


Friedrich Schauta T 

In den Abendstunden des 10. Januar 1919 starb 
F r i ed r i ch  S e h a u t a . .  Ein rastloses Leben, dem t Er- 
miidungsgefiihl und Sehonungsbediirftigkeit selbst dann  
noe.h fremd waren, als sieh schon die Sehatten sehwerer 
Erkrankung auf seinen Weg niederzusenken b egannen, 
hatte seinen Abschluss gelunden. Dem Gedanken, dass 
aueh sein Ende nahen kSnne, hatte Se hau t a  keinen Raum 
geben wollen. Bis in die letzten Woehen seines Lebens, 
his in die Zeit, in der sehwere ZirkulationsstSrnngen sein 
Bewusstsein zu umsehleiern an~ngen, glaubte er. dass 
seine Besehwerden nut einer voriibergehenden nervSsen 
StSrung zuzuschreiben wXren. Aueh wir waren nieht 
selten bereit, seiner Auffassung zu Iolgen, wenn wir ihn 
naeh kleinen Unterbreehungen immer wieder friseh bei der 
Arbeit sahen. Jetzt wird uns freilieh gewahr, dass die 
Arteriosklerose, der er erlag, sehon vor .Jahren ihr Zer- 
stSrungswerk begonnen hatte, Ungeheuer war aber der 
Widerstand, den S e h a u t a  seiner Krankheit en~gegenzu- 
se~zen vermoehte. Nahe der Sehwelle des Greisenalters, 
aber noeh ganz auf der I-IShe des Lebens stehend, hatte 
ihn die Erkrankung iiberkommen, die Spanne steileren 
Niederganges war kurz und ein gtitiges Gesehiek hatte es 
ibm, wie es sehien, erspal~c, dieses NiedergangSs ganz 
bewusst zu werden. 

Sehau ta  wurde am 15. Juli 1849 in Wien geboren. 
Seine Studienjahre verbraehte er in Wien, Innsbruek und 
Wiirzburg. Sehon als Student bekundete er f~ir wissen- 
sehaftliehe Fragen Interesse und so kam es, class ihm 
B r ii e k e, der damals die Wiener Lehrkanzel ffir Physiologie 
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[eitete, eine experimentelle Untersuehung fiber den Einfluss der 
Faziaiisdurehsehneidung auf die Seh~tdetknochen iibertrug. Noch 
als Student beriehtete er fiber die Ergebnisse dieser Arbeit. 1874 
erfolgte seine Promotion. Kurze Zeit naehher trat er in die Klinik 
Dumre i che r ' s  als Operationsz5g!ing ein. Nach Beendigung seiner 
ehirurgischen Lehrzeit kam er an die Klinik J o s e f  Sps 
Ursprfinglieh Hebammenklinik~ war diese Klinik im Jahi'e 1873 
zur II. geburtshilflichen Lehrkanzel [iir Mediziner ausgestaitet 
worden. Spiith, dem S e h a u t a  immer pier/it- und dankvolle Er- 
innerung wahrte, maehte Sehau ta  noeh ira Jahre 1876 zum As. 
sistenten. [n dieser Stellung verblieb er bis zum Jahre 1881. 
Sehon wii!lrend seiner Assistentenzeit ersehienen mehrere Arbeiten 
S chauta ' s  geburtshilflichen Inha~ts, unter denen insbesondere eine 
grSsser% in diesem Archly (1881) niedergelegte Arbeit fiber 
Eklampsie zu erw~hnen ist. 1881 wurde Sc, hau ta  habilitiert und 
kurze Zei~ naehher als supplierender Professor fiir Geburtshilfe 
und Cayn~tko!ogie naeh Innsbruck berufen. 1884 [olgte die Et-- 
nennung zum ordentliehen Professor. Die Arbeit in Innsbruek 
muss fiir den noeh so jugendlichen Vorstand einer Klinik nieht 
leieht gewesen sein. Oft erz~hlte er uns yon seinen Ki~mpfen mit 
den BehSrden der kleinen Universit~ttsstadt in den Bergen. Es 
wurde ihm aber sehon damals die Genugtuung zuteil, seiner ziel- 
bewussten Standh~tigkeit und Unnachgiebigkeit ira Kampfe gegen 
Biirokratie und Vorurteile auch Erfolge folgen zu sehen. Es ge- 
lang ihm fiir seine Ktinik~ die zur Zeit der Uebernahme dureh 
Sehau t a  viele veraltete und unbygienisehe Zust~nde aufwies~ eine 
Reihe wichtiger Reformen zu erreiehen. Lehr- und wissen- 
schaftliche Tiitigkeit in Innsbruek gestalteten sieh iiberaus intensiv. 
Zum Studentenunterrieht kam der Unterrieht ftir Heba.mmen~ den 
er in deutseher und italienischer Spraehe abhalten musste. Ganz 
Ms Autodidakt widmete er sieh mi~: der ihn in so hohem Masse 
charakterisierenden Energie der operativen Gyniikologie, die damals 
aufzustreben begann, und legte mit dieser Arbeit das Fundament 
[fir seine sp/itere Fiihrerrolle in diesem Faehe. Fruehtbar wa.r 
aueh seine fibrige wissensehafttiehe Arbeit wiihrend dieser Zeit. 
In der Reihe der wiihrend der Lehrtlitigkeit in Innsbruck er- 
s_ehienenen Arbeiten Sehau ta ' s  ist auf eine im Jahre 1883 er- 
schienene Publikation zu verweisen, in der er als Erster die in- 
trauterine Anwendung des bis dahin nur vaginal verwendeten Kol- 
peurynters empfahl. Insbesonders ist aber aus dieser Zeit seines 
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,Grundrisses der operativen Geburtshilfe" zu gedenken, der 1885 
in erster Auflage erschien und als ausgezeiehnetes Lehrbuch, als 
ein Muster klare 5 priignanter uric1 ansehauliGher Darstellung all- 
gemeine Anerkennung fand. 

