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cases Wern i cke ' s  encepha lopa thy .  I n  one case of Morbus Wernicke ,  which 
took  a s t r ik ing ly  r a p i d  course, there  was found a h e a v y  haemor rhage  in to  
the  cerebra l  ventr ic le  sys tem.  I t  o r ig ina ted  in mul t ip le  haemor rhag ica l  
lesions in the  wall  of the  t h i rd  ventr icle .  Somet imes  gross pa thologica l  
changes of the  b ra in  are missed in Wern icke ' s  encepha lopa thy .  - -  25 
cases could be inc luded  in the  ca tegory  " sudden  dea th  wi th  f a t t y  degene- 
r a t ion  of the  l iver" .  The resul ts  of the  his tological  inves t iga t ions  in con- 
nec t ion  wi th  the  s y m p t o m s  before dea th  led to the  conclusion t h a t  in th is  
ca t egory  myoca rd i a l  damage  was the  ma in  cause of dea th .  There was 
of ten to  be found a t i n y  f a t t y  degenera t ion  of the  myocard ,  fu r the rmore  
f ibrosis  wi th ,  or wi thout ,  ceil react ion.  There  m a y  be fur ther  unknown 
factors  con t r ibu t ing  to  a d e a t h l y  exit .  
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H. REH (Diisseldorf):  Anha l t spunkte  fiir die Bes t immung der 
W a s s e r z e i t .  

Die kr iminal i s t i sch  so auBerordent l ich  bedeu t same  Frage ,  wie lange 
eine Leiche im Wasse r  gelegen ha t ,  i s t  m a n c h m a l  sehr  sehwer zu bean t -  
worten.  Die Liegezei t  e iner  Leiche im Wasser ,  die wir  kurz  als , ,Wasser-  
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zeit" bezeichnen mSchten, wird bekanntlich geseh/itzt an Hand  der Lei- 
chenver/~nderungen unter  Beriieksichtigung der jeweils herrsehenden Jah-  
reszeit. Wir wissen, dab die charakteristischen F/~ulnis- und Mazerations- 
erscheinungen an Wasserleiehen w/~hrend der warmen Jahreszeit  wesent- 
lieh sehneller auftreten und fortschreiten als w/~hrend der kalten. In  den 
einsehl/~gigen Lehr- und Handbfichern [2, 5, 9, 13, ld, 15, 20, 21, 25] man- 
gelt es nieht an schematischen Zeitangaben, die sieh aber alle nur auf den 
Sommer oder den Winter beziehen. So wird z. B. aueh noeh in den neueren 
Lehrbfichern [5, 13, 14, 15] erw/~hnt, dal~ eine Grfinf/irbung yon Kopf,  
Hals  und Brust  im Sommer auf einen 3 4wSchigen und im Winter auf 
einen 2--3monat igen Aufenthalt  im Wasser schliel~en lasse. Eine Auf- 
treibung der ganzen Leiehe mit  Unkenntliehkeit  der Gesichtszfige, Ab- 
15sung der Nggel und Nichterkennbarkeit  der Augenfarbe soll im Sommer 
erst naeh 5- -6  Wochen und im Winter  nach 12 Woehen und 1/~nger zu 
beobaehten sein. - -  Derjenige, der h/~ufig Gelegenheit hat,  Wasserleiehen 
zu untersuehen, wird zugeben mfissen, dab diese Angaben viel zu hoch 
bemessen sind. Es ist daher yon jeher das Bestreben der Gerichtsmediziner 
gewesen, Mittel und Wege zu finden, zuverl~ssige Anhaltspunkte ffir die 
Best immung der Wasserzeit zu gewinnen. Die Untersuchungen haben 
sich in erster Linie mit  der makroskopisehen und mikroskopischen Be- 
schaffenheit der Wasehhaut  an H/~nden und Ffil~en befaBt (DIERKES [d], 
GOLDBACH und HINffBER [6], SCHLEYER-PoMMENICH [22], SCHL~u 
[23]), jedoch zu keinem sieheren Resultat  gefiihrt. Auch waren die Be- 
miihungen yon K v ~ z  [10], aus dem Zustand der Lungenelastiea bzw. 
dem Grad der postmortalen Elastolyse Riickschliisse auf die Liegezeit 
einer Leiehe im Wasser zu ziehen, mehr oder weniger erfolglos, zumindest 
ffir eine Liegezeit bis zu 2 Monaten. Andere Untersuchungen sind uns 
nicht bekannt.  Von japaniseher Seite (WATA~ABn U. Mitarb. [33]) sind 
lediglich Untersuchnngen dariiber angestellt worden, nach weleher Zeit 
Wasserleiehen aus den Flfissen und dem Hafen yon Tokio infolge F/~ulnis 
wieder an die Oberfl/iche gelangen unter  Berficksichtigung der jeweils 
herrschenden Wassertemperatur  und Wassertiefe. Die Ergebnisse sind 
uns nicht bekannt,  da uns die betreffende Arbeit bisher nur im Referat  
zur Verfiigung gestanden hat.  

