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Zu diesen Untersuchungen gab der Mord eines Mannes an seiner 
Ehefrau AnlaB; er benutzte dazu ein heute im Hausha]t fibliehes S/~ge- 
messer. 

Die Literatur fiber Schnitt- und Stiehverletzungen bzw. Einwirkung 
geformter Gewalt ist reeht groB. Im Vordergrund steht die Frage naeh 
der Art des verletzenden Instrumentes. Die Verh/iltnisse des Einstiches, 
die Ausdehnung des Stichkanals, Gewebeverschiebungen, Einsehleppung 
yon Texti]fasern, Epithelversehleppungen und spezifisehe histologische 
Anderungen der betroffenen Gewebe wurden eingehend untersueht, um 
d~raus entspreehende Schlu~folgerungen fiber das Tatwerkzeug ziehen 
zu kSnnen. Wegen der bekannten Unsieherheiten und Fehlerquellen 
wurde stets zu der notwendigen Vorsicht bei der Anssage gemahnt. Auf 
die MSglichkeiten der Darstellung yon Scharten des Instruments weisen 
besonders D~TTLI~G, M~:ELL~R und NEUGEBAUER hin. Weitere Beitr~tge 
der Identifikation des Tatwerkzeuges finden sieh bei Et~BACIt, FUJIWAtCA, 
HABERDA, HOLZER, KATAYAMA, KLAI~E, KI~ATTEI% OKAJIlV[A, PILZ, 
I~AUSC~X~, ST~AUB. Waren h~rtere Gewebe wie Knorpel und Knochen 
getroffen worden, so gelang es eher, eine Spurenidentit/~t oder -aussehluB 
zu beweisen ( E s s ~ ,  KoRPXssY u. TAxA6s, PALTAUF, SELI1NGEI~, SCHULZ~ 
T~SAR, W~IMA~ ~, ZIEMK~). Das Verfahren der Spurenauswertung naeh 
Hieb, Stieh und Schnitt spielte jedoeh schon lange eine groBe Rolle in tier 
kriminMistischen Literatur, besonders bei Forstfrevel, Einbrfiehen oder 
sonstigen Sachbesch/~digungen. Die Spurenidentit~t war bei diesen 
Fal]en die Hauptaufgabe. Hier gibt es zahlreiehe Beitr/~ge, die auf die zu 
besprechenden Probleme hinweisen (ABsToss, BAUEI~NFEIND, BELLAVId, 
BESSEMANS, B()HME, EBEI~HART, G~VEN, HOLTERS, HORSCttLER, KNAUEI% 
KOCKEL, KRAUSE, LOMMER, MAYEI~, MEZGER, NEUGEBAUER, NICKENIG, 
1)OLKE, ROSCHE1% SOBOLEWSKI, SCttNEIC3~ERT, ZAFITA). Zahlreiche 
Verfahren wurden zur Sicherung und Darstellung der Spuren sowie ffir 

* Meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. med. BEI~THOLD 1V[UELLER, zum 
65. Geburtstag in Dankbarkeit gewidmet. 
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deren Reproduzierbarkeit im lV[odellversuch ausgearbeitet; zum Teil 
s tammen diese Anregungen auch von SchuBuntersuchungen (A~usc~IAT, 
]~ILLSJ( ) ,  GANSAU,  K A T T E ,  SPECtIT~ S U W A L D ,  ]~AECI t I ,  BOtII~E~ H E E S S ,  

TAKKO). Diese bei harten, meist n~cht mehr verformbaren, feuchtig- 
keitsresistenten Materialien ausgearbeiteten Verfahren sind nut  teil- 
weise auf die sp/~teren Untersuchungen fibertragbar, ebenfalls die Prak- 
tiken bei den Modellversuchen. 

