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Differentation and Timeinterval for Detection of Tissue Cells on a Weapon Used 

in a Crime 

Summary: There are numerous methods of examining the weapon used in a crime to 
detect evidence of blood or of blood-group properties. Forensic literature 
also contains references to the tracing of organic tissue. In the case against 
Jaccoud the two medical experts called upon, UNDRITZ and HEGG, found evidence 
of cells from internal organs on a knife which had possibly been used to commit 
the crime and which had been stored away for some considerable time. 

Practical experience has shown that the likelihood of finding cells on the 
weapon used is small; however, it is greater in the case of abdominal injuries 
than in the case of stab wounds in the chest. 

Tests carried out on corpses have revealed evidence that cells from the liver 
can adhere to a blade plunged into the organ. This happens mostly when a knife 
with a serrated or wavy edge is used. The abdominal wall has a greater cleaning 
effect on a blade than clothing does. 

It is of crucial importance to clarify the environmental conditions to which an 
object bearing certain traces has been exposed. Over a long period of time it 
is much easier to detect parts of organs if they have been subjected to swift 
dehydration (by the wind, for example). A location which is either warm or 
damp and humid makes identification, even after a few hours, no longer possible. 

The presence of a single tissue cell, especially if it should have managed 
to retain its structure after several months' dess~cation, can never suffice 
for an organic diagnosis. How many determining characteristics then must be 
traceable? ~nd how great is the certainty of identification with regard to cells 
from other organs or to nun-human cell structures - all of which ~re also sub- 
ject to environmental and time factors? How many s~ngle tissue cells must be 
identified to determine conclusively that the cells in question came, for exam- 
ple from the liver? 

Zusan~enfassung: Uber den Nachweis von Blut bzw. Blutgruppeneigenschaften lie- 
gen zahlreiche Arbeiten vor, in denen die Erfolgsaussichten verschiedener 
Untersuchungsverfahren diskutiert wurden. Hierbei wird auch auf Spuren von 
Organgeweben hingewiesen. In einem Proze~ wurden durch die Gutachter UNDRITZ 
und HEGG Zellen innerer Organe an einem fraglichen Tatmesser noch nach Igngerer 
Aufbewahrungszeit identifiziert. 

1 Vortrag auszugsweise gehalten auf dem IV Kongress der Ungarischen Gesellschaft 
fHr Gerichtliche Medizin vom 10.-12.10. 1974 in Szentendre 
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Bei Bearbeitung praktiseher Fglle ergibt sich, da~ die Wahrscheinlichkeit, 
Gewebezellen auf einem Corpus delicti nach Stich- oder Schnittverletzungen 
wiederzufinden, gering ist; bei Bauchverletzungen ist der Nachweis h~ufiger 
als bei Brustkorbverletzungen zu erbringen. 

Leberzellen kSnnen an einer in das Organ eingestochenen Messerklinge haften 
bleiben; speziell, wenn es sich um Sgge- oder Wellenschliffmess~r handelt. 
Beim Herausziehen der Waffe wird ein Reinigungseffekt sie s~ubern. Dieser ist 
bei den Bauchdecken grS~er als bei Stichen dureh die Kleidung. 

Von entscheidender Bedeutung sind die ~u~eren Bedingunsen, de~en ein Spuren- 
tr~ger bis zur Untersuchung ausgesetzt war. Rasche Eintrocknung (Bewindung) 
sowie niedere Temperaturen lassen Organbestandteile h~ufig noeh Hber l~ngere 
Zeit nachweisen. Eine Identifizierung ist bei warmer Umgebung, im schw~l~euch- 
ten Milieu bereits nach wenigen Stunden nicht mehr mSglich, 

Der Nachweis einer einzGlnen Gewebezelle, sofern sie nach mehrmonatiger Aus- 
trocknung Hberhaupt noch im ihrer Struktur erhalten sein sollte, kann niemals 
ausreichen, eine Organdiagnose zu stellen. 

Bei einer Expertise sollten folgende Fragenkomplexe bedacht werden bevor man 
sich zu einer Diagnose entschlieBt: 

Wieviele Bestimmungsmerkmale mHssen in Abh~ngigkeit von dem jeweilig durch 
ein Tatmesser verletzten Organ nachweisbar sein, wie groB ist die Sicherheit 
der Abgrenzung gegenNber Zellen anderer Organe oder evtl. auch nichtmensch- 
licher Zellstrukturen, wiederum in Abhgngigkeit von UmwelteinflHssen und Zeit- 
faktoren? 

Wie gro~ muB die Zahl der einzelnen Gewebezellen sein, um dann mit Sicherheit 
zu dem Schlu~ zu kommen, es wi~rde sich z.B. um Zellen einer Leber handeln? 