Aufgrund unseres umfangreiehen Materials an Wasserleichen haben 
wir versucht festzustellen, ob sich ein gesetzmi~i~iger Zusammenhang nach- 
weisen lgl~t zwischen der Wasserzeit und Wassertemperatur  einerseits 
und den angetroffenen Leichenerseheinungen andererseits. 

Methodilc 
Unsere Untersuchungen erstreckten sich auf insgesamt 277 Wasserleichen mit 

bekannter Wasserzeit aus den letzten 8 Jahren. In zahlreichen Fgllen haben wir erst 
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durch nachtr~gliche Akteneinsieht I die Wasserzeiten ermittelt. Die Spanne der 
Wasserzeiten lag zwischen wenigen Minuten bis zu mehreren Monarch. Rund 70% 
der Wasserleichen s~ammten aus dem Rheinstrom und Itafen in Dfisseldoff, die 
fibrigcn 30 % bus anderen flicl~enden oder stehenden Gew~ssern, wie z.B. Flfissen, 
B~chen, Seen, BaggerlSchern, Frei- und tIallenbi~dern. Berficksieht wurden nur 
solche Wasserleichen, die unmittelbar nach der Bergung entweder im Kiihlraum 
oder bei kalter Aul~entemperatur gelagert wurden. Ausgeschlossen wurden Leichea 
von Neugeborenen, Kleinkindern und Personen, die in anderen Fliissigkeiten, wie 
z.B. Abortgruben, Kl~ranlagen, Badewannen usw. gelegen hatten. Nur unter diesen 
Umst~nden war eine einheitliche Ausgangsbasis und Bearbeitung des Materials ge- 
w~hrleistet. Alle in den Protokollen niedergelegten Leichenver~nderungen, die uns 
ffir die Bestimmung der Wasserzeit geeignet erschienen, haben wir systematiseh 
nach den modernen Methoden der Datenverarbeitung auf Lochkarten dokumentiert. 
Aufgrund dessen konnten wir fiber die unz~hligen Daten eine einwandfreie und 
lfickenlose ~bersieht gewinnen. Ffir jeden Monat wurde jeweils der Zeitpunkt aus- 
gewertet, wo die chrakteristischen Leichenver~nderungen erstmalig deutlich sicht- 
bar in Erscheinung traten. Mal~gebend war hierbei der Monat dcr Bergung und nieht 
der Monat der Immersion. 

Erfahrungsgem~l~ beruhen die ~uBeren und inneren Ver~nderungen bei Wasser- 
leiehen auf zwei grundverschiedenen und nebeneinander ablaufenden Vorg~ngen, 
ni~mlich der Autolyse und F~ulnis einerseits und der Mazeration andererseits. W~h- 
rend Autolyse und Fiiulnis auch bei einem Aufenthalt der Leiche an der LuSt auf- 
treten, wird die Mazeration in erster Linie durch die direkte iiuflere Einwirkung 
der Feuchtigkeit auf die Itaut verursacht. N~here Aufsehlfisse fiber die einzelnen 
Stadien und ihre Auswirkungen auf den Leichnam sind Tabelle 1 zu entnehmen. 