Eigene Beobachtung 
Bei der Obduktion (S/221/62) waren bei der 22j~hrigen Frau ver- 

schiedene Stichverletzungen fcstzustellen. Drei Stiche lagen im Brust- 

Abb. 1. St ich in  den 1~iicken; das S~gemesser wurde  schr~g du tch  den 6. B W K  gestolBen 

bereich, wobei der tSdliche den rechten Vorhof des Herzens verletzt 
hatte. Andere bat ten die rechte Schulter, den linken Unterarm und den 
linken Handrficken getroffen. Einige konnten als Abwehrverletzungen 
erkl/irt werden. Bis auf zwei Stiche waren alle durch Fettgewebe und 
Muskulatur gedrungen. Der letzte Stich in den Rficken war mit  einer 
solchen Wucht  geffihrt worden, dab der 6. B W K  durchbohrt wurde; 
der Plastikgriff war abgebrochen, das Messer konnte weder mit  der Hand  
noch mit der Knochenzange herausgezogen werden (Abb. ]). Das mit  

Abb. 2. a S/igemesser m i t  dopDelter Facet te ,  Typ des Tatmessers  (Frauenlob);  b S/ige- 
messer  m i t  t i e le r  Zahnung  und  scharfer  Schneide, doppel te  Face t te  (Frauenlob) ;  c Wellen-  
schliff m i t  s~igeartiger l~illenfr/i.sung (Omega);  d WeUenschliff  m i t  r Ril lenfr~sung,  
l-~[esserrficken abgesenk t  (Omega);  e Wellenschliff  ~nit rechtsse i t iger  Ril lenfr/ isung,  g l a t t e  
Spitze,  l inks  g la t t e  kurze  Face t t e  (Omega);  f Tomatenmesser  m i t  re inem Wellenschliff  
(Fra~enlob);  g ~Iesser m i t  verschiedenem Wellenschliff  n n d  S~gespitze (Franenlob);  

h abges tumpl tes ,  grobes S/igemesser ra i t  ger~dliniger  Schneide (Frauenlob)  



Abb.  2 a--h. (Un te r s ch r i f t  S. ~74) 

1 8 "  
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seiner Spitze in die rechte BrusthShle reichende Messer hatte noch die 
Lunge angespieBt. Naeh t Ierausnahme der rechten Lunge sah man, dab 
es ein heute im Haushalt  gebrguehliches S/~gemesser war (Abb. 2a). 
Bei der fiblichen diffusen RShrenliehtbeleuchtung fiber dem Sektions- 
tiseh waren im Bereieh der Stichkangle zungchst keine Besonderheiten 
aufgefallen. Da es sich abet um ein S~gemesser handelte, waren aus 
kriminalistisehen Uberlegungen heraus werkzeug~hnliehe Spuren zu 
erwarten, falls neben der zentralen Stiehfiihrung eine sehneidende Bewe- 

k bb. 3. Dars te l lung beider  Sehnit tf l~chen der zwei durehschni t t enen  l~ippen; doutliche 
Rich tnngsgndernng  der Spnren,  verschiedener  l~i l lenabstand 

gung vorgelegen haben sollte. Da der letzte Stich naeh dem tSdliehen 
gesetzt worden war, brauehte bei ihm aus verschiedenen Grfinden eine 
Bewegung wghrend der Stichffihrung nicht vorgekommen sein. Bei dem 
tSdlichen Bruststich rechts parasternal waren hingegen zwei knorpelige 
Rippenansgtze durchsehnitten worden, zusammen yon doppelter 
Klingenbreite des Messers. Die Untersuehung dieser Knorpelsehnitte im 
streifenden, gebiindelten Licht und auch im Grenzwinkel der Total- 
reflexion zeigte auf allen vier Schnittfl~chen eine dentliche Reliefzeich- 
nung (Abb. 3). 

Es ergaben sich aus diesen Befunden die Fragen : Sind bei Messern mit 
spezieller Schneide werkzeugs Schartenspuren zu erwarten? Kann  
aus solehen Spuren - -  gleieh wie entstanden - -  auf ein bestimmtes 
Messer rfickgeschlossen werden ? 