Key words: Stichverletzungen, Gewebezellen am Tatwerkzeug - Schnittverletzungen, 
Gewebezellen am Tatwerkzeug - Gewebezellen, am Tatwerkzeug - Organdiagnose, 
Nachweis von Gewebezellen 

I. TELL: UNTERSUCHUNG VON TATWERKZEUGEN AUS DER PRAXIS AUF ORGANZELLEN 

Der Jaccoud-ProzeB bzw. die Gutachten der Sachverstgndigen UNDRITZ und HECK 

im Jahre 1958 warfen folgende Problematik auf: 

An Trockenspuren, untersucht zwei Monate nach der Tat, wurden "zahl- 

reiche, meist nur mit der Lupe .... sichtbare Blutflecke gefunden .... Was an 

den Flecken besonders auffiel, war das reichliche Vorkommen an Zellverb~nden, 

Zellen und Zellkernen innerer Organe. Es konnten Leberzellverbgnde und zu Hun- 

derten Leberzellkerne~ gefunden werden. Zudem wurden GefgBzellen festgestellt". 

(UNDRITZ und HEGG, Schweiz. Med. Wschr. 43, 1223, 1960). Aus diesen Ergebnissen 

wird gefolgert, diese Elemente w~ren wahrscheinlich vonder damaszierten Dolch- 

klinge, die in die inneren Organe eingedrungen war, auf die Kordel eines Dol- 

ches und einen Mantel Hbertragen worden. 

Wir mSc~ten auf die sehr interessante Historie Hber den Nachweis yon Gewebe- 

teilchen an Tatwerkzeugen bzw. Gegenstgnden einschlieBlich der Verkehrsmittel, 

nicht eingehen, sondern auf folgende entscheidende Fragen: 
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a. Warm bleiben Zellen an Tatwerkzeugen haften? 
b. wie lane sind sie nachweisbar bzw. zu identifizieren? 
c. Sind Organdiagnosen zu stellen, wenn nur eine Zelle, nicht etwa ein Zellver- 

band, zur Untersuchung zur VerfHgung steht? 
d. Bei Nachweis von an einem Instrument haftenden Gewebezellen ergibt sich die 

folgende Problematik: Sind diese unter dem Stechvorgang am Tatwerkzeug haf- 
ten geblieben oder ist Blut, damit auch Organzellen, aus Verletzungen erst 
sekund~r auf ein Werkzeug getropft oder abgeronnen? 

e. - Das Aufspritzen von Gewebeteilen aus Einschu~wunden, auf Schu~waffe bzw. 
das Auftropfen, Abflie~en von Blut, damit auch Organzellen, aus Schu~wunden 
auf die Schu~waffe w~re gesondert zu behandeln - 

Jeder Vorgang wirft neue Fragen auf, besitzt eine eine eigene Problematik. 

Wir spezifierten die Fragestellungen , beschrgnkten uns auf Stichwerkzeuge: 

1. Unter welchen Bedingungen haften Zellen an Tatinstrumenten w~hrend eines 
Einstiches? 

2. Welchen Reinigvngseffekt ~ben Kleidung, Haut, subcutanes Fettgewebe und 
Muskulatur auf ein mit Organzellen behaftetes Stichinstrument w~hrend des 
Herausziehens der Waffe aus dem KSrper aus? 

3. Wann ist damit zu rechnen, dab Zellverb~nde und weniger Einzelzellen nach- 
weisbar sind? 

4. Bei Vorliegen eines Zellverb~des wird eine Organdiagnose weit eher 
als bei Einzelzellen zu stellen sein. Wie viele Einzelzellen mfissen vor- 
liegen, damit eine Zuordnung unter forensischen ~spekten ~berhaupt mSglich 
ist? 

5. Die untere bzw. obere Nachweisbarkeitsgrenze v0n haftengebliebenen Organ- 
zellen an Tatwerkzeugen mHBte bestimmt werden. Ist eine Organdiagnose nach 
Wochen oder Monaten Hberhaupt noch mSglich? 

Alle Ergebnisse stehen zu exogenen Faktoren in Beziehung wie Temperatur, Luft- 

feuchte, bakterielle Besiedelung bzw. F~ulnis. 

