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Beobaehtungen an 50 Gruftleiehen. 
Von 

Doz. Dr. F. J. ttolzer. 

Vom 25. bis 27. X. 1937 wurden in einer Gruff unter der Jesuiten- 
kirche in Innsbruck yon den AngehSrigen des Ordens 50 S~rge geSffnet, 
2 wiedor geschlossen, aus den anderen die Knoohen gesammelt und im 
Ossarium beigesetzt. Die R~umung erfo]gte um fiir eine Neubelegung 
Platz zu sehaffen. Das Leiehenalter schwankte zwisohen 155--276 Jab- 
ten.  Dutch das Entgegenkommen dos Konvents und der Gesundheits- 
behSrden bat ten wir Gelegenheit bei dieser Gruftritumung Beobach- 
tungen fiber den Erhaltungszustand dieser Gruftleichen zu machen. 

Die Gruft ]iegt unter der Kirehe, die Gew61bedecke reicht etwa 
bis in Gel~ndehShe. Der Grufttei], der die Leiehen der Ordensmit- 
glieder birgt, ist heute nur durch die Ffirstengruft zug~tnglich, in die 
man dureh eine enge Wendeltreppe gelangt. Die Columbarien sind zu 
beiden Seiten eines mehrere Meter breiten, zwischen den m~chtigen 
Grundpfeilern der Kirche hindurehffihrenden gewSlbten Ganges, der 
an beiden Enden dureh je ein kleines Fenster yon oben erhellt ist, ge- 
legen. Von hier streioht auch si0~rlich Luft  in den Raum. Die zur Aohse 
des Ganges quer gestellten Zellen sind in 3 Reihen fibereinander ange- 
ordnet, sind durehsohnittlieh 2 m lang, 70 cm breit und fiber 80 cm 
hoch. Die Trennw~nde zwischen den einzelnon Kammern erreichen 
etwa Ziegelbreite. Der obere Toil der Zelle ist gewSlbt, der Boden 
flach. Eine einfache Mauer yon der Dicke eines Querziegels, aul~en mit 
M6rtel verputzt,  schlieftt vorne die Kammern. Hier h~ngt bei den 
moisten eine schwarze Ho]ztafel, auf der mit well'or Farbe der Name 
des Bestatteten, der Sterbetag, hier und da aueh der Tag des Eintri t tes 
in den Orden, Profel~, Titel angeschrieben sind. Die Todesursache war 
nur bei einem vermerkt (9 in Fold 4) bei Sigismundus de Sternfeld, der 
61 Jahre alt, in Natters an einem Schlaganfall starb (,,obiit ex apo- 
plexia"). Mehrfach war die ZugehSrigkeit der Tafel zu dem betreffen- 
den Grab zweifelhaft. Die ge6ffneten Zellen waren eher trocken, die 
flachen Deckel und die Seitenbretter der Zirben- und Fichtenholz- 
s~rge gr6f~tentefls gut erhalten, selbst bei den /~ltesten Leichen, das 
Bodenbrett  aber moist hochgradig morsch odor g~nz]ich zerfallen. Viel- 
faoh waren nur die starken Fasern des Holzes als ein wundervolles, 
hSohs t gebrech]iehes Gerfistwerk erhalten. Von den Zirbenbrettern 
waren namentlieh die Aste noch in besserem Zustand. Auch hand- 
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gesehmiedete Nggel hielten mitunter  trotz der dicken Rostschieht noch 
recht fest. 

Die Gruftleichen waren nahezu geruch]os, oder verbreiteten nut 
einen leichten Modergeruch, bloB eine Leiche (8 in Feld 4, mittlere 
Reihe) aus dem Jahre 1779 zeigte noch etwas Fs An dieser 
Leiche waren auch noch der Nasenknorpel und reichlich Haare erhalten. 
Obwohl das Leichenalter bis zu ]20 Jahren schwankte, waren die 
Leichenreste in der ganzen Gruft auffallend gleichartig. Uberall zeigte 
sich mehr oder weniger das gleiche Bild der Vermoderung. Die zundrig 
zerfallenen braunen bis braunschwarzen Weichteilmassen ftihlten sich 
samtar t ig  flaumig an, waren dicht yon Puppenhtilsen durchsetzt,  
bestanden hauptss aus diesen. 