Tabeile 1. Leichenveriinderungen, die zur Bestimmung der Wasserzeit geeignet sind 

A) Autolyse und F~ulnis B) Mazeration 

tt~molyse Abl6sung der Oberhaut 
Imbibition: Venen AblSsung der Haare 
Diffusion: Augen Vertrocknung der Lederhaut 
Gasf~ulnis: Abdomen 

Scrotum 
Subcutis H~inde und Fi~fle 

Sulf-Hb : Haut Waschhaut 
Erweichung: Gehirn Lockerung der Niigel 
Vertrocknung: tterz blutleer AblSsung derWaschhaut 
Transsudation: Haut AblSsung der N~gel 

PleurahShlen Fettwachs 

In diesem Zusammenhang mSchten wir noch kurz darauf hinweisen, da~ die Ab- 
15sung der Oberhaut und ttaare sowie die anschlieBende Vertrocknung der Leder- 
haut an der Luft sowohl auf Autolyse und F~ulnis Ms auch auf Mazeration zurfick- 
zufiihren sind. J~nliche Vorg~nge liegen der Umwandlung in Fettwachs, dem letzten 
Stadium, zugrunde. 

Insgesamt hubert wir 28 verschiedene Leichenerscheinungen bzw. charaktcristi- 
sche Merkmale fibcrpriift und davon 16 ffir die Bestimmung der Wasserzeit in die 
engere Wahl gezogen. Die Ergebnisse hubert wir in gedr~ngter Form in Tabelle 2 

1 die uns dankenswerterweise yon Herrn Leitenden Oberstaatsanwalt KUHL yore 
Landgericht Diisseldoff gewi~hrt wurde. 
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gr  

zusammengestellt. Die Tabelle kann keinen 
Anspruch auf Vollst~ndigkeit erheben; die 
hier niedergelegten Daten sollen lediglieh 
Anhaltspunkte darstellen. 

Was nun die untersuchten Merkmale als 
solche anbetrifft, so schreiten bekanntlieh 
Autolyse und Fi~ulnis an der Luft, besonders 
im ungekiihlten Zustand der Leiche, wesent- 
lich schneller fort als im Wasser, w~hrend 
die l~azeration vom Aufenthalt der Leiehe 
an der Luft weniger betroffen wird. Gas]~iul- 
his setzt erst bei einer Wassertemperatur yon 
etwa 5--6~ mR Beginn des Bakterien- 
waehstums ein [1, 2, 9]. 

Aufgrund dessen kommen die Leichen im 
Winter wesentlich sp~ter an die Wasserober- 
fl~che als im Sommer [1, 2, 9, 11, 13, 33]. 
Bei Wassertemperaturen unter 5~ die in 
Tiefen yon 30--40 m, z.B. in Alpenseen herr- 

.~ schen, unterbleibt die F~ulnis, weshalb die 
i betreffenden Leichen in der Regel nie wieder 

zum Vorsehein kommen [2, 9, 13, 33]. Die 
.~ manchmal grotesken Ver]grbungen der Was- 
.~ serleiehen beruhen im wesentlichen auf Sulf- 

H~moglobinbildung, Diffusion, Transsuda- 
tion yon h~molytischer F~u]nisfliissigkeit 

-~ unter die Epidermis und ansehlieBender Ver- 
trocknung der Lederhaut im Bereich der 
abgelSsten Oberhaut. Wi~hrend der war- 
men Jahreszeit fiberwiegt die grfinliche bis 
schw~rzliche Verf~rbung der Leiehe infolge 
Sulf-tt~moglobinbfldung, wi~hrend in der ki~l- 

..~ teren Jahreszeit die Mazerationserscheinun- 
*.~ gen mit nachfolgender Vertroeknung im Vor- 

dergrund stehen. - -  Entscheidend war ffir 
uns das Aussehen der Leiche bei der Obduk- 
tion, also nach einem l~ngeren Aufenthalt in 

"~ kiihler Luft und nieht unmittelbar nach der 
Bergung. Zu diesem Zeitpunkt haben die 

.~ Wasserleichen noeh ein wesentlich frischeres 
�9 Aussehen, was erfahrungsgem~l~ zu ganz er- 

hebliehen Fehleinseh~tzungen fiihren kann. 
Fiir unsere Erhebungen waren nur die starlcen 