- Unber~cksichtigt bleiben: Sind es Zellen mensch!icher oder tierischer Her- 

kunft? FHhren Geschlechtsbestimmungen (Y-Chromosomen, Barr'sche KSrper- 

chen) zu Erkenntnissen? - 

Den experimentellen Untersuchungen werden 

gestellt, und zwar differenziert: 

a. Messer (S.-Nr. 661/70) 
b. Glasscherbe (S.-Nr. ]2/71) 
c. Schere (S.-Nr. 550/7]) 
d. Stecheisen (S.-Nr. 205/72) 
e. Messer (S.-Nr. 79/74) 
f. Messer (S.-Nr. 101/74) 
g. Bell (S.-Nr. 223/74) 
h. Graviereisen (S.-Nr. 835/74) 
i. Schere/Naturstein (S.-Nr. 902/74) 
j. Bierglasscherbe (S.-Nr. 909/74) 

Befunde von Tatwerkzeugen voran- 
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Das angetrocknete Material wurde mit einem Skalpell abgetragen, in physiolo- 

gischer KochsalzlSsung aufgeschwemmt, hochtourig zentrifugiert. Der Bodensatz 

wurde auf Objekttr~ger ~bertragen, die Prgparate fixiert und nach Einsatz ver- 

schiedener F~rbemethoden befundet. Die Zellzahl wurde nach sorgfgltiger, mikro- 

skop. Betrachtung bestimmt. 

a. Messer als ~atwaffe 
Zahl der Stiahe: 1 
Verletzt wurden: Cutis, Subcutis, Rippenknorpel, Mediastinum, Pericard, Art. 

pulmonalis. 
Untersuchung: nach drei Tagen 
Zellfragmente konnten keinem, im Verlauf des Stichkanals liegenden, Organ ge- 
sichert zugeordnet werden. 

b. Glasscherbe als Tatwaffe 
Zahl der Stiche: 1 
Verletzt wurden: Haut und subcutanes Fett, Leber, kleines Netz, Duodenum, 

Pankreas-K0pf. 
Untersuchung: nach drei Tagen. 
Gewebszellen und -verb~nde blieben an der Glasscherbe haften. 

Eine Zuordnung einzelner Zellfragmente ist nicht eindeutig mSglich. Dagegen 
konnten andere - zusammenh~ngende - als Skelettmuskelfasern - durchtrennte 
Bauchdecke ! - zweifelsfrei erkannt werden (Abb. I). 

c. Schere als Tatwaffe 
Durchtrennung bzw. Zerquetschung einer Nabelsehnur. 
Untersucht: nach fHnf Tagen. 
Ergebnis: Eindeutig wurde Amnionepithel entdeckt, so da~ der Nachweis 
"Schere als Tatinstrument" erbracht wurde. 

d. Stecheisen als Tatwaffe 
Zahl der Verlet- 
zungen: 17 
Verletzt wurden: Haut, Mm. intercostales, Pleura, Lungen, Pericard, Herz. 
Untersucht: nach vier Tagen. 
Trotz ausgedehnter Trockenblutspuren waren in vielen Pr~paraten keine Hinweise 
fHr die Verletzung der Haut, der Lunge oder des Herzbeutels bzw. des Myocards 
entdeckt worden. 

e. K~chenmesser als Tatwaffe 
Zahl der Stiche: 1 

Verletzt wurden: nach Durchstich eines Nacht- und Baumwollhemdes, Haut, 
subcutanes Fett, Mm.intercostales, Pleura, Pericard, Herz. 

Untersucht: nach 5 Tagen. 
Ergebnis: Kein Nachweis von Gewebe- oder Organzellen. Ausgedehnte 

Troekenblutspuren. 

f. K~chenmesser als Tatwaffe 
Zahl der Stiehe: 5 
Verletzt wurden: Brustraum, HandrUcken, beide Beine. Keine Verletzu~g yon 

parenchymat~sen Organen; lediglich Haut, subeutanes Fett, 
Muskulatur, Bindegewebe. 

Untersucht: nach 4 Tagen. 
Ergebnis: Fehlender Nachweis irgendwelcher Gewebebestandteile. 
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g. Bell als Tatwaffe 
Hiebverletzung: ! 
Verletzt wurde: Im Bereich der Gelenkbeuge wurde li Hand abgehackt. 
Untersucht: nach 7 Tagen. 
Ergebnis: wegen schlechter Asservierung (Hand und Tatwerkzeug in 

PlastiktHte) zur Untersuchung nicht geeignet. 
Massive Trockenblutspuren. 

h. Graviereisen a~s Tatwaffe 
Zahl der Stiche: 1 
Verletzte Organe:Cutis, Subcutis, Muskulatur, Rippenknorpel, Pleura, Pulmo, 

Cor. 
Untersucht: nach 5 Tagen. 
Nachweis von eingetrockneten Blutspuren; jedoch keine Organzellen mikrosko- 
pisch vorgelegen. 

i. Schneiderschere bzw. Naturstein als Tatwaffe 
Verletzungen: gro~e Anzahl von Kopfschwartenverletzungen; zus~tzlich 

I Knochenverletzung. 
Untersucht: nach 4 Tagen 
Kein Nachweis yon Organzelle~ an den verd~chtigen Corpora delicti. 

j. Bierglasscherbe als Tatwaffe 
Zahl der Verlet- 
zungen: t 
Verletzt wurden: Cutis, Subcutis, Muskulatur, Halsschlagader. 
Untersuchung: nach 5 Tagen. 
Kein Nachweis von Organzellen der entsprechenden KSrperregion. 