Experimentelle Untersuchungen 
Um Aussagen zu erarbeiten fiber die Identifizierung yon Messern mit 

spezifiseher Sehneide, wurden mit  den verschiedensten handelsfibliehen 
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Spezialmessern Versuche durchgeffihrt. Das Tatmesser war noch zu 
erhalten. Es handelte sich um ein reines Ss (Frauenlob) mit 
doppelseitigem konkavem Anschliff, mit bis zur Spitze reiehender Sage, 
die S~ge selbst stumpf (Abb. 2a). Man konnte jederzeit mit dem Dau- 
men, sogar bei starkerem Druck fiber die Schneide fahren, ohne eine 
Verletzung beftirehten zu mfissen. Ein sehr s Modell (Frauenlob) 
zeigte eine erheblich tiefere Zahnung, die Zghne selbst scharf ange- 
schliffen (Abb. 2b). Eine Abwandlung dazu stellte ein Wellenschliff- 
messer mit zusgtzlicher gillenfrgsung (Omega Solingen) dar; die gugerste 
Begrenzung ist nur stellenweise sggeartig ausgebildet (Abb. 2c). Da- 
gegen ist bei einem Allzweckmesser (Omega Solingen) die Welle flaeher, 
die quer dazu stehende gillenfrgsung so tier eingeschnitten, dag auf der 
f lat ten rechten Gegenseite eine gewellte Sgge resultiert (Abb. 2 d). Eine 
Variante der gleiehen Firma zeigt einen erheblich gestreckteren Verlauf 
des Wellensehliffs rechts sowie eine gew6hnlich glatte Ausbildung der 
8pitze bei linksseitiger, glatter, kurzer Facette (Abb. 2 e). Ein reiner Wel- 
lenschliff in Arkadenform land sich bei einem Tomatenmesser (Frauen- 
lob) mit gegabelter Spitze (Abb.2f). Eine Variante der gleiehen Firma 
zeigt abweehselnd verschieden steile Wellensehliffe mit spezifischer, fast 
sagenartig ausgebildeter Spitze (Abb. 2g). Im Gegensatz zu den bisher 
beschriebenen Messern mit fiberwiegend waagerechtem Rficken nnd 
nach oben anlaufender Schneide ist das letzte Messer durch einen gerad- 
linigen Verlauf der 8chneide bis zur 8pitze gekennzeichnet bei ab- 
laufendem Messerrfieken. Zusgtzlieh ist die 8chneide dieses Messers 
(Frauenlob) gezahnt, die Zahnspitzen abgeflacht (Abb. 2h). Weitere 
Mischformen sind auf dem Markt zu erhalten. 