.~. Verf~rbungen maBgebend.--  Bei der Beurtei- 
lung der Waschhaut an H~nden und Ffi~en 
haben wir uns auf den Beginn der Waschhaut- 
bfldung an den Finger- und ZehenspRzen fest- 
gelegt, da aus den Obduktionsprotokollen 

.~ Grad und Umfang der Waschhaut nur 

.~ selten einwandfrei ersichtlieh waren. Nach 
N S C ~ Y ~ - P o ~ M E N I C ~  [22] und S c ~ u  

[23] soll die erste Runzelbildung an Fingern 

Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med., Bd. 59 
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und Zehen schon nach 2--4 Std auftreten und innerhalb yon 24 Std die ganze 
Hand bzw. den FuB erfaBt haben. Die Abstreifbarkeit der Oberhaut sell am 
5.--7. Tage (,,urn so eher, je w~rmer das Wasser ist") der Immersion beginnen. - -  
Reeht brauchbare Anhaltspunkte haben auch einige innere Befunde ergeben: die 
Menge des Pleuratranssudats, die vSllige Blutleere des Herzens und die Erweichung 
des Gehirns. Wie wir [18, 19] bereits schon frfiher festgestellt haben, ist das Pleura- 
transsudat bei alten Wasserleiehen kein sicheres Anzeiehen fiir einen Ertrinkungstod; 
es kann genauso gut und u.U. in noeh grSl3erer Menge bei Nichtertrunkenen, deren 
Leiehen mehrere Tage in einigen Metern Wassertiefe gelegen haben, auftreten. 
Unter der Erweichung des Gehirns verstehen wir die pastenartige, z~he oder gar 
vSllig verflfissigte Beschaffenheit des Organs. Das Auftreten yon Fettwachs haben 
wir wegen der aul~erordentlich langen Zeitspanne yon meist mehreren Monaten 
nicht mehr mitberficksichtigt. 

Dis/cussion 

Das zusammengefal3te  Ergebn i s  unserer  umfangre ichen  Unte r suchun-  
gen an  277 Wasser le ichen  (Tabelle  2) l~13t e inwandfre i  e rkennen,  dal3 ein 
u n d  diese lben Le ichenver~nderungen  im Verlaufe der  einzelnen Monate  
zu ganz versch iedenen  Z e i t p u n k t e n  auf t re ten .  Je  w~rmer  die J ah resze i t  
ist ,  des to  fr i iher  setzen die Ver~nderungen  ein. Aul~erdem is t  ers ieht l ieh,  
d a b  innerha lb  eines Mona t s  die 16 ausgewahl ten  Merkmale  z .T.  gleich- 
zeit ig,  z .T.  in  gewissen zei t l ichen Abs t~nden  vone inander  in Ersche inung  
t re ten .  Die ganze Skala  re ich t  v o m  Beginn der  W a s e h h a u t  an  H~nden  
u n d  Fi iBen bis zur  Abl6sung der  Fu~n~ge].  Je  mehr  Merkmale  erfafi t  
sind, des to  besser  l~13t sich die Wasse rze i t  bes t immen .  Ohne auf  wei tere  
Einze lhe i ten  e ingehen zu kSnnen,  miissen wir  da rau f  hinweisen,  dab  die 
yon  nns e rmi t t e l t en  Wasse rze i t en  wesent l ieh  ki i rzer  s ind als die pauscha l  
angegebenen  Ze i t spannen  in de r  L i t e r a tu r .  Dies t r i f f t  n i ch t  n u t  fiir die 
e ingangs  e rw~hnten  Beispiele,  sondern  aueh ffir alle anderen  Leichener-  

sche inungen  zu. 

Tabelle 3. Amtliche Wassertemperaturen (~ des Rheins in Diisseldor] bei 
Strom-km 731,1 rechtsrheinisch in 50 cm Wassertie/e 

Januar August 

minimal maximal ~ minimal maximal 

1961 1,0 5,4 4,1 12,6 19,6 17,1 
1962 2,5 8,5 4,5 13,0 20,4 17,9 
1963 Eisgang 12,0 23,0 18,5 
1964 1,8 5,5 4,0 19,0 23,0 21,0 