Diese Beispiele dienen als Beweis dafHr, da~ - selbst bei Vielfachverletzungen- 

Zellmaterial meist nicht oder nicht mehr (sogar bei einer nur kurzen Trock- 

nungszeit und unter gNnstigen Lagerungsbedingungen) nachweisbar ist. Aus der 

Menge haftenden Trockenblutes darf nicht gefolgert werden, dab dann die Wahr- 

scheinliehkeit gro~ ist, Organzellen nachzuweisen. 

- Ein negativer spurenkundlicher Befund f~hrt zu der Frage, ob etwa ein 

blutreiches Organ angestochen wurde, ob aus einer Massenblutung, aus ver-. 

letzten groSen Gef~8en, bereits haftende oder zur Haftung zur VerfHgung 

stehende Zellen im strSmenden Blut fortgesp~It wurden, so dab ein Haften- 

bleiben, eine Haftungnaeh Herausziehen der Waffe aus dem KSrper, gar nieht 

gegeben ist. Oder wurden noch nicht eingetrocknete Organzellen yon der auf 

dem Beden liegenden Klinge eines Messers durch eine sich ergieBende Blut- 

lache fortgeschwemmt, bzw. nach Hineinwurf des Corpus delicti oder Ablage 

in e~ner Blutlache, vom Tatinstrument entfernt? 

- Ein pos~tiver Zellnachweis mu~te zu der Uberlegung fdhren, ob nicht etwa 

ein zuf~llig in der Nghe liegendes Instrument erst s~kunddg~ mit Spurenma- 

terial beladen wurde, deshalb als dringend tatverd~chtig angesehen, ohne 

Hberhaupt je eingesetzt worden zu sein. - 
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Nach dieser Darstellung von F~llen aus der gerichtsmedizinischen Praxis soll 

in einer spgteren Mitteilung experimentell der Frage nachgegangen werden, unter 

welchen Bedingungen damit gerechnet werden kann, dab Zellen innerer Organe an 

e~ner eingestoehenen Messerklinge haften bleiben, 

II. TELL: EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN UBER DIE HAFTF~HIGKEIT YON LEBERZELLEN 
AN ME SSERKLINGEN 

Ausgehend von dem Proze~ gegen Jaccoud aus dem Jahre 1958, bei dem noch 2 Mo- 

nate nach der Tat zah]reiche Organzellen an einem verdgchtigen Dolch nachge- 

wiesen worden waren, haben wir Ober Fglle aus der praxis berichtet, bei denen 

der Nac>weis von Zellen innerer Organe an Stich-/Schnittinstrumenten zur Dis- 

kussion stand. Nachdem an diesen konkreten Beispielen Zellmaterial meist nicht 

bzw. nicht mehr nachgewiesen werden konnte, soil nunmehr Hber das Haften yon 

Zellen an Messerklingen im Experiment berichtet werden. 

Es wurden zwei verschiedene Messer, ein glattes, gesehliffenes Sektionsmes- 

ser bzw. ein neues, mit einer Sggesehnittflgche bzw. einem Wellenschliff ver- 

sehenes Instrument verwendet. Diese Klingen wurden entweder in ein Organ (Leber) 

oder durch die Haut in die Leber bzw. in einer dritten Reihe durch Kleidung 

und Haut in das Organ eingestochen. 

Die Stichtiefen waren bei allen Versuchen gleich: sie betrugen 10 cm. Es 

wurde senkrecht zur Organoberfl~che eingestoehen und ebenso das Werkzeug wieder 

herausgezogen. 

A. Die Zellausbeute h~ngt wesentlich vonder Beschaffenheit der Tatwaffe ab: 

Form, "Blutrinne", Breite, Oberflgchenbeschaffenheit (poliert, gesgubert, 

entfettet oder nicht, Reste zurHckliegenden Gebrauches), dann erst vonder 

Eindringtiefe, der Zahl wie morphologischen Eigenart verletzteroOrgane. Wir 

f~hrten in jedem einzelnen Versuchsgang 5 versch~edene Versuche an frisehen 

Leichen durch. 