Im Jahre 1887 kam S e h a u t a  als Nachfolger-Breisky 's  
nach Prag. Sein Aufstieg hatte sieh rasch vollzogen. S c h a u t a  
war in der gesamten deutsehen Wissensehaft bekannt geworden. 
P. Mfiller iibertrug ihm die Bearbeitung der Beckenanomalien fiir 
sein ~Handbuch der Geburtshilfe ~'. Die Art seiner Forsehungs- 
methodik beffihigte S c h a u t a  in ganz besonderem Masse zu dieser 
Arbeit. So resulfierte denn aueh aus seiner Abhandlung fiber die 
Beckenformen eine Arbeit, die noeh heute in der Beekenlchre,eine 
allererste Stelle einnimmt, 1,891 erschien eine moi~ographische 
Darstellung der gesamten Klinik der~Extrauteringravidit/~t, in der 
S e h a u t a  den damals noch wenig geteilten Standpunkt der' opera- 
tiven Behandlung de r  Extrauteringravidit/it veffrat. Aus einer 
ganzen Reihe anderer A bhandlungen~ die sich mit Fragen aus der 
oper~tiven Gyni~kologie beseh/iffigten und in dieser Zeit entstanden, 
sehen wir, wie fruchtbar sich sein Interesse for die operative Gy- 
niikologie zu  gestalten begann. 

