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Heinrich Saar zum Gedenken 

I m  Al te r  yon  54 J a h r e n  ve r s t a rb  naeh langem und  schwerem Leiden 
HEi~nlC~ SAA~, o. Professor  ffir ger ieht l iehe Medizin in Wfirzburg.  

Naeh dem Besuche des Realgymnasiums in Niirnberg und dem medizinisehen 
Studium in Wiirzburg, Innsbruck und Erlangen maehte er sein medizinisches 
Staatsexamen 1932, promovierte mit ,,magna cum laude" und erhielt die Approba- 
tion als Arzt. Er blieb zun~chst an der Inneren Klinik und iibernahm spiiter eine 
Assistentenstelle am Pathologischen Instigut bei Professor LAvcI~n, wo er bald 
1. Assistent wurde. Die Stelle mugte er aufgeben, weil er sich weigerte, der NSDAP 
beizutreten. Er leistete 2 Monate Milit/irdienst un4 kam darauf im April 1937 an 
mein Institut nach Bonn als Assistent. Als solcher unterzog er sich erfolgreich der 
amtsgrztlichen Priifung. Nach Kriegsausbruch wnrde er Ms Assistenzarzt eingezo- 
gen und zum Leiter der Kriegslazarettprosektnr Bordeaux ernannt. Anfangs 1941 
erfolgte seine Abkommandierung nach Bonn, wo er sich habilitierte. Nach meiner 
~bersiedlung naeh Heidelberg wnrde er mit der Vertretung des Lehrstuhls his zu 
seiner Neubesetzung beauftragt und kam dann wieder zu mir. 1944 wurde er als 
Leiter des Gerichtlieh-Medizinischen Instituts nach Freiburg berufen, konnte abet 
seine Tgtigkeit nieht aufnehmen, well dort alle Anstalten durch Terrorangriffe v611ig 
zerst6rt waren. Er fibernahm die Leitung des Instituts in Erlangen, wo er aber nach 
einem Jahr auf Anordnung der amerikanischen Militi~rregierung entlassen werden 
mug~e, wie er humorvoll meinte, wegen seiner friiheren Weigerung, der NSDAP 
beizutre~en. Naehdem er als Assistent in Mfinster gearbeitet hatte, erhielt ereinen 
Ruf auf den Lehrstuhl an der Universitgt Wfirzburg im Jahre 1950. 

W/thrend seiner T/ i t igkei t  an der  P rosek tu r  in Bordeaux  s te l l ten  sieh 
leiehte Fieberanf~l le  ein, die ihn bis zu seinem Lebensende  n ieht  mehr  
ver lassen sollten. I m m e r  wieder  naeh Woehen  oder  Mona ten  f ieberte  er 
einige Tage, ohne deshalb  jedesmal  seine T/ i t igkei t  einzustellen.  Die 
~ r z t e  waren  sieh fiber die Ursaehe  n ieht  im k la ren  und  nahmen  sehlieg- 
lich eine Malar ia  an. Aber  der  Zus t and  / inderte sieh nieht .  Es t r a t e n  
allm/~hlieh Besehwerden yon seiten versehiedener  Organe auf, die ihn  
zwangen,  sieh 5fter  Behand lungen  zu unterziehen.  I m  J a h r e  1947 wurde 
/irztlich bescheinigt ,  dal3 bei ihm ein Myokardsehaden  naeh Malar ia  
vorliege, der  eine 50%ige Minderung seiner Arbei t s f~higkei t  bedinge.  
Sein Z u s t a n d  blieb der  gleiche, bis einige Monate  vor  dem Ende  er sieh 
so versehl immerte ,  dal3 er das Ber t  n ieh t  mehr  ver lassen konnte .  Die 
Obduk t ion  ergab das Vorl iegen einer diffusen in te rs t i t i e l len  F ib rose  des 
t I e rzmuske l s  m i t  ihren  Folgen  als t%estzustand einer sog. isol ier ten dif- 
fusen in te rs t i t i e l len  Myokard i t i s .  Die akn te  Phase  war  seit  l angem abge- 
klungen.  Eine durehgemaeh te  l%uhr und  Malar ia  muBten ausgesehlossen 
werden.  Die Xtiologie der  E r k r a n k u n g  ist  bis heute  unbekann t ,  un te r  
anderem werden aueh Vi ruserkrankungen  angesehuldigt .  Es l iegt  sehr 
nahe, die 20 J a h r e  lang i m m e r  wieder  aufge t re tenen  Fieberanf/~lle, deren 
Ursaehe  u n b e k a n n t  blieb, in  Beziehung zu der  t6dl iehen E r k r a n k u n g  zu 
br ingen a n d  den Tod  als Folge  eines Kriegsle idens  anzusehen.  
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Die wissenschaftlichen Leistungen yon ttEI~RICH SAAR sind unbe- 
stritten. Die zahlreichen VerSffentliehungen aus den Gebieten der Ver- 
giftungen, vor allem durch Alkohol, des natfirlichen pl5tzliehen Todes, 
der Erbbiologie, der Abtreibung u .a .  zeichnen sieh durch Klarheit,  
Grfindlichkeit und kritische Wertung der Befunde aus. Unsere Kenntnis 
fiber diese Fragen sind durch ihn wesentlieh vermehrt  worden. Wie grfind- 
lieh er bei seinen Arbeiten vorging, zeigt, dal~ er, um den Wert  der ver- 
sehiedenen Alkoholuntersuchungsmethoden zu ermitteln, etwa 15000 
Einzeluntersuehungen bei mehr a]s 5 000 Personen durchffihren lieS. Zum 
Vergleich yon klinischer Diagnose des Trunkenheitsgrades und Befund 
der Alkoholbestimmung im Blute wurden fiber 2250 Personen unter- 
sucht. I m  Laufe der Jahre hatte er viel Material gesammelt, das er nach 
seiner Gesundung wissenschaftlieh auswerten wollte. Das Sehieksal 
wollte es anders. 