Die Resultate mit einem Sektionsmesser bzw. S~geschliffmesser werden 

gegenHber gestellt (Tabelle ]). Im Gesamtwert geben wir jene Zellzahl 

wieder, die sich aus der Addition der Ergebnisse fHnf verschiedener Ver- 

suche ergeben hatte. 

Die Einze]ausbeute streut erheblich, so z.B. zwischen ]6 - ]40 Zellen bei 

einer Testreihe (glatte Klinge), die unter vgllig gleichen Bedingungen 

durcbgefHhrt wurde oder in einem anderen Falle zwischen 47 und 586 Zellen 

(ges~gte Klinge). An S£geschliffmessern bleibt wesentlich mehr Zellmaterial 

haften. 
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Tabelle I. 

Glattes S~geschliff 
Sektionsmesser 8tiche messer 

(Zellzahl) durch (Zellzahl) 

10 Kleidung, Bauchdecke i,d. 28 
Leber 

13 Bauchdecke in die Leber 124 

251 in die freigelegte Leber 1931 

B. Der Abwisch- bzw. Reinigungseffekt der Bauchdecken bzw. der Kleidung in- 

folge des Herausziehens einer Waffe ist bei beiden Messertypen eindeutig. 

Relativ gesehen bleibt an den S~geschliffmessern immer noch mehr Zellma- 

terial haften, da die Ausgangsmenge grSBer als bei einem glatten Sektions- 

messer gewesen war, ein Wegwischen zwischen den Zghnen bzw. im Wellen- 

schliffgrund nicht so leicht mSglich ist. 

Bei Tatwerkzeuge~, die eine ghnliche Beschaffenheit wie ein glatt-polier- 

tes Sektionsmesser besitzen, darf also eine negative Ausbeute, speziell 

nach Antrocknung des Spurenmaterial, nicht ~berraschen - obgleich wir 

Trockenblutspuren an der Oberfl~che erkennen kSnnen. Die St~rke der musku- 

l~ren, aber besonders der Fettbauchdecken entscheidet maBgeblich die Inten- 

sit~t des Abstreifeffektes. 

In Abh~ngigkeit yon der Jahreszeit und den Witterungsbedingungen spielen 

KleidungsstUcke eine Rolle° Sobald diese (z.B. Unterwgsche) bei Sticherhalt 

gespannt, straff dem KSrper anliegen und die Stoffr~nder auseinanderweichen, 

klaffe~, werden die Klingenfl~chen wghrend des Herausziehens aus dem KSrper 

weviger von den durchtrennten KleidungsstUcken abgewishht. Man beachte den 

Verlauf der durchtrennten Textilfasern sowie die Eigenart der getragenen 

KleidungsstUcke bzwo das Durchtrennungsbild des Gewebes selbst. 

C. Gleichzeitig wurde bei diesen Versuchen bestimmt, wie hgufig man nach Stich- 

verletzungen Uberhaupt Einzelzelle~ bzw. im Verband stehende Zellen mikro- 

skopisch nachweisen kann. Wir differenzierten in Einzelzellen, Gruppen von 

2 - 6 und mehr als 6 Zellen, stellten die Ergebnisse tabellarisch und los- 

gelSst vonder Frage einer etwaigen Gewebedifferenzierung zusammen (Tabelle 

2). Beispiele fur den mikroskopischen Nachweis geben Abbildungen 2 und 3. 

Stichversuche an 5 frischen Leichen mit einem glatt/polierten Sektions- 

bzw. S~geschliffmesser. 
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Tabelle 2. 

Einzelne Zellen Gruppen von mehr als 6 Zel- 
Stiche durch: 2-6 Zellen len im Verband 

Sekt.M. S~geM. Sekt.M. SggeM. Sekt.M. SggeM. 

Kleidung/ 
Bauchdecke/ I I 4 6 0 I 
in der Leber 

Bauchdecke 
0 0 1 5 10 8 

in die Leber 

in die iso- 
6 16 4 75 17 83 

lierte Leber 

Die Eigenart des Stichwerkzeuges, der KleidungsstHcke sowie die Dicke der 

Bauchdecken entscbeiden, ob Zellverbgnde nachweisbar sind, damit eine Organ- 

diagnose weit eher mSglich wird und hierdurch unter gegebenen Umst~nden ein 

Messer als Tatwaffe identifiziert wird. 