Im Jahre-1891 wurde S c h a u t a  uaeh Wien berufen, um bier 
die erste geburtshilflieh-gyn~kologisehe Klinik als Naehfolger 
K. v. B raun ' s  zu iibernehmen. Seine iiberaus reiehhaltige wissen- 
sehaflliehe T~tigkeit an dieser Sti~tte, die er dureh volle 27 Jahre 
leitete , ist in der ganzen wissenschaftliehen Welt bekannt geworden. 
So gab es wohl wiihrend dieser drei Dezennien keine aktuelle 
Frage, die Sehau t a ' s  Interesse nicht sofort ganz in Ansprueh ge- 
nommen h~tte. Immer gleieh rege, ohno unterbrechung strGmt 
seine P roduktiviti~t bis in die allerletzten Jahre seines Lebens. 
Lehrt/itigkeit, eine dureh viele Jahre sehr ausgedehntePrNatpraxis , 
grosse organisatorisehe Arbeiten konnten seiner Forseher= 
arbeilL keine Hemmungen bereiten. :,Icb verstehe es nieht, wenn 
man glaubt, zu irgend einer Arbeit, die man ausffihren will, keine 
Zeit zu finden~'~ hSrten wit ihn oft sagen. Eine unvergleiehliehe 
Arbeitskraft , ein eiserner Wille ~und eine bis zu Beginn seiner 
sehweren Erkrankung immer gleichbleibende kGrperliche Gesund- 
heit ermiigliehten es ibm, buehst~tblich dttrch Jahrzehnte hindureh 
keine Minute des Tages im Dienste der Wissensehaft ungenutzt 
vortibergehen zu lassen. 

In tier Zei~: der Uebernahme der Wiener Lehrkanzel war es 
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zun/iohst das Kapitel der Adnexoperationen~ das seine Auflnerk- 
d T samkeit erregte, I893 referierte er auf em Breslauer Kongresse 

fiber Indikationen~ Teehnik und Erfolge der kdnexoperationen. Er 
vertrat schon damals den Standpunkt der Radikaloperation, falls 
bet Versagon der konservativen Therapie sich die Notwendigkeit 
eines operativen Eingreifens ergibt. In den folgenden Jahren kon- 
zentrierte sieh sein Interesse auf das Gebiet der vagiualen Bauch- 
hbhlenoporationen, deren Technik er mit grbsster Virtuosit~t be- 
herrsehte. 1900 erseheint eine grbssere hrbeit fiber die Ein- 
schr/tnkung tier abdominellea Adnexoperationen zuguns~en der ~'a- 
ginalen Radikaloperation tm Juni 1901 begann er mit der 
erweiterten vaginalen Radikaloperation beim Kellumkarzinom, deren 
Technik, wenn wit yon dem yon S e h u e h a r d t  iibernommenen, fiir 
die Operation tibrigens nieht wesentliGhen Paravaginalschnitt ab- 
sehen, web1 ganz als das Werk Sehau ta ' s  zu bezeichnen ist. 
Dutch eineinhalb Jahrzehnte sueht er nun diese Operation zu pro- 
pagieren und den Ni~chweis ihrer Konkurrenzf~higkeit mit der er- 
weiterten abdominellen Radikaloperation zL~ erbringen. 1907 er.- 
schien in Form ether ]~{onogra,phie sein erster Bericht iiber ftinf- 
j/thrige Dauerresultate und 1912 kona~e or an der Hand zehnj~ihr~ger 
Erfahrhngen mit dieser Operation den Erfolg seiner Bemiihungen 
darlegen. Gleichzeitig brachte er andauernd auch allen anderen 
]~ragen der operativen Gyn~kologie sein befruchtendes interesse 
entgegen. Allgemein bekann~ sind seine Arbeiten auf dem Gebiere 
der Prolapsoperationen und der Operationen bei Retroversion des 
Uterus. Wiehtige Mitteilungen besch~ftigten sich mit der Settle 
caesarea ~aginalis (I898), mit dem Kaiserschnitt bei Placenta 
praevia (1903), mit der Operationsteehnik beim retrovesikalen 
Zervixmyom. Im Jahre 1912 erschien unter dem Titel: ,Ein 
Wor~ zum klassisehen Kaiserschnitt" eine kritische Stellungnahme 
Schau t a ' s  zur wieder aktuell gewordenen Kaiserschnittfrage. 
S c h a u t a  lehnte den extraperitonealen Kaiserschnitt ffir nicht 
sicher aseptische F~lle ab und empfahl ffir reine Fs die Beibe- 
haltung der klassischen Methode. Seine so iiberaus e rfolgreiehe 
Bet/~tigung als Operateur hinderte ihn nieht, sieh w~ihrend der 
letzten Jahre hauptsachlieh der Stratflenbehandlung zuzuwenden. 
Sehon 1918 behandelte er kritiseh die Myombehandlung mit  Be- 
rtieksicl~tigung tier Strahlentherapie. Bald nach Erscheinen tier 
ersten Beri~te fiber die Behandlung des Uteruskarzinoms mit 
strahlenden Substanzen begann er an seiner Klinik eine Station 
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fiir Strahlenbehandlung einzurichten, deren Arbeit er his in die 
vor:gesehrittenen Stadien seiner Erkrankung mit grSsstem Interesse 
verMgte. In mehreren Publikationen beriet~tete Schauta selbst 
fiber die vorlgutlgen Ergebniss e der Radiumbehandlung. Wie er 
in der Frage der R6ntgenbehandlung der Myome hinsiehtlieh der 
Indikationsstellung zurfiekhaltend war, so bestimmten ihn seine 
Erfahrungen bei der~ Radiumbehandlung der Karzinome.zur gor- 
siet~Lt und tteserve betreffs Dosierung der zu applizierenden Radium- 
menge und betreffs Ausdehnung der Behandlung auI operable F//lle, 
Gegeniiber dem Vorsehlage, aueh operable F~.lle zu bestrahlen, 
verhielt er sieh prinzipiell nicht ablehnend. Doeh sehien es ih.m 
zuni~ehst geniigend, dass an einigen wenigen Stationen derar~ige 
Versuehe unternommen werden. Seine Klinik in die geihe dieser 
Stat;ionen eintreten zu lassen, hielt er sieh angesiehts seiner sehSnen 
operativen Rest~ltate niel~t veranlasst. 

