 
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zwischen 1 und 4 Jahren (STEIDLE), naeh 14 Tagen und naeh 7 Jahren 
(JA~sc~ und MAYE~ 1950), naeh 7 Jahren (J~SCH und MAYEa 1952). 

Blei: naeh 12 Tagen und naeh 4 Monaten (Sc~rIEWlN~)), naeh 
4 Woehen (eigene, nieht verSffentliehte Beobaehtung), nach 21/2 Jahren, 
31/2 und 91/2 Jahren (W~I~m), naeh 3Monaten (FI~IE 1925, KIPPE~ 1926). 

Barium: naeh 5 Jahren (VE~mNo). 
Antimon: naeh 1~/4 und 5 Jahren (ExG~L~A~DT). 
Queclcsilber: naeh 1 Monat (BvscH~ANN). 

Kohlenoxyd: In der Literatur finden sieh fiber 50 Falle, bei denen 
ein Sp/itnaehweis einer Kohlenoxydvergiftung gelungen ist. Die Zeit 
zwischen Tod und Exhumierung (bzw. Sektion) betrug 9--210 Tage. 
Im einzelnen kamen die Leiehen zur Exhumierung: naeh 10 Tagen 
(HoLz~ und LAv]~s), 2real naeh 10 Tagen (GRA~:), naeh 14 und 51 Tagen 
(BL~rM~SrSTOCK, zit. naeh LAGTJ~A), nach 14 Tagen (W]~Nm), naeh 
14 und 86 Tagen (MxaTIN), 2mal naeh 5 Woehen, naeh 45 und 50 Tagen 
(W~I~A~), naeh 42 Tagen (B~oc~DE~, zit. naeh L~au~) ,  naeh 
69 Tagen (Ra]~s~u]~), naeh 98 Tagen (S~SSM~N) ,  naeh 105 Tagen 
(POXTI~ELLI), naeh 122 Tagen (WIE~HO~D), naeh 144 Tagen ( H ~ N ) ,  
35mal naeh 5 Monaten (naeh Grubenunglfiek in Whitehaven) ( H ~ s  
u. THo~P), naeh 210 Tagen (Lar  naeh 18 Monaten ( 0 ~ o ,  zit. 
naeh KO~Ea~). In einer bei Zimmertemperatur unsteril aufbewahrten 
Blutprobe wurde noeh naeh 35 Jahren Kohlenoxydh/~moglobin naeh- 
gewiesen ( G ~ ) .  

Phosphor: naeh 3 Tagen (KLE~p), naeh 25 Tagen (A~PE~s), nach 
32 Tagen (ScHKF~]~R), naeh 42 Tagen (ELvE~s), naeh 6, 71 und 152 Tagen 
(G~A~r), naeh 82 Tagen (LEss~), naeh 3 Monaten (Po~CK, Fmm)- 
]~ER~), naeh 6 Monaten (BISCHOFF, zit. bei G ~ D ~ ) ,  naeh 15~/2 Monaten 
(BOgZgJAKOWI~, zit. bei KOB~aT). 

Fluor: naeh 52 Tagen (KocK]~ und ZIM~ERMANN), naeh einigen 
Woehen (K~u~).  

Blausiiure: naeh 7 Tagen (CHEva~L~E~), 3real naeh 8 Tagen (R~u- 
:g~D, S~RuvE, Pngcus, zit. naeh F~LK), naeh 15 Tagen (t~EuNAR]), 
zit. naeh Fa~K), naeh 22 Tagen (So~o~o~F, zit. naeh FALK), naeh 
4 Woehen und 8 Tagen (DR~a~DOa~F), naeh 50 Tagen (Au~EX~H) ,  
naeh 100 Tagen (Lwow, zit. naeh F~J~K), naeh 21 Tagen (B~aME), 
naeh 116 Tagen (ZILLXEt~). 

Mineralsiiuren: naeh 23 Tagen (CAsP]~a), naeh 14 Tagen (Bcc~E~).  

Gelungene Nachweise von organischen Gi/ten 
Atropin und Scopolamin 

Experimentelle Fdulnis: Experimentell konnte Atropin noeh nach 
12 Jahren (IPsE~), Scopolamin nach 3 Jahren ( B ~ i ~ G )  in Blur und 
I-I~rn nachgewiesen werden. 
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Bei Leichen gelang der Nachweis yon Atropin nach 9 Monaten 
LUDWm and M~THlVEE), 2~/~ und 3 Jahren (I~sEN). 

Morphin und Derivate 
Experimentell konnte Morphin in Leichenteilen nach 6 (PANzEl~) 

und 11 Monaten (I)oEP~AI~N), 11/~ (AUTENRIETIt), 21/2 (GRUTTEI~INK 
and vax RIJ]b;) und nach 4--8 Jahren (MAGxIN) nachgewiesen werden. 
Eukodal war im F/~ulnisexperiment naeh 2 Jahren (BI~dl~IXG), Codein 
nach 4 Monaten (P]~ImAOANI) aufzufinden. 