Da bei dent beschriebenen Fall im knorpeligen Bereich der Rippen 
die beste DarstellungsmSglichkeit gegeben war, sollte auch ffir die 
Modellversuche ein ahnliehes Material zur Verffigung stehen. Versuche 
an Leichen waren nur beschrgnkt mSglich, da bestimmte Bewegungs- 
ffihrungen an herausgel6sten Knorpelstfickchen wegen ihres geringen 
Umfanges nur sehwer durehzuf/ihren waren. Solange der Knorpel im 
Verbnnd blieb, liegen sich Verletzungen darunter liegender Organe nieht 
vermeiden, was nicht in jedem Fall geduldet werden konnte. Im fibrigen 
ist die Sehnittflitehe nur etwas fiber 1 cm ~ grog, also praktiseh zu klein. 
Ffir gew6hnlich pflegt man Plastilin for solche Stieh- und Schnitt- 
versuehe zu benutzen. Die Knet- nnd Verformbarkeit ist temperatur- 
abhgngig. Der grol~e Nachteil yon Plastilin ist aber gerade die Verform- 
barkeit. Fiir die Versuche benStigt man nur ein formbares elastisches 
Material yon knorpelghnlicher Konsistenz. Nieren- und Lebergewebe 
sind zu welch, formalinfixiertes Hirnmark brSekelt bei gebogener Schnitt- 
ffihrnng. Gehgrtete Gelatine eignet sich aus dem gleichen Grunde 
nicht, zusgtzlich ist wegen der Durchsichtigkeit des Materials eine 
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Oberfl/~chenreliefdarstellung sehr erschwert; Durchleuchtungseffekte sind 
stets gegeben. Das gMche gilt ffir gelbe Rfiben und Kartoffeln. Die in der 
Zahnprothetik z. T. fiblichen, bei hSherer Temperatur verformbaren, bei 
Abkfihlung unvergnderlich bleibenden Massen, waren unbrauchbar 
wegen des Unterschieds yon AuBen- und Innentemperatur.  Sehr gut 
eigneten sich dagegen Alginate, die den gewfinschten Anforderungen 
entsprachen. Das yon uns benutzte Alginat ,,Zelex" wird zwar spiiter 
dutch Feuchtigkeitsverlust unbrauchbar, kann jedoch als Vorrat oder 
als Model1 beliebig lang unter Wasser in seiner knorpeligen Konsistenz 
erhalten werden. Eine fiber die Vorschrift hinausgehende Wasser- 
beimengung beim Ansetzen ergibt ein gfinstigeres Ausgangsmaterial, es 
kann stat t  1:1 bis 1:1,5 in der Gewichtsverteilung gegangen werden. 
Durch Verl~ngerung der Abbindezeit ist es leichter mSglich, blasenfrei zu 
arbeiten. Es ist dann auch beim Ansetzen gr6$erer Mengen nicht 
erforderlich, gekfihltes Wasser zu benutzen. Die Alginate sind dem 
Plastilin deshalb vorzuziehen, well nicht zu vermeidende Druck- und 
Zugeinwirkungen beim Entfernen des Messers nach gesetztem Stich und 
Schnitt sich bei ihnen nicht auswirken und nicht zum L6schen der 
primgr gesetzten Spuren ffihren. Beim Aufschhtzen und Auseinander- 
klappen yon Stichkanglen ist beim Plastilin stets mit Vergnderungen zu 
reehnen. Das Erkennen und die deutliehe Wiedergabe yon Seharten- 
spuren sind abhgngig yon der I-Ielligkeit des verletzten Materials; 
dementspreehend mfissen bei dunklen Stoffen notfalls optische Auf- 
hellungen der Grundfarbe beim Betrachten und Photographieren vor- 
genommen werden, da sonst die zarten Schatten im streifenden Lieht 
nieht erkannt werden k6nnen. Spuren in Leber- und Nierengewebe sind 
in langwelligem Lieht gfinstiger zu untersuehen. Als Beleuehtung diente 
bei den Untersuehungen stets eine Monla-Mikroskopierleuehte mit 
justierbarem Strahlenkegel; eine Itammerlampe oder ein Diapositiv- 
Projektionsapparat ist ebenfalls brauchbar. 

Mit den genannten Messern wurden alle nur m6gliehen Stich- und 
Sehnittsituationen in einfaeher und kombinierter Bewegungsffihrung 
durchprobiert, die Ergebnisse photographisch festgehalten. 

Ergebnisse. Naeh Sehnitten aller Art mit geformten Schneiden sind 
schartenartige gillen zu sehen. Reiner Wellensehliff hinterlgBt ein sehar- 
tenloses Bild mit Wellung der Schnittflgehe. Beim Stieh wird die Struktur 
der Messerspitze abgebildet, wenn die Messersehneide bei fiberwiegend 
waagereehtem l~iieken bogenf6rmig nach oben anlguft. Der sehneiden- 
seitige Wundgrund ist strukturiert. Facetten werden je naeh Ausprggung 
sichtbar. 