Die grSsste publizistisehe Leistung Sehauta's War ein grosses 
zweib~ndiges ,~Lehrbueh der gesam~en Gyn~tkolpgie ~, das 1896 in 
erster Auflage ersehien. Immer iiberzeugt yon dem innigen Zu- 
Sammenhang der Geburtshilfe mit der Gyn/ikologie, suehte er in 
den beiden, ersten Auflagen dieses Lehrbaehes die beiden SehWester- 
disziplinen in einem Guss zu behandeln. In einer dritten Auf- 
lage besehri~t er wieder die ausgefahrene, p/~dagogiseh bew~hrte 
Bah:n der Zweiteilung und gab damit der Paehwissensehaft ein 
aueh illustrativ hervorragend ausgestattetes Lehrbueh, das viele 
und bleibende Afierkennung land. Es wurde in mehrere Spraehen 
iibersetzt. 

Nieht vergessen wollen wir der wiehtigen Rolle, die Sehauta  
auf vielen nnserer Kongresse zuteil wurde. Seines Referates am 
Breslauer Kongress wurde bereits gedaeht. 1899 referier~e er am 
internationalen Kongress in Amsterdam fiber Fibrombehandlung; 
am IVi internationalen Kongress in tlom hielt er ein grosses Re- 
ferat: fiber die Einleitung der Friihgeburt bei inneren Erkrankungen. 
Den Vorarbeiten Nr dieses Referat, bei denen es galt, ein eigenes~ 
sehr umfgngliehes klinisehes Beobaehtungsmaterial zu siehten~ 
sehenkte er seinen regsten Eifer. Den innigen Zusammenhang tier 
Gyn/~kologie mit der Gesamtmedizin zu betonen und zu beriiek, 
siehtigen, hielt er iiberhaupt fiir eine der wichtigsten Aufgaben des 
gyn/ikologisehen Klinikers. Aus diesem Grunde ersehienen ibm 
auch die Tagesordnungen: der beiden letzten Tagnngen der deutschen 
Gesellschaft ftir Gyngkologie besonders wiehtig; Die Miinehner 
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Tagung hatte ihm Anlass gegeben, seine Anschauungen iiber die 
Beziehungen zwischen Tuberknlose nnd Schwangerschaft n0ehmals 
in einer mit der ganzen Klarheit seiner Kritik ausgestatteten At- 
belt zusammenzufassen~ die unter der Rubrik: Tagesfragen in der 
Monatssehrift fiir Geburtshilfe und Gyn~kotogie (1911) ersehien. 
Er besuehte an~h gerne di~ Natnrforscherversammlungen und ~Ter- 
stand es, ais Vorsitzender der gyn~ko!ogischen Sektion bet der 
letzten Versammlung in Wien (1913) die Arbeit dieser Sektion zu 
einer glanzvollen Tagung zu gestalten. Ueberaus gross ist die 
Zahl seiner Demonstrationen, Vortriige nnd Diskussiensbemerkungen 
in: der Wiener geburtshilflich-gyn~kologisehen Gesellschaft. Die 
Wiener Gesellschaft, deren Vorsitzender Sehauta  oftmals war~ 
verliert in ihm ihr ti~tigs~es Nitglied. 