Nach den Tafeln zu schlieBen, waren die Gruftzellen nicht der 
I~eihe nach belegt worden. Vielleicht sind sie bei Bedarf nach heute 
nicht erkennbaren Grundss ftir Neubelegungen ger~iumt worden. 
Daftir spricht, dab z. B. im Gruftfeld 4 die obere Zellenreihe noch frei 
war, daneben aber auch noeh einzelne Ze]len zwischen den belegten. I m  
allgemeinen hat te  man den Eindruck, dab durchschnittlich die Leichen 
in der oberen und mitt leren Reihe besser erha]ten waren als in der 
untersten. Dies trifft  sowohl far  die Festigkeit  und Vollstandigkeit der 
Knochen als fiir den Erhal tungszustand der Kleider zu. Auch die 
S/~rge sind durchschnittlich in den oberen ge ihen  besser erhalten als 
unten, was zweifellos durch d e n  h6heren Feuchtigkeitsgehalt  in den 
unteren Zellen zu erkl~ren ist, sei es, dab die Feuchtigkeit  yon oben 
sich mehr senkte und auf die unteren Zellen iiberging, sei es, dab in den 
unteren Zellen die Feuchtigkeit  vom Boden her noch EinfluB hatte.  
Ftir den zerst6renden EinfluB der Feuchtigkeit  sprechen auch Einzel- 
befunde. So war ein Oberarmknochen, der unmit telbar  auf dem Sarg- 
boden lag, vorne gut erhalten und lest, riickw~rts hingegen, wo er 
auflag, vol lkommen erweicht und zerst6rt. 

In  vielen Zellen lag auf den Leiehen auch reichlieh Kalk,  bei 9 Lei- 
chen sehr reiehlich, so viel, dab groBe Kalkbrocken die Leiche deckten. 
7 solcher Kalkleiehen s tammen aus den Jahren  1665--1671. Man 
kSnnte geneigt sein, diesen Kalkzusatz auf herrschende Seuchen zu- 
riickzuf/ihren. Nun berichtet  abet  die Chronik yon Innsbruck aus 
jenen Jahren  yon keiner Epidemie. lJbrigens werden auch heute noch 
mancherorts  Leichen mit  Kalk  tiberstreut, offenbar aus hygienischen 
Riicksichten. Vielleicht, dab bei einigen dieser Kalkleichen die Knochen 
besser erhalten waren, sonst li.eB sich aber kein besonderer EinfluB auf 
den Erhal tungszustand erkennen. 

Von den Kleidern waren in den meisten Zellen noch reichlich ges te  
vorhanden. Mit geringen Ausnahmen sahen die Kleider und Stoff- 
hiillen graubraun bis r6tlich aus mit  gut erkennbarer Struktur,  zer- 
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fielen meist beim Anfassen zundrig. In einzelnen S/trgen deekten 
Stoffreste  a u e h  das Gesieht, offenbar Tueh, das fiber die Leiehe ge- 
breitet war. Goldporten und Goldstiekerei waren s/~mtliehe griin 
patiniert.  

Kopfhaare waren auffallend reiehlieh vorhanden, sie waren gr613ten- 
teils rStlieh blond, einmal aueh auffallend blond. In einigen F~tllen 
sehmiegten sieh die Haare besonders eng und dieht an den Seh/tdel- 
knoehen an und waren mit diesem innig verklebt. Die I taare seheinen 
sieh an Gruftleiehen sehr gut zu erhalten. Auffallend ist die Brfiehig- 
keit, wie sie Lochte besehreibt, und mikroskopiseh zahlreiche Risse, 
meist Querrisse; dabei ist die Cotieula reeht gut erhalten. Aufbewahrte 
Haarloroben wurden Herrn Prof. Lochte zur Untersuehung tiberlassen. 

Der Zustand der Knoehen sehwankt auBerordentlieh, im grogen 
und ganzen al~er waren die meisten gut erhalten. Besonders fiel auf, 
dal~ in einigen Grnftzellen aueh die Kehlkopf- und ZungenbeinhSrner 
und das ganze Kehlkopfgerfist erhalten waren. In einem Fall (4 yon i) 
aus dem Jahre 1674 waren sogar die GieBbeekenknoehen tadellos 
erhalten, und um dieselben noeh eine ]oekere Masse yon Puppenhiillen, 
In diesem Sarg waren die Rippen zum Teil nicht einmal eingesunken, der 
Brustkorb teilweise noeh erhalten. Hier waren die Rippenknorpel ver- 
knSehert ausgehShlt und sahen stellenweise wie angefressen aus. Aueh 
die Brustwirbel waren bei dieser Leiehe noeh im Zusammenhang. An 
den Wirbelr/~ndern fanden sieh arthritisehe Veranderungen. 