Besprechung der Ergebnisse 
Bei 8enlcrecht (also quer zur Schneide) verlaufendem Einschnitt - -  

allein mit Druck ohne Zug - -  erscheint auf beiden Schnittflgchen bei 
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symmetrisch geformter Schneide ihre Struktur gleich deutlich. Bei 
Schnitt mit  einem Sggemesser stehen die Rillen auf den Sehnittflgchen 
eng nebeneinander, daraus ist der Zahnabstand zu bestimmen (Abb. 4). 
Bei stark gebogtem Wellenschliff in Arkadeoform bzw. bei Rillenschliff 

Abb .  ~. G e r a d c r  S c h n i t t  m i t  Sggemesscr  (vgl. Abb .  2h) ;  ge rad l in ige r  W u n d g r u n d  

Abb .  5. G e r a d e r  Sehn i t t  m i t  Wel lcnsch l i f fmesser  (vgI. Abb .  2f) ;  g e b o g t e r  W u n d g r u n d  

ist die Struktur der Schneide ebenfalls festzustellen. Zusgtzlich wird bei 
Wellenschliffcharakter eine Wellung der Sehnittflgche deutlieh. Der 
reine Wellenschliff hingegen hinterlgf3t nur die gewellte Schnittflgehe 
ohne , ,8chartenspuren" (Abb. 5). Zum Erkennen ist es notwendig, dal3 
die 8chnittflitche grol~ 
genug, das Gewebe nieht 
zu welch und mSglichst 
homogen ist. Bei asym- 
metrisch bearbeiteter 
Schneide ist entweder 
die eine Klingenseite 
v611ig glatt  gehalten oder 
sie endet an der Schneide 
in eine zusgtzliehe Fa- 
cette. Dies ist nicht auf 
den Sehnittflgehen zu er- 
kennen, die Strukturen Abb .  6. S c h r g g c r  8 c h n i t t  m i t  l~fiokzug des Ri l lenmessers  

(vgl. Abb .  2 o); V e r j i i n g u n g  der  S~gespuren ,  n ive l l ie r te r  
werden wie bei den sym- XVnndgrund 
metrisehen Schneiden 
beiderseits gleiehstark ausgeprggt. Das gleiche l~esultat hinterlassen 
senkrechte Schnitte mit  verkantetem Messer und cler bogenf6rmige 
Sehnitt, der in die Waagereehte /iberfiihrt ohne Zug und Schub. Die 
Konsistenz und die Elastizitgt des Gewebes beeinflussen die symmetrisehe 
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Deutlichkeit des Sehnittfl/iehenreliefs; dutch die naeh unten gehal- 
tene Klingenseite ist eine sekund~re Verflachung bis AuslSsehung des 
Schnittbildes mSglieh. 

Die meisten Schnitte sind Bewegungskombinationen zweidimensio- 
naler Art aus senkreehtem Druek und waagerechtem Zug oder Sehub 
bzw. Stich. Diese schr~ig verlaufenden Schnitte zeigen je naeh dem 
Sehnittwinkel stets eine engere ,,Sehargenspuren"-Stellung als bei senk- 
reehtem Sehnitt. Deshalb ist aus dem Reliefbild kein bindender SehluB 

Abb.  7. Schrhge r  S c h n i t t  m i t  Wel lensehl i f fmesser  (vgl. Abb .  2f) ;  P f l u g s c h a r e f f e k t  l ind  
Ve r j i i ngung  der  Vc'ellen 

auf die absolute Struktureinheit der Schneiden mehr m6glich. Sgge- 
sehliff l~l~t sieh yon Wellensehliff abgrenzen dutch das spezifisehe Relief. 
Z/~hne zeigen feine, in gleieher Ebene angeordnete I~illen, die einzelne 
Rille symmetriseh geformt (Abb. 3 und 6). Die symmetrische Welle 
erlebt eine Verformung dureh den hinzukommenden Zug. Dies ent- 
sprieht einem Pflugsehareffekt, es resnltiert eine asymmetrisehe Furehen- 
bildung (Abb. 7). Bei andauerndem Druek und abweehselndem Zug nnd 
Sehub entsteht jeweils ein fisehgr/~tenartiges, spezifisches Muster (Abb. 8). 