Gesamt --  - -  3,2 --  - -  18,6 

Nach diesen grundlegenden Ergebnissen drgngte sieh die Frage auf, 
inwieweit die festgestellten Wasserzeiten yon der jewefls herrsehenden 
Wassertemperatnr abhgngig sind. Wir haben daraufhin die amtlichen 
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Wassertemperaturen des Rheins vom Wasserwerk Dfisseldorf-Flehe 2 ein- 
geholt, und zwar aus den Jahren 1961--1964. Als Beispiel kSnnen wir 
nur 2 Monate (Tabelle 3) anfiihren. Es ist ersichtlich, dab die Wasser- 
temperatur innerha]b eines Monats erheblichen Schwankungen unter- 
worfen ist. Die Schwankungsbreite ist am gr58ten w~hrend der Sommer- 

~G 

~ C 

/8 ~ 

28 

io 

I I i L ~ [ I I i i 
2. 4. ~. 8, lg. 12. 

Monat 

Durchschnitt/. Wassertemp. d. Rheins in OSsse/dorf 
Mindestzeit fur  Gasemphysem 

. . . . .  " " Verf/iissigun# des Gehirns 

. . . . .  " ~' Lockerung der Fu[3oEge/ 

Abb.  1. Abh~ngigke i t  der  Leichenver~nderungen yon  der T e mper a tu r  des Rhe ins t romes  und  der 
Liegezeit  im  Wasse r  

monate. Die monatliche Durchschnittstemperatur des Rheins aus 4 Jah- 
ren haben wir in Abb. 1 graphisch d~rgestellt zusammen mit der Mindest- 
wasserzei~ fiir Gasemphysem, Erweichung des Gehirns und Lockerung 
der Ful~nggel. Diese rein willkfirlich ausgewghlten Merkmale zeigen, da~ 
die ermittelten Mindestwasserzeiten gewissermal3en das Spiegelbild der 
Wassertemperatur darstellen. Ein ghnliches Verhalten weisen die 13 an- 
deren untersuchten Merkmale auf, auf deren Darste]lung hier verzichte~ 
werden mul~. 

Es ergab sich nun die weitere Fr~ge, ob die an den Dfisseldorfer 
Rheinleichen erhobenen Befunde auch f/Jr Leichen in anderen 0rten am 

2 Dem Laborleiter, Herrn Dr. HoPr, sei an dieser Stelle ftir die freundliche ~ber- 
lassung der Unterlagen gedankt. 

1 6 '  
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Rhein ma~gebend sind. Ein Vergleich der amtlichen monatlichen Durch- 
schnittstemperaturen a vom Pegel Mannheim, Mainz, Bonn und KSln l~I~t 
eine weitgehende Ubereinstimmung erkennen (Tabelle 4). Die Sehwan- 
kungen sind geringer als die 5rtliehen Temperatursehwankungen inner- 
halb eines Monats (Tabelle 3). Auf einer Strecke yon 320 Strom-Kilo- 
metern zwisehen Mannheim und Dfisseldorf herrsehen also praktisch die- 
se]ben Bedingungen. Bei diesem Saehverhalt sind wir der Auffassung, 

Tabelle 4. Monatliche Durchschnittstemperatur (o C) des Rheins im Jahre 1964 

Pegel Strom-km Februar Juni Oktober 

Mannheim 424,9 5,0 19,6 13,4 
Mainz 498,3 4,5 20,2 12,6 
Bonn 654,8 3,8 19,9 12,0 
KSln 688,0 4,7 18,7 13,0 
Dfisseldoff 744,2 5,4 20,2 12,7 
(Wasserwerk) (731,1) (5,9) (21,0) (12,9) 

dal~ unsere Ergebnisse (Tabelle 2) aueh den Untersuchungen anderer 
Institute, wie z.B. an den Universiti~ten Heidelberg, Mainz, Bonn und 
K51n, zugrunde gelegt werden kSnnen. 