Abb. I. Gewebematerial, welches an einem RestkSrper eine:r Glasflasche in einer 
Trockenblutspur nachgewiesen wurde. Es handelte sich um quergestreifte Muskula- 
tur, Bauchdecken. HE-Ausstrich. Vergr. 1350-fach 

Abb. 2. Zwei Leberzellen mit Zellkernen, die am glatten Versuchsmesser nach 
Durchstich der Bauchdecken haftengeblieben waren. HE-FNrbung, VergrS~erung 
1250-fach 

Abb. 3. Beim Anstich der isolierten Leber mit ges~gter Messerklinge wurden 
diese Zellen gesichert. HE-F~rbung, VergrgBerung 500-fach 

Abb. 4. Lebergewebe 48 Tage bei +40 ° im Brutschrank. Grobe Struktur des Gewebes 
noch erkevnbar. HE-F~rbung Vergr. 30-fach 

Abb. 5. Lebergewebe: 60 Tage bei +18 ° C. HE-F~rbung Vergr. 30-fach 

Abb. 6. Nach 90 Tagen Aufbewahrung bei +3 ° C kann das Pr~parat noch als "Leber" 
gedeutet werden. HE-F~rbung Vergr. 63-fach 

Abb. 7. Frisch entnommenes Lebergewebe: (17 h p.m.) Zellbegrenzung scharf. 
HE-FNrbung Vergr. 340-fach 

Abb. 8. Lebergewebe: 3 h bei +40 ° C im Brutschrank. Zellbegrenzung bereits nicht 
mehr nachweisbar. HE-Fgrbung Vergr. 340-fach 
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In einer letzten Mitteilung gehen wit der Frage der Nachweisbarkeits- 

grenzen von Geweben nach; es werden verschiedene exogene Einfl~sse (Tempera- 

tur, Luftfeuchte, Bewindung) auf den Erhaltungszustand mehrerer Organzellen 

Hberpr~ft. 

III. TELL: HISTOMORPHOLOGISCHE ZELL- BZW. GEWEBEVERANDERUNGEN DURCH EXOGENE 
EINFLDSSE 

Der Nachweis von Zellen innerer Organe an einer Dolchklinge wurde - so die Gut- 

achter UNDRITZ und HEGG (Schweiz. Med. Wschr. 43, 1223; 1960) -nach einer 

Stichverletzung im ProzeB gegen Jaccoud erbracht. Dies lieB in gerichtsmedizi- 

nischen Fachkreisen starke Zweifel aufkommen. Zun~chst wurden Tatwerkzeuge auf 

Gewebezellen untersucht, spgter experimentell die Frage nach der Haftbarkeit 

von Zellmaterial an Messerklingen angegangen. Nun interessierte die Frage nach 

der Nachweisbarkeitsgrenze einzelner Gewebe, die unter verschiedenen exogenen 

Bedingungen gehalten wurden. 

Wie lange ist in Kenntnis eines Organs (Leber, Niere, Hirn) noch eine Diag- 

nose zu stellen bzw, zu welcher Zeit ist eine Einzelzelle innerhalb eines Ver- 

bandes z.B. noch dem Lebergewebe zuzuordnen? 

Vorgehen: Materialentnahme in den ersten 18 - 26 Stunden p.m. mit einem Dop- 

pelschliffmesser. Die Schnittdicke yon Leber-, Nieren-, Hirngewebe betrug 2 mm, 

die Grundfl~che 10 x IO mm. 

Die Gewebescheibchen wurden auf Objekttr~ger Hbertragen und dann verschiedenen 

exogenen EinflHssen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewindung) ausgesetzt. Nach 

Ablauf bestimmter Fristen wurde der Vorgang unterbrochen, die Schnitte fixiert 

und histologisch aufgearbeitet. Es wurden Zellgrenzen, Zellform und -greBe, Ver- 

zahnung, Kern-Plasma-Relation, Ver~nderungen des Cytoplasmas, der Zellkerne, 

des Chromatins und des Nucleolus sowie des Gesamtgewebes beurteilt. 

A. Leber 

Bei + 40 ° C nach 48 d 
bei + 18 ° C nach 60 d 
bei + 3 ° C nach 90 Tagen und l&nger 

kann der Gesamtschnitt - in Kenntnis des vorliegenden Organes noch als 

"Leber" gedeutet werden. (Abb. 4 - 6) 

In der Praxis werden seltener Zellverbgnde, sondern Differenzierungsmerk- 

male sowie die Nachweisbarkeitsdauer einzelner Zellen zu beurteilen sein. 

Wir prHften Identifizierungsmerkmale von Einzelzellen, wohlverstanden inner- 

halb eines Ges~tprgparates, und zwar Hber die Beurteilung der Zellorganel- 

ten. 
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Bei + 40 ° C nach 3 h 
bei + 18 ° C zwischen 3 und 6 d 
bei + 3 ° C nach 90 Tagen 

kann die Zellbegrenzung sich eindeutig f~rberisch darstellen. L~chtmikro- 

skopische Vergnderungen der Zellgr~e oder -form bleiben fHr die anstehen- 

den Fragen unbeeinfluBt (Abb. 7 - 9). 