Die Puppen der Grabinsekten waren auffallend gleiehf6rmig, und 
was besonders zu beaehten ist, fand sieh kein Zusammenhang zwisehen 
dem Puppenreiehtum und der Jahreszeit der Bestattung. Im Januar  
Verstorbene wie im Juli Bestattete zeigten die gleiehe Leiehenfauna, 
die gleichen Puppenformen. Fliegen waren in den S/~rgen nieht zu fin- 
den, aueh keine Reste yon Fliegen. Es fanden sieh aueh keine lebenden 
Insekten mehr. Ob die Leiehen bei der Grablegung mit Insekteneiern 
in Beriihrung kamen oder die Insekten dutch die Ziegelw/~nde hindurch- 
wandern kSnnen, sei dahingestellt. Jedenfalls f ie lder  reiehe Fund yon 
Puppenhfilsen an den Leiehen ganz besonders auf. 

In 3 Gruftzellen fanden sieh Bruchbander mit Korkpelotten und 
Riemen, weiters noeh mehrere Ledergfirtel um deren Oberarm, die 
eine Metallplatte mit Spannvorrieh~ung aufwiesen. Diese Gfirtel waren 
tells unter teils fiber den Armeln getragen, die Metallplatte selbst war 
gepolstert, eine mit einem Zeitungspapier um das Jahr  1700. Zweek und 
Bedeutung dieser Gfirtel liet3 sieh bisher nieht ermitteln. Eine Leiehe 
(9 aus Gruppe II) aus 1706 trug zwei solehe Armgfirtel. 

Grabbeigaben, wie Kreuze, Rosenkr~nze, MedMllons waren fast 
durehwegs reeht gut erhalten. Die Metallgegenstgnde vielfaeh mit 
einem dunkelblauen bis blangrfinen Kupferfiberzug versehen. An einem 
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solehen bronzenen Medallion waren aueh einige Puppenhfillen yon  
diesem Kupferiiberzug eingesehlossen. 

Zusammen/assung. Die Beobaehtung an diesen 50 Gruftleiehen mit 
einem Leiehenalter yon fund 200 Jahren zeigt, dab Knoehen und 
Kleiderreste sieh gut halten. Die Erhaltung ist abh/~ngig yon der Feueh- 
tigkeit. Je mehr Feuchtigkeit in der Zelle herrseht, desto schlechter 
ist der Erhaltungszustand. Aueh innerhalb der Zelle war ein Unter- 
schied bemerkbar, da die untersten Teile h/~ufig sehlechter erhalten 
waren als die oberen Teile. Die Leiehenfauna war in alien Zellen auf- 
fallend gleiehf6rmig, gleiehgfiltig in weleher Jahreszeit die Beisetzung 
stattgefunden hat. 

(Aus dem Insti~ut ffir Gerichtliche und Soziale Medizin Marburg. 
Direktor: Prof. ~Srster.) 

Uber die Histologie der Waschhaut. 
Von 

Dr. K. Dierkes. 

Mikroskopische Untersuchungen fiber F~ulnisver~nderungen der 
Haut  sind, soweit aus der Li teratur  ersiehtlich, yon Cioban, Walcher 
und Okr6s gemaeht worden. Dabei ging Cioban experimentell vor und 
untersuehte in verschiedenen Zeitabschnitten t{autstiickehen, .die er 
bei Zimmertemperatur in stehendem Wasser faulen lieg. Nach ihm 
fiihren Maceratien und F~ulnis zu Quellungen der gesamten Epidermis, 
besonders des Stratum eorneum, zu Vakuolenbildung im Stratum germi- 
nat ivum und zu allm~hlichem Absterben der Zellen. Auch im Binde- 
gewebe seien Quellungen zu beobaehten, die Bindegewebszellen seien 
bereits n a c h  1--2Woehen kernlos, zu einer Zeit, wo die Kerne der 
SehweiBdrfisen und Epithelien noeh gut fs seien. SchlieBlich 
komme es zur AblSsung des Epithels vom Corium, wobei aber die Epi- 
thelzellen untereinander in Zusammenhang blieben. Der Grad der 
Ver/~nderung erm6gliehe eine Todeszeitbestimmung. Walcher beobach- 
fete /~hnliehe Ver/~nderungen und betonte auBerdem den allm/~hliehen 
Sehwund des elastisehen Fasersystems der IIaut,  eine Durehsetzung 
der I-Iaut mig Bakterien, Umwandlung des Fettgewebes in Krystall-  
drusenfelder mit Abwanderung des Fettes ins Corium und Auftreten 
yon viel Leuein und Tyrosin. (Jkr6s untersuehte aussehlieglieh die 
Ver/~nderung der elastisehen Hautelemente bei F/iulnisvorggngen. Er  
lieg Baueh- nnd Rtickenhaut bei 12--37 ~ in Wasser und in Luft  zur 
F/~ulnis kommen und stellte lest, dal3 Bau ch h au t  naeh 20 Tagen und 
l~fiekenhaut nach 60--70 Tagen keine naehweisbaren elastischen Fasern 