Schlie~lich haben wir noch fiberprfift, ob und inwieweit unsere Be- 
stimmungsmethoden auf Leichen aus anderen Gew~ssern anwendbar sind. 
Hierbei haben sich keine grundlegenden Unterschiede gegenfiber den 
Rheinleichen ergeben. Zwar muB man bei einem stehenden Gew~sser mit 
einer etwas hSheren Temperatur rechnen. - -  Ffir die Riehtigkeit unserer 
Annahme sprechen fibrigens zahlreiche in der Literatur erwiihnte Fiille 
mit bekannter Wasserzeit [3, 5, 7, 8, 15, 16, 26, 30]. Lediglieh MERLI [12] 
gibt an, da~ die Wasehhaut bei Wasserleichen aus dem Tiber und der 
Aniene ziemlieh unabh~ngig yon der Jahreszeit sei. Erfahrungen fiber 
das Verhalten der Leichenver~nderungen im Meer- oder Brackwasser 
haben wir nicht sammein kSnnen. Es ws wfinsehenswert, wenn sich 
hiermit andere, in Kfistenn~he befindliche Institute befassen wfirden. 
Sower die experimentellen Untersuchungen von SCHL~u 
[22] und SCHL~u [23] an der Wasehhaut ergeben haben, sollen zwisehen 
Sfil~- und Meerwasser keine Untersehiede bestehen. 

.Fehlbestimmungen kSnnen auf einem atypischen Verlauf der Leichenver~nde- 
rungen beruhen. So is~ beispielsweise die F~ulnis wesentlich starker ausgepr~gt bei 
Leichen yon Personen, die erst einige Zeit nach dem Tode ins Wasser gelangt oder 
w~hrend des Au~enthaltes im Wasser l~ngere ZeR mit der Luft in Berfihrung ge- 
kommen sind. Dasselbe triff~ zu fiir solche Leichen, die entweder schon vor oder 
nach der Bergung eine unangemessen lange Zeit an der Luft gelegen haben bzw. 
einer fiberdurchschnittlich hohen Wassertemperatur ausgesetzt waren. Eine Hem- 

a Frau Dr. Ps vom Hauptlabor des Wasserwirtschaftsamtesin Duisburg/Ruhr 
mSchten wit ffir die freundliche Uberlassung der Unterlagen danken. 
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mung der Faulnis ist zu erwarten bei Leichen yon Personen, die entweder zum 
Todeszeitpunkt unter der Einwirkung yon Antibiotika oder Sulfonamiden gestan- 
den hatten [27, 28, 29, 17] oder nach der Bergung bis zur Obduktion mit Wasser 
berieselt worden sind, wie dies hin und wieder noch in einigen Ortschaften yon 
Rheinland-Pfalz der Fall ist [30]. Eine derartig nnsachgem~ge Behandlung be- 
giinstigt natfirlieh die Maceration. Eine VerzSgerung der Mazeration soll zu beob- 
achten sein an KSrperteilen, die durch Kleidung, Strtimpfe, Schuhe oder Handschuhe 
bedeckt sind [2, 9, 21]. In Wirklichkeit handelt es sich aber unserer Auffassung nach 
nicht um eine VerzSgerung, sondern sogar um eine Beschleunigung der Mazeration. 
Die angebliche VerzSgerung ist offensichtlich nur eine scheinbare, indem die Ab- 
16sung der Oberhaut unter den eng anliegenden Kleidungsstiicken zwangslgufig 
unterbleibt. Auf diesem Phgnomen beruht letzten Endes die manchmM zu beobach- 
tende Seitendifferenz in der Ausbildung der Wasehau~ an Fi~Ben von Leiehen, die 
nur noeh mit einem Schuh bekleidet sind. 