Einschrgnkungen mHssen gemacht werden, da diese speziell bei Trockenspu- 

ren von grSBerer Bedeutung sind: Jeder Gewebsschnitt trocknet - abhgngig 

vonder GrD~e, Schichtdicke und der Eigenart des Spurentr~gers, von Tempera- 

tur und Bewindung -von der Peripherie her bzw. an der dNnnsten Stelle ein. 

Ein Wasserverlust, eine Schrumpfung konserviert: die Autolyse wird frHh- 

zeitig abgebrochen, Fgulnisprozesse werden verspRtet ingang gesetzt, 

Die Ke~n-Plasma-Relation wird bei erhaltener Zellgrenze und scharfer Konturie- 

rung des Kernes nach Einwirkung verschiedener Temperaturen nicht wesentlich 

beeinflu~t. 

Ver~nderungen in der Struktur, der Fgrbeintensit~t (=Parameter fHr pH) und 

des Glykogengehaltes des Cytoplasmas treten bereits so frHhzeitig (agonal, 

supravital, in der frHhesten Leichenzeit) auf, so dab sich fHr unsere Frage- 

stellungen keine speziellen Hinweise ergaben. 

Ein feiner Indikator fNr den "Zustand" der Zelle ist ihr Kern. Kerngrenzen 

sind nach 17 h Aufenthalt bei + 40 ° C nur noch in den bereits eingetrockneten 

Randgebieten nachzuweisen, bei + 3 ° C zeigten sich Kernkonturen selbst nach 

90 d noch. 

B. Niere 

Die grobe Architektur der Niere, besonder der Nephrone, ist in allen gepr~f- 

ten Temperaturbereichen bei Durchmusterung des Gesamtgewebes nach 90 d Nber- 

wiegend lichtmikroskopisch zu erkennen. 

Bei • 40 ° C nach 17 h 
bei + 18 ° C nach 24 h 
bei + 3 ° C his zu 2] d 

sind die Zellgrenzen der Epithelien nicht mehr zu erkennen. 

Auch bei dieser Aussage gilt, dab nicht summarisch alle Zellen oder ihre 

Grenzen bei den angegebenen Temperaturen oder Zeiten noch darstellbar sind, 

sendern unter Umstgnden nur einige innerhalb eines Verbandes. 

Die Verankerung der Epith~lzellen mit der Basalmembran 18st sich 

bei + 40 ° C nach 17 h 
bel + 18 ° C nach 3 h 
bei + 3 ° C nach 46 d. 
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Bereits agonale oder fr~hzeitig postmortale VerNnderungen zeigen sich eben- 

falls in Struktur und Anf~rbbarkeit des Cytoplasmas. Die Relationen sind 

~hnlich Wie bei Lebergewebe. 

Zellgrenzen der Mittelst~ckepithelien sind noch wahrzunehmen 

bei • 40 ° C nach 6 h 
bei + 18 ° C nach 24 h 
bei + 3 ° C nach 90 d. 

Eine lichtmikroskopische Darstellung des Nucleolus ist nicht mehr mgglich 

bei + 40 ° C naeh 6 h 
bei + 18 ° C nach 24 h 
bei + 3 ° C nach 7 d. 

Besonders resistent zeigten sieh die Podocyten-Kerne. 

Abb. 9. Noch nach 90 d Aufbewahrung bei +3 ° C ist eine (unscharfe) Zellbegren- 
zung zu erkennen. HE-F~rbung Vergr. 340-fach 

Abb. I0. Gewebe der Gro~hirnrinde. Aufbewahrung 7 d bei +40 ° C. Charakteristische 
Pyramidenzellen nieht mehr nacbweisbar. (HE-F~rbung; Vergr. 340-faeh) 

Abb. 11. Ebenfalls der Hirnrinde entnommenes Gewebe. Untersueht nach 91 d bei 
Aufbewahrung +3°C: im Zentrum sind Konturen der Pyramidenzellen nachweisbar. 
(HE-Fgrbung, Vergr. 340-faeh) 
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C. Hirngewebe 

Bis zu ca. 3 d ist die Cytoarchitektur der Gro~hi~rinde bei hoher, aber 

auch bei Zimmertemperatur zu erkennen, bei + 3 ° C selbst noch nach 91 d. 