In der Deba~te sehlagfertigr war ihm Saehliehkeit immer 
oberstes Prinzip. Ausgestattet mit ether ungemein hoeh ent- 
wickelten Raschheit der Auffassung und Orientierung, war es ihm 
leicht, auch bet komplizierten Fragen so forg das Wesentliche 
herauszufinden. Immer nut dem Kernpunkte der Pragesteltung 
galten seine Worte. 

Seine sehnelle Auffassungskraft bef/~higte ihn ancl~: sieh rasch 
in neue Arbeits- und Forschungsriehtungen einzuarbeiten. Fast 
instinktiv wusste er alles Neue sofort in seinem wahren Werte 
rich@ zu beurteilen. Erkannte er es far gut, far die Klinik neue 
Erkenntnisse verspreehend 7 so w urde es sofort Gegenstand seines 
Interesses und blieb es weiterhin. Verhie][t er sieh auf dem Ge- 
biete der Hilfswissensehahen aueh mehr rezepti~', so war seine 
Arbeitsleistung, die er a u f  diesem Gebiete vollbraehte, doch nicht 
gering Waren doch die meisten dieser Itilfswissensehaften, wie 
Serologie, die Lehre yon tier inneren Sekretion, Bakterioiogie und 
pathologisehe Histologie, zur Zeit des Eintritts Sehau ta ' s  in die 
Wissensehaftliehe Arbeit tiberliaupt noch nicht oder gerade erst in 
ihren ~nf~,ngen festgelegt; und sehen wir doeh anderseits Sehau t a  
mit allen flit die Gyn/~kologie wi.chtigen Ergebnissen immer derart 
vertraut, dass er seinen Sehiilern his an das Ende seiner Lehr- 
t/itigkeit ein moderner, ganz auf der ttShe tier Zeit stehender 
Lehrer sein konnte. Neben seinen aussergewShnliehen Verstandes- 
gaben und seiner hohen Willenskraft bildete eben aueh ein hie 
versiegendes Ineeross+ fiir den Por~sehritt aaf alien Gebieten unseres 
Faehes einen der Grundz[ige seines Intetlektes. Die Unzufrieden- 
heir der Jugend begleite~e ihn bis in sein Alter, das Siehbeseheiden, 
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die Genfigsamkeit des Alters blieben ihm fremd. Keine Sache war 
ibm so gut, class or tiberzeugt gewesen w~tre, sie kSnnte ni&t yon 
einer besseren ~ibertroffen werden. 

Durch Jahrzehnte wirkte Schau~a  vorbildiich im wahrsten 
Sinne des Wortes als Lehrer .  Seine Vorlesungen waren stilistisch 
formvollendet, einfach und klar im logischen Aufbau, in Synthese 
und Deduktion. VieI M~the verwandte er darauf~ sie durch De- 
monstrationen von Bildern, Pr@arafen und Modellen zu beleben. 
i~tit grossem Geschiek konnte er seine HSrer ztt geisfiger Mitarbeit 
anregon 7 ihre A ufmerksamkeit his zum Ende der Vorlesung an- 
spannen. Die BSrer vonder  Wiehtigkeit richtiger Beobachtung zu 
iiberzeugen, sie in der Beur~eilung und logisehen Verwertung des 
Beobachteten zu unterweisen~ hielt er fiir die ers~e Pflieht des 
klinischen.Lehrers, der er denn aueh in ganz besonderem Masse 
entsprach. V o n d e r  Denksehulung seiner HSrer suchte er sich 
h~nfig auch bei den Pr[ifnngen zu fiberzeugen. Wurde e r d a  zu- 
friedengestellt, so konnte er in seinen Ansprtiehen nach Nachweis 
yon Detailwissen gelegentlich auch reeht milde sein. 