Der axial (D]~TTLING), also zentral gefiihrte Stich ohne Abweiehung 
yon der Stiehriehtung - -  in der Praxis selten (MI:ELI~I~) - -  wird gelenkt 
dutch eine gleitende Komponente dureh den Messerrfieken und eine 
schneidende dureh die Sehneide. Dementspreehend werden die Druek- 
verhgltnisse beim Einstich durch einen zur Sehneide herabgezogenen 
Messerrtieken an der Spitze auf die Sehneide verlagert, so dab bis zur 
Erreichung der vollen Klingenbreite eine sehneidende Komponente der 
gesamten Sehneide wirksam wird. Bei /iberwiegend waagereehten 
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Klingenrfieken und naeh oben gezogener Spitze der Sehneide fiihrt der 
giicken allein (Abb. 2 a--c,  e, f); die volle Breite des Stichkanals wird 
durch die schneidende Arbeit der Spitze geschaffen. Hierdureh wird der 
Stiehkanal l~ngs mit einem Reliefbild auf beiden Seiten eharakterisiert, 
das dem des sehrggen Schnittes entspricht (Abb. 9). Bei dem zur Schneide 
hin heruntergezogenen giicken (Abb. 2 h) bilden sich ebenfalls ,, Scharten- 
spuren" aus, wiederum gleichartig dem sehr/~gen Schnitt, aber nicht 
parallel zum Stichkanal bzw. dem Messerriieken verlaufend. Die Spuren 

Abb. 8. S~gende Schni t t f ( thrung mi t  Ausbi ldung des Fischgr~$enm~lsters m i t  dcm ~iesser 
der  Abb.  2c 

sinken zum sehneidenseitigen Wundgrund ab (Abb. 10). Mehr als 
bisher ist aus der Gestaltung des Endes eines Stichkanales abzulesen. 
W/Lhrend bei glatten Messern nur die /iul~ere, abet wiehtige Form zu 
erkennen war, enden hier die gesetzten Spuren. Neben diesen zur Klinge 
quer verlaufenden geliefen bildet sieh am Wunclgruncl das Profil der 
Sehneide ab, also eine negative Matritze yon S/~ge oder Welle. Dieser 
Effekt ist gleiehfalls beim Sehnitt mit Druek allein in allen Arten und 
aueh beim Sehr/Lgsehnitt zu sehen (Abb. 4 und 5). Zu den bisherigen 
Aussagen aus dem Verhalten. des Wundgrunds kommt nunmehr die 
M6gliehkeit der Typenbestimmung, da die ,,Matritze" am Wundgrund 
aueh beim Schr/tgsehnitt als absolutes MaB anzusehen ist (Abb. 10). 
Verdorben wird diese Profildarstellung beim Stieh und auch beim 
gleitenden Rfiekzug des Messers dureh die Nivellierung des Wund- 
grundes im Bereich des zum Messerrficken parallel verlaufenden Sehnei- 
denteils (Abb. 6). Da die spezifische Verformung der Sehneide in diesen 
Fgllen nur aus dem ansehwellenden Spitzenteil zu erkennen ist, gilt die 
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Aussage auch nut  ffir die Messerspitze. SchlieBlich sind Messer mit  
kombinierten Schneiden (Abb. 2e und 2g) auf dem Markt. Tri t t  beim 

Abb. 9. Axia le r  St ich yon  l inks ;  Abbi ldnng  der Spitze m i t  paral lelen Spuren  der an- 
l aufenden  Schneide und_ des W n n d g r u n d e s  bei  g e r a d e m  1Kesserrficken (vgl. Abb.  2c) 