Die Nachweisbarkeitsgrenze der Pyrc~denzellen betr~gt 

bei • 40 ° C 1 d 
bei+ 18 ° C 7 d 
bei + 3 ° C 90 d und mehr (Abb. IO und 11). 

Recht lange gelingt der Nachweis des Zellkernes. Scharfe Begrenzungen sind 

bei + 3 ° C nach Ablauf der Testzeit nicht mehr vorhanden. Im Zentrum eines 

Gewebescheibchens tritt der Verlust der Darstellung der Zellgrenzen bei 

+ 40 ° C nach 3 d ein. Der randst~ndige Trocknungsproze8 l~t auch hier die 

Diagnose "Zellkern" vereinzelt am Ende der Versuchszeit noch darstellen. 

Der im Frischpr~parat in der Pyramidenzelle besonders deutlich hervor- 

tretende Nucleolus verschwindet 

bei + 40 ° C nach 6 h 
bei + 18 ° C nach 24 h 
~ei + 3 o C nach 2 d. 

D. Bei Temperatureinfl~ssen Nber Igngere Zeitspannen sind zus~tzlich Eintrock- 

nungsvorg~nge zu beobachten. Deshalb pr~ften wir die Ver~nderungen yon 

Lebergewebe unter Bewin~ng. j~ 

Das mit dem Doppelschliffmesser in d~nne Scheibchen geschnittene 

Organ wurde bei + 18 ° C in einer Art "Windkanal" aufbewahrt und 

nach bestimmten Zeitabschnitten ebenfalls einer mikroskopischen 

Untersuchung zugeffihrt. 

Autolyse und FRulnisvorgSnge schreiten relativ langsam fort, Die Befunde 

sind mit jenen vergleichbar, die wit sonst bei Temperatureinflfi~en v0n 

7 - IO ° C sehen, 

Die grobe L~ppchenstruktur bleibt im Gesamtschnitt fiber den Untersuchungs- 

zeitraum erhalten. 

Der liehtmikroskopische Nachweis der Zel~begrenzung ni~mt dann bereit$ 

nach 12 h bis etwa zu 20 d sukzessive ab, die Zellgrenzen sind verwaschen 

und die Einzelzelle ist yon der Nachbarzelle innerhalb der Zellbalken nicht 

mehr abzugrenzen. 

Die Zellverb~nde weichen bereits nach ]2stfindiger Beobachtung auseinander. 

Im Zentrum des Gewebescheibchens sieht das CytopZasma por~s, sehwammig au$. 

Diese ¢er~nderungen wurden bei den Temperatureinflfissen bzw. nach Aufent- 

halt in der feuchten Kammer nicht gesehen, Der Wasserverlust ist sicherlich 

unter der Bewindung grS~er, er verlRuft rascher. 
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Leberzellkef~e bzw~ -kernschaften sind im Gesamtpr~parat vereinzelt noch 

nach 90 d gut zu identifizieren. 

Der Nuc~eolus war jedoch bereits nach 12 h nicht mehr nachzuweisen. 

E. Im n~chsten Schritt wurden Leberschnitte in einer feuchten K~er bei + ;8°C 

gehalten. 

Die Struktur des Gesamtgewebes konnte bereits nach 14 d nicht mehr sicher 

erkannt werden. Die nekro-chemischen Vorggnge laufen vergleichsweise schnel- 

ler ab. Dies gilt z.B. auch fHr die Abgrenzbarkeit der Zellen untereinander 

bzw. ihre morphologische Einstufung: diese kann bereits nach 24 h in der 

H~Ifte der durchmusterten Zellen nicht mehr erkannt werden, nach 48 h hat 

sich die Grenze nicht mehr dargestellt. 

Noch fr~hzeitiger schwindet die Darstellbarkeit des Nucleolus: 12 - 15 h. 

Relativ lange Ig~t sich der Zellke~ nachweisen; denn nach 2 d ist er in 

der Hglfte der durchmusterten Zellen im Gewebeschnitt noch zu erkennen, nach 

4 d nur noch in einzelnen Arealen. 

Man kSnnte die bakterielle Zersetzung bzw. Fremdautolyse von Geweben unter 

aeroben Bedingungen in der Wgrme und auch in der Feuchtigkeit gesgttigter 

Luft prHfen: 

nach wenigen Stunden sind Zell- und auch Kerngrenzen nicht mehr deutlich er- 

kennbar. Dies gilt ebenfalls fHr den Nucleolus. 

Sollte Lebergewebe an einem Tatinstrument haften, dieses in feueht-warmen 

Milieu liegenbleiben, kSnnte nach 6 h bereits nicht mehr sicher erkannt wer- 

den, ob es sich Nberhaupt um Lebergewebe handelt. 
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