Wie allen den Tausenden seiner HSrer, so ist Schan ta  aueh 
seinen Assistenten unve~esslich geworden. Sie konnten an seiner 
Klinik unendlich vial lernen. Gegen sieh selbst immer yon der 
g rSssten Strenge'war er gewohnt, auch an seine Assistenten keine 
kleinen Anforderungen zu riohten. Gab es da manchmal eine 
kleine Differenz zwischen seinen Auftr/~gen und seinen Wiinsehen 
und dem tats/~ehlieh Geleiseeten, so konn~e sieh sein Tadel auch 
temperamentvoller //ussern. Doeh folgte immer aueh bald die 
Nachsieht; naehzutragen war nicht seine Saehe. Mit Lob und 
Anerkennung war er zuriiekhaltend; wurden sie aber einmal aus- 
gesproohen, da konnte man sicher sein, sie aueh besonders ver- 
dient zu haben. - -  Sehau ta  wurde das Gliick zuteil~ an seinem 
L, ebensabend auf eine. grosse eigeae Schule zuriiekblieken zu k6nnen~ 
deren Arbeit die Gyn/~kologie iiberaus viol gefSrdert hat. Jede 
Arbeitskraft konnte sieh an seiner Klinik~ ungehindert durch klein- 
liche qesiehtspunkte~ bo~/itigen. I-I~ulig ganz unabh/ingig und selb- 
si;~ndig .fassten seine Sehiiler die Arbeitspl/tne und selbst~tndig 
liessen sie ihre Arbeiten heranreifen.. Sehen wir auf der anderen 
Seite ihre Leistungen und Erfolge i so kommen wir zu dem Sehlusse, 
dass in der Art, wie S e h a u t a  seine Sehule f~ihrte, ein grosset 
Zauber gelegen sein musste. Wie selten ein kliniseher Chef hatte 
e r e s  verstanden, Talente an seine Klinik zu fessehi, der Wissen- 
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sehaft dienstbar zu machen und ihre Arbeit zu fSrdern nicht 
mit sehulmeisterlieher :MeeMnik wissenschaftlichen Arbeitsbetriebes, 
sondvrn mit einer gewaltigen Induktion, die yon seiner grossztigigen 
PersSnlichkeit ausstrahlte. 

Enorm war auch seine organisatorische Begabung. Sie er- 
reiehte den H5hepnnkt ihrer Entfalmng a,ls es Schau ta  im Verein 
mit Ghrobak  nach jahrelangem Kampfe gelungen war, den Bau 
der neuen Wiener Frauenkliniken durchzusetzen. Der G-rundstem 
wurde am 21. Jull 1904 gelegt. Nun folgten f/Jr Schau t a  Jahre 
angestrengtester, mit grSsster Hingabe geleisteter Arbeit. Bau- 
technisehes Talent, eine grosse Erfahrung auf allen Gebieten der 
KrankenhauseinrieW:ung und nieht zuletzt aueh eine hohe kOnstlerische 
Begabung bef/~higten ihn ~tazu ganz ausserordentlich. Dem Bau- 
plan und allen Einzelheiten der Einrieht~ng widmete er in gleichem 
Masse sein Interesse. Er hatte abet auch viele Widerst/~nde zn 
tiberwinden. Gelang ibm dies aueh nieht vollkommen~ so hatte 
er schliesslich doeh die Freude, viele seiner Absiehten und Wtinsche 
verwirklieht zu sehen. Im Oktober 1908 konnte er den vollen 
klinisehen Betrieb mit einer Festversammtung, in der er seinen 
sehr bekannr gewordenen Vortrag: ,,Ueber die Geburtshilfe inner- 
halb yon Anstalten und ausserhalb derselben ~ Welt, erSffnen. 