Abb.  10. Axla ler  Stich yon l inks  m i t  dcm S~gemesser  yon  Abb.  2h ;  Spnren  s inken  z n m  
W u n d g r u n d  ab 

l~iiekziehen des Messers ein erneuter Sehneidevorgang ein - -  meist sehr 
wahrseheinlieh - - ,  so ist damit  fast immer eine kleine, wenn aueh nur 

angedeutete t~iehtungs/~nderung der 
Bewegung bzw. Verkantung der Klinge 
verbunden. Es liegt dann ein zweiter 
Sehnitt vor, d is  niehtformbare Sub- 
strat  bleibt in seinem prim~tren Sehnitt- 
bereieh unver/tndert. Somit erm6glicht 
die s~gende Sehnittf/ihrung beim Feh- 
len eines Wundgrundes eine Aussage 
fiber dis  Sehneidenprofil; der Kulmi- 
nationspunkt einer Teilbewegung gibt 
fiber dis  Profil AufsehluB (Abb. 8). 
Da ein Teil der untersuehten Kfiehen- 
messer einen deutliehen Faeetten- 
hohlsehliff besitzt, ist aueh dieser 
manehmal als Li~ngsrille nachweis- 

Abb.  11. Axia le r  St ich yon  l inks  m i t  bl~r~ wenn dis  Medium wenig nach- 
d e m  T a t m e s s e r t y p  (vgL Abb.  2a)  in giebig war. Zum Erkennen sind je- 
Plas t i l in ;  A b 4 r u c k  der F~cet te ,  dcut-  
l icher  W u n d g r u n d ,  Verwischung  der doch extreme Beleuchtungsverh/tlt- 

parallelen spl~ren nisse notwendig. Beim Arbeiten mit  

Plastilin wird dieser Lgngskniek der Klingenoberfl/iehe durch reinen 
Druck fiberdeutlich wiedergegeben (Abb. 11). 
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Da es sieh bei den mensehlichen Organen um durehscheinende oder 
durehsiehtige Medien handelt, bereiten das Erkennen und Verdeutliehen 
der im Experiment  herausgearbeiteten Sehnittspuren z .T .  erhebliehe 
Sehwierigkeiten. Dutch das naeh der Verletzung oftmals eintretende 
tIervorquellen der Eigenstrukturen des Gewebes werden bei Leber und 
Nieren Feinheiten der Sehnittspuren verwischt. Weiterhin beeinflussen 
Teigigkeit und Weiehheit des Gewebes diese Spuren, vor allen Dingen 
beim Wellensehliff. Zur Behebung dieser Sehwierigkeiten ist neben 
anderen Beleuehtungsarten und Anfixierung an eine Abformung zu 
denken, um aus dem nieh~durehseheinenden Negativ-Abdruek die not- 
wendigen Feststellungen zu treffen. Das Verfahren hierf/ir soll nieht 
Gegenstand der Untersuehung sein. Weitere Untersuehungen fiber 
den Stiehkanal aus dem Einstiehbereieh werden gesondert abgehandelt. 

Zur Untersuchung der Stieh- und Sehnittwunden ist es notwendig, 
den Wundkanal  lgngs aufzusehlitzen, aus Quersehnitten kann niehts 
abgelesen werden. Daf/ir ist zuns die Gewebestelle im grogen heraus- 
zusehneiden, dann sollte die ErSffnung vom Messerr/icken her erfolgen, 
damit  der WundkanM zum schneidenseitigen Wundgrund hin aufgeklappt 
werden kann. 

Zu sammenfassung 

Ausgehend yon einem praktischen Fall wnrden in Modellversuehen 
an plastischen Stoffen, wie sic in der Zahnheilkunde Verwendung linden, 
und an menschlichen 0rganen Messer mit  regelmgBig geformten Schnei- 
den (S~gemesser, Wellenschliff und deren Kombinationen) in ihren Aus- 
wirkungen auf Sehnittfl~che und StichkanM untersucht. Es sind spe- 
zifische Aussagen fiber die Bearbeitung der Messerschneide m6glich 
durch die Reliefierung der Schnittfli~ehen, der Spitzenregion und des 
Wundgrundes. S/~gestrukturen lassen sieh yon Wellensehliff abgrenzen, 
axiMer (zentraler) Stich yon schrggem Schnitt. Zus/~tzliche Bewegungen 
bei Stich und Schnitt sind deutlieh zu erfassen. Die Klingenbreite eines 
Messers kann zwar wie bisher auch nur relativ best immt werden, je- 
doeh genauer. 
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