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Editorial 

Vorliegendes 1/eft bringt ein Thema .. Zwisclaen Heule und Morgen" und ein Themll 
,.Zwischen Gestern und Morgen": Die ostdeulsclaen GeschidilswisseMchofte,s sind der 
SchwerplUllcl der rweilen llalfte des /left.es. Im erne,s Teil dok.imsenlieren wir auszugs

weise Papiue, die anlaj)lich einer Aialwrwag im Bwadestag entstanden ware,s: der 
Bi/dungs- und Wissenschaftsausschufl h.orte Sachverniindig_e und Verbiinde zum Tlaema 

,. Perspekliven der l/och.schulenJwicilung ". 
I 

Wie auch andernorts, so gleichfalls bei dieser Anh.orung der ii/Hrgreifende Konse,u: so 
wie bisher ginge es nichl weiter an den bundesdeutsclaen Hoch.schulen. Motivati~n und 

Maentuierwagen der verschiedenen Verbande und lnstitutionenfreilich unterschieden sich 
dann • noturgemajl_ • erheblich voneinander. Wir dolcumenlieren aus denim Vor[eld der 

l\nhorung eingere,chten Positiol'ISpapieren die Passagen zur £n1widlu1Jg im ostaeutsclaen 
1/ochschulwesen. Die .. Einbeziehung der Erfaltrwagen in den l'U!uen Bundesliindern" 

(Einladung) sollte ein Schwerpunkl der l\nhorwag sein. DajJ unsere Dok.imsentation relativ 
dunn au"efiillt, widerspiegelt auch den Stellenwerl des Tnemas wiihrend der Anhorung. 

Zum weiteren veroffentlichen wir das Statement des einzigen ostdeutschen Redners unter 
den Anzuhorenden, des Vertreters der Kon[erenz der Studentlnnenschaften (KdS), 

Dachverband der ostdeutschen Studenl/nnenriite. Die KdS ist noch wie vor . manJlels 
Vereinigungspartners im Westen • auf das ostdewsche Siedlungsgebiet beschriin1.J. 

Die niichste AnhorunR des Ausschusses steht bereits ins llaus. Am /9. Februar ist das 
Thema ausschliefllich die ostdeutsche 1/ochschul- und Wissen.fchaftsentwid.Jung, wobei 

als Schwerpunlae der BetrachJung_ Brandenburg und Sachsen auserlcoren wurden. 
Die.fmal bewegt sich auch, im Un1er.fchied zur lelZten Veranstaltung, das an

horungswillige Gremium zu den Sachventiindigen: die Vera,utaltung f,ndet in der 
Universitiil Leipzig stall. Wir lwmm.en 1m Miirz-1/eft darauf zuriiclc.. 

Der 31.12 .91 bildete mil der SchliePung der Alc.ademieinstitute eine weitere l_