War S e h a u t a  allezei~ als Forseher~ behrer und Organisator 
in Ansprueh genommen, so blieb ibm d eeh noeh Zeit zu einer bis 
in die letzten Jahre ausgedehnten Privatpraxis. Nit tier grSssren 
Gewissenhaftigkeit, die er bei allen seinen Verpflichtungen beob- 
achieve: widmete er sieh aneh seinen Patientinnen. Setbst in Zeiten 
der Hoehspannnng klinischer Arbeit s~and er ihnen Tag and Naeht 
zur Verftigung. Seine Leistungsf~higkeit und Unermtidlichkeit sehien 
aueh nns, die wir bei S c h a u t a  vie~ vorausznsetzen gewohnt waren. 
manchmal ans Wunderbaro zu grenzen. 

S ehau ta  hatte im Leben viele K~mpfe xu bestehen. Gl~nzende 
Dialektik und eine grosse Findigkeit in . . . . . . . . . . . . . . .  der 
Sehwfi.chen des Gogners waren seine Kampfmittel., Der Kampf 
selbst war ihm niemals Selbstzweek. Er war ibm f~r vide Ziele 
das notwendige Mittel: sic auf g radem Wege erreichen zu kSnnen. 
Krummere, becluemere Wege vorzuziehen war ihm nieht gegeben. 
Seine enorme ImpuMvit/~t beding~e es, dass seine Ziele h~nfig 
welt vorne lagen. Sie konnte ihn auch gelegentlieh zu welt, ~n 
haltlose Posidonen treiben. Gewiss konnte er aneh solehe Situa- 
tionen riehtig erfassen und reehtzeitig seinen Standpunkt ~ndern, 
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~uriiekverlegen, aber nicht immer und nicht in allen Lagen seines 
Lebens. Hemmung und Korrektur blieben manchmal aueh ferno 
and so konnte ihm seine Impulsivit~t, die eine der Quellen seiner 
so grossen Erfolge war, aueh Bitternisse bereiten, die ihm sehweres 
Leid verursaehten und ihn sehliesslieh aueh vereinsamten. 

Als S e h a u t a  seine: wissensehaftliehe T~ttigkeit begann, war 
die Gyn~kologie noeh nieht viel mehr als die kleine Gyn~kologie 
cler heut!gen Zeit. Bei einem gelungenen Kaisersehnitt mitgetan 
~u haben~ war ihm das grSss~e Erlebnis seiner Assistentenjahre 
geworden. -Vergleiehen wir den damaligen S?cand unserer Wissen- 
sehaft mig ihrer heutigen Entwieklung und bedenken wit, welch 
gewaltiger Anteil S c h a u t a  und seiner  Sehule an diesem Ent- 
wicklungsgange zuf/illt, so gewinnen wir unter dem Eindrueke 
dieses Kontrastes und dieser Erw~gung wenigstens beil//.ufig ein 
Mass filr die GrSsse seines Werkes. 

Einfaeh und sehlieht wurde S c h a u t a  am zweiten Sonntage 
des Jahres zu Grabe getragem Stumm, wie er es gewilnseht 
hatte, standen wit, seine /~lteren und jilngeren Schiller, am offenen 
Grabe. Sic alle fiihlten, dass ein ausserordentlicher Mann der 
Erde iibergeben wird - -  ein Mann, dem sic "viel his an das Ende 
ihres eigenen Lebens zu danken h a b e n -  ein Mann, dessert Pfunde 
abet auch der gesamten l~Iensehheit viele Zinsen getragen. Perne 
Zeiten werden seinen Namen als den eines tier Begriinder der 
deutsehen Gyn~ikologie nieht vergessen haben. H. Thater .  