Bei Leichen war Morphin nach 43 Tagen (Prozei3 gegen HAm~IS, New 
York; (MAGNUS), naeh 13 Monaten (STAs, zit. nach WITT~AUS) und 
in eingegrabenen Hundekadavern naeh 1 und 2 Jahren (HANKS, zit. 
nach LUDWIG) festzustellen. 

Colchicin 
Experimentell wurde es bei Kaninchen und Hundek~davern n~ch 

31/e Std bis 41/~ Monaten aufgefunden. Bei einer Leiche war es noch 
nach 9 Monaten (BROUARDEL, zit. nach OBOLO~S~:~) nachzuweisen. 

Aconitin 
Bei Leichen gelang der phurmakologisch-10hysiologische Nachweis 

48 Tage nach dem Tode, in dem weiterhin aufbewahrten Material auch 
noch nach 16 Monaten (IPsEN), in einer stark gefaulten, aber nicht 
begrabenen Leiche 15 T~ge nach dem Tode (CoRo~EDI und Cxzzn~mA). 

Physostigmin 
Experimentell naeh 7 (PELLACANI) und 81/2 Monaten (KgATT~g). 

Pilocarpin und Daturin 
Experimentell nach 7 Monaten (PELLACAI~I). 

Digitalin 
Exloerimentell nach 51/2 Monaten (P~oE~s). 

Veratrin, Santonin und Curarin 
Experimentell nach 4 Monaten (PELLACA~I). 

Strychnin 
Experimentell war zugesetztes Strychnin in Leichenteilen nach 1, 2 

(IPsEN) und 11 Jahren (RIEOKHEI~), in vergifteten Hundekadavern nach 
18 Monaten (I~SE]~) und in aufbewahrten Leichenteilen Vergifteter nach 
3 Monaten bis 12 Jahren (O~FILA, T~OM~SE~, CLOETTA, HEII~Z, I~IECK- 
HER, RANKE, MAGNIlV, UBEDA und GOLOD) wieder aufzufinden. 
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Bei Leichen gelang der Nachweis nach 10--13 Tagen (BY,EAr und 
DESCLAUX), 18 Tagen (HowAlaD), 2real nach 4 Wochen (KI~xTTE~), 
6 Wochen (eigene Beobachtungen), 9 (HAw) und 101/2 Monaten (WOLFF), 
2a/4 (Bo~ZAKOWI~) und nach 6 Jahren (K~ATTE~). 

Cocain 

Experimentell konnte zugesetztes Cocain in faulen Leichenteilen nach 
14 Tagen (P~o~Ls) und 201 Tagen (ST~vCK) naehgewiesen werden. 

Bromo/orm und Chloro/orm 

Experimentell war Chloroform im Kadaver eines eingegrabenen Hun- 
des nach 103 Tagen (SEvEaI) noch aufzufinden; Bromoform in auf- 
bewahrten Leichenteilen nach 15--22 Monaten (MoLITORIS). 

Adalin 

Bei einer Leiche gelang der Nachweis naeh 4 Wochen im Magen 

Barbitursi~ure-Derivate 
Veronal 

Experimentell konnte Verona] in faulenden Leichenteilen nach 12 Ta- 
gen (SI'~CHT und KOOTZ), nach 5 Monaten (B~3~I~G), nach 11/2 Jahren 
(B~ff~I~G) and nach 5 Jahren ( IPs~)  ermittelt werden. 

Bei einer Leiehe gelang der Naehweis nach 6 Monaten (LuTz). 

Luminal 

In der exhumierten Leiche konnte Luminal naeh 3 Woehen yon uns 
nachgewiesen werden. 

Experimentell konnte SC~ELLE~ Luminal in einer vergifteten Katze 
nach 8 Tagen, im Harn eines Epileptikers naeh 4monatlicher F~ulnis 
und in Leichenteilen, denen Luminal zugesetzt war, naeh 7 Monaten 
nachweisen. Gr SCI-IMIDT ge]ang der Naehweis im faulenden Harn 
nach 2 Jahren. 

Phanodorm 

konnte yon uns nach 8 Woehen blfihender F~ulnis (im Wohnwagen 
wi~hrend der Sommermonate) im Magen einer Leiche nachgewiesen 
werden. 

E 605 

VA~ HECKE, HA:bTs-BEI~TEAU, HEYNDRICKX und THOMAS fanden 
nach 3 Jahren in asservierten Leichenteilen E 605. 

KAISW~ und H ~ r  haben naeh 1/2 Jahr in exhumierten Leichen- 
teilen p-Nitrophenol naehgewiesen. 

MAC~AT~ hat nach 6 Monaten in faulenden Organen und nach 
14 Monaten Aufbewahrung im Eishaus dureh UV-Absorption E 605 
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gefunden. Wir konnten im Magen einer Leiche, die w~hrend der 
Sommermonate mehrere Woehcn im Wald gelegen hatte, E 605 in erheb- 
lichen Mengen n~chweisen; in den Org~nen gelang der Nachweis nicht. 

BURGER hat die l~achweisbarkeit yon E 605 in Leichenm/~gen fiber 
vie]e Monate verfo]gen kSnnen. 

Wenn meine Mit~rbeiter JEgEBER(t), :BI]~NEI~T und LAUT]S!VBAC~ 
und ich uns aueh bemfiht haben, die Literatur  - -  mit  Ausnahme des 
A r s e n s -  mSglichst vollst/~ndig zusammenzutragen, so werden uns 
doch wohl manche F/~lle entgangen sein, bei denen die Beschreibung 
eines Exhumierungsfalles im Tite] nicht zu vermuten war. 

Die angeffihrten gelungenen Nachweise sind in ihrer methodischen 
Beweiskraft durchaus nicht alle gleichwertig. Bei der Sorgfalt, mit  
der die meisten Untersucher ihre Analysen durchgeffihrt haben, sind 
die Ergebnisse ffir uns abet  doch aufschlul~reich, weft sie uns zeigen, 
wie Range noch bestimmte Nachweisreaktionen positiv waren. Man soll 
die Nachweisbarkeit auch yon vornherein nicht ffir aussichtslos halten, 
wenn keine entsprechenden Vergleichsbeobachtungen in der Literatur  
vorhanden sind. 

Zusammenfassung 
Nachdem wit nun die Fa]ctoren, die fiber die Naehweisbarkeit yon 

Giften in exhumierten Leichen entscheiden, an uns haben voriiber- 
ziehcn lassen nnd uns die Kasuistik der gelungenen Giflnachweise in 
Erinnerung gebracht haben, so kSnnen wir fiber die Naehweisbarkeit 
yon Giften in exhumierten Leichen folgendes sagen: 

1. Bei den Metallgi/ten ist bis zu 6 Jahren mit  guten l~achweis- 
mSglichkeiten zu rechnen. Bei den i~brigen anorganischen Gi/ten h~ngt 
dies v o n d e r  chemisehen N~tur des Giftes ab. Der Metallgiftnachweis 
kann bis zn 20 Jahren nach dem Tode versucht werden, wenn auch 
die Begutachtung, ob eine Vergiftung vorgelegen hat, mit  der L~nge 
der Zeit auf immer grS~ere Schwierigkeiten stSl3t. 

2. (Jber die Nachweisbarkeit yon organischen Gi/ten kSnnen wir vor- 
sichtig vielleicht folgendes formulieren: 

Ist ein Gilt sowohl bei leicht saurer als auch bei leieht allcalischer Rea/ction 
und negativer Redoxlage anf die Dauer yon Monaten im Experiment  bei 
Zimmertempcratur  widerstands/ghig, so besteht eine berechtigte Aussicht, 
dieses Gift in exhumierten Leichen zu finden. Es ist zu vermuten, da~ sich 
bei manehen Giften unter dengenannten Bedingungen wenigstens charak- 
teristische und gut nachweisbare Abbauprodulcte bilden, die sich fiber 
1/~ngere Zeit - -  vielleicht fiber J a h r e -  halten kSnnen. Wenn man sie 
kennt, so wird vielleicht m~ncher Nachweis gelingen, der negativ ver- 
laufen w~re, wenn man sich nut auf die Auffindung des Giftes selbst 
beschr/~nkt h~tte. Doeh bier befinden wir uns auf einem Gebiet der 
Toxikologie, auf dem nur wenig bekannt ist. Es ist zu bedauern, dab die 
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Autoren,  die s iehmi t  dem Nachweis yon  Giften in  fau lendenLeichente i len  
in  langwierigen u n d  mfihevollen Un te r suchungen  befaBten, seinerzeit ihr 
Augenmerk  n icht  stgrker auf die pos tmor ta len  SpMtprodukte der Gifte 
r ichteten.  

Die K e n n t n i s  der GiRvers  bei Autolyse u n d  Fi~ulnis ist 
n ich t  n u r  bei der Frage der Exhumie rung  erforderlich, sie ist auch in  
jedem Falle  einer forensisch-toxikologischen Unte r suchung  wertvoll,  
well die Leichenteile - -  bis sic zur Untersuchung gelangen - -  ]ast regel- 
mdfiig der Autolyse und Fi~ulnis ausgesetzt sind. 

Fiir  die forensische Toxikologie sehe ich eine lohnende Aufgabe 
darin,  auch die Gi]tabbauprodukte zu studieren,  dig unter ~oostmortalen 
Bedingungen ents tehen.  DiG Fragestel lung,  die sich hier erSffnet, is t :  
Der thanatochemische  EinfluB auf das SchicksM der Gifte u n d  Arznei-  
mit tel .  So t r i t t  je tz t  in  der  chemischen Toxikologie neben  dig ,,Bio- 
chemie der Gifte" die , ,Thanatochemie der Gifte" in  das Blickfeld. 
Die Than~toehemie  (in den a ngelsgchsisehen Lgndern  , ,postmortem- 
chemist ry"  genannt )  erwirbt  sich wohl e inen n icht  mehr  wegzudenkenden 
Pla tz  in  der forensischen Toxikologie u n d  dami t  in  der gerichtl ichen 
Medizin. 
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