Es ist nieht verwunder]ich, daS HEINRICH SAAa sehr haufig yon den 
Gerichten als Sachverst~ndiger nicht nut  in Bayern, sondern in der 
ganzen Bundesrepublik zugezogen wurde. Er  ffihlte sich nieht als Ge- 
hilfe der Anklage oder der Verteidigung, sondern allein des Geriehtes, gab 
unbeeinfluSt naeh seiner besten Uberzeugung sein Gutaehten ab, ob es 
nun f fir oder gegen den Angeklagten spraeh. F fir seine ethisehe Ein- 
stellung spraeh aueh, daS er die Forderung der Faehvertreter,  Obergut- 
achten fiber Fachkollegen nicht zu erstatten bzw. sich vorher mit  dem 
Vorgutachter zu bespreehen, strikt ablehnte, well er darJn nur eine Ein- 
schr/~nkung seiner Unabh/~ngigkeit bzw. eine mehr oder weniger unbe- 
wuSte Beeinflussung sehen konnte. Er  lehnte es ab, sieh fiber Fragen gut- 
achtlich zu auSern, fiber die ihm die n6tige Erfahrung fehlte. Immer  wie- 
der unterzog er seine eigenen Gutaehten kritiseher Prfifung. So maehte 
er seine erbbiologischen Gutachten ohne vorherige Kenntnis des Akten- 
inhalts, insbesondere der Ergebnisse der Blutgruppenbestimmung. Erst  
naeh AbsehluS der ~hnliehkeitsuntersuchung orientierte er sieh fiber die 
Vorg~tnge. Mit Vergnfigen beriehtete er dann fiber diesen oder jenen 
Fall, wo er auf Grund seiner Untersuchungsergebnisse die Vatersehaft 
eines Mannes annehmen mul~te, der nach den Blutgruppen mit  Sieherheit 
nieht der Vater sein konnte. Er  war ein Vorbild ffir jeden Saehver- 
st~ndigen. 

Seinem Faehe hat er einen groSen Dienst dureh die Errichtung eines 
ganz modernen Insti tuts,  das allen Ansprfichen gerecht wird, erwiesen. 
War selbst ein solehes einmal gebaut und eingerichtet hat, der weiS 
wieviel Arbeit, Mfihe und ~rger das neben den laufenden Gesehaften 
mit  sich bringt. Dabei darf nieht vergessen werden, daS die organisatori- 
sehen, wissenschaftlichen nnd praktisehen Arbeiten geleistet wurden, 
obwohl seine Arbeitsf~higkeit um die H~lfte infolge seiner Krankhei t  
gemindert war. 
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Welches Ansehen I~EINRICI{ SAAR bei seinen Fakults und Uni- 
versiti~tskollegen hatte, zeigt, dal~ der Grol~e Senat ihn schon nach 
3 Jahren seiner ZugehSrigkeit zur Universits zum Senator w~hlte und 
dab ihn die Fakultiit zweimal zu ihrcm Dekan machte. Er war auch Vor- 
sitzender der Prfifungskommission. Es war ihm nicht gegeben, sich vor- 
znch'/ingen und seine Leistungen hervorzuheben, vielmehr lag es ihm, zu 
untertreiben, bescheiden im tIintergrund zu bleiben. Mehr sein als 
scheinen, galt auch fiir ihn. Seine gleichbleibende Ruhe, seine Hilfs- 
bereitschaft, sein Wohlwollen und sein Bestreben, immer ausgleichend 
zu wirken, machten ihn nicht nut zu einem besonders geschgtzten Kol- 
legen, sondern auch zu einem beliebten Lehrer. Er half seinen Schiilern, 
woes  ibm mSglich war, und erfreute sich deshalb bei ihnen besonderer 
Wertschs Er war ein zuverlassiger Freund, trug nicht nach, jede 
Gehassigkeit und Hinterhaltigkeit lagen ibm fern. Das hat er immer 
wieder und besonders in der turbulenten Zeit 1945 und danach, als an- 
st/indige Gesinnung eine Seltenheit war, bewiesen. 

Mit nns trauert nm den Verlust dieses Mannes seine Gattin, mit 
der er in gliicklichster Ehe lebte, und sein Sohn. Anch wir haben mit 
HEIINRICH SAAI~ sehr viel verloren. F. PIET~VSKY 
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