Nach  al ledem haben  wi t  e igent l ieh keine Bedenken,  unser  Schema 
(Tabelle 2) ffir den al lgemeinen Gebraueh zu empfehlen.  W i r  mtissen je- 
doeh ausdr i ickl ieh vor  einer kr i t ik losen Anwendung,  besonders  dureh 
LMen, warnen.  I n  A n b e t r a e h t  der  mona t l i chen  Tempera tu r schwankun-  
gen (Tabelle 3) wird  man  n icht  e rwar ten  kSnnen,  dM~ d a m i t  das  P rob lem 
der  Bes t immung  der  Wasserze i t  rest los gel6st  sei. Es miissen jeweils die 
5r t l ichen Verhi~ltnisse und  Begle i tumsts  mi tber f icks icht ig t  werden.  
Stel l t  man  z. B. lest ,  dM~ wiihrend des in F rage  s tehenden  Ze i t raumes  ver- 
h~ltnismiiBig kiihle W a s s e r t e m p e r a t u r e n  geherrscht  haben~ so is t  es 
zweckm~Big, die Bedingungen  des n/~chst ki ih]eren Monats  zugrunde 
zu legen oder  von e inem Zwischenwert  ~uszugehen. Eine opt imMe Zeit-  
be s t immung  is t  nur  durch  Befragung der  K a r t e i  mSglieh. Zur  Vermeidung 
yon  Mil]versti~ndnissen und Feh lbes t immungen  miissen wir immer  wieder  
da rau f  hinweisen,  dM~ es sich bei  unseren D a t e n  u m  die ]ci~rzesten W~sser- 
zei ten hande l t ,  die wir  im Verlaufe yon 8 J ah ren  e rmi t t e l t  haben.  Dar-  
fiber h inaus  ge s t a t t e t  das  Schema festzustel len,  wie lange eine Leiche 
noch nicht i m W a s s e r  gelegen haben  k~nn , indem m a n  diejenigen MerkmMe 
sys temat i seh  i iberpr t i f t ,  die noeh n ich t  vo rhanden  sind. I s t  die Leiche 
noeh frisch, so wird man  an H a n d  der  Beseh~ffenheit  der  To tens ta r re  
und  Totenf leeke eine vors ieht ige Sehs vornehmen  kSnnen.  

Zusammen/assung 

Durch sys temat i sehe  Unte rsuchungen  an 277, vorwiegend in Dfissel- 
dorf  aus dem Rhe ins t rom geborgenen Wasser le ichen mi t  bekann te r  Liege- 
zeit  im Wasse r  und  anschlieBender zwei- bis drei t~giger  kfihler Lagerung 
an der  Luf t  haben  wir  ffir jeden Monat die jeweil igen Ze i tpunk te  des 
Au/tretens charakter i s t i scher  F~ulnis-  und  Mazerat ionsver/~nderungen 
ermi t te l t .  Die bet reffenden Leichenver~tnderungen haben  eine deut l iche  
Abhi~ngigkeit yon W a s s e r t e m p e r a t u r  und  -zeit e rkennen lassen. Zwischen 
fliel~enden und  s tehenden  Gew~ssern haben  sich keine wesent l ichen Un- 
terschiede ergeben.  Auf  die Fehlerquel len  bei  der  Bes t immung  der  

16b Dtsch. Z. ges. gerichtl.  Med., Bd. 59 
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Wasserzeit  wird hingewiesen. Nach unseren  Fes ts te l lungen sind die 
Wasserzeiten wesentlieh kfirzer als die pausehal  angegebenen Zeit- 
rgume in  der Li tera tur .  

Summary 

By systemat ical ly  examining  277 water-corpses recovered from the 
l~hine, pricipal ly in  Diisseldorf, which had  been in  the water for a known 
period of t ime and  then  kept  cool and  exposed to the air for two or three 
days, we ascertained for each month the moment when characteristic putre-  
faction and  macera t ion  changes set in. These changes in  the corpses 
indicated a clear dependence on water  tempera ture  and  t ime spent  in the 
water.  No essential differences between flowing and  still waters were reve- 
aled. A t t en t ion  is d rawn to the sources of error in  de termining  the t ime 
spent  in  the water.  According to our observat ions the t imes spent  in  the 
water  are considerably shorter the overal  periods quoted in  the re levant  
l i terature.  
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H . - J .  WAGNER (Mainz ) :  b~ber die Bee in f lussung  yon  Todeszei t -  
b c s t i m m u n g e n  und  F~iulnisvorg~ngen durch  P h a r m a k a .  

Mi t  f r f iheren  U n t e r s u c h u n g e n  (WAGNER) k o n n t e  geze ig t  werden ,  dab  

e ine  kurz  v o r  d e m  Tode  du rchge f i i h r t e  A n t i b i o t i k a b e h a n d l u n g  eine m e h r  

oder  wen ige r  s t a rk  ausgep r~g te  Ve rz6ge rung  i m  A b l a u f  y o n  F~uln i sp rozes -  
sen bewi rk t .  Ff i r  die ge r i ch t s~ rz t l i che  T / i t igke i t  s ind diese B e o b a c h t u n g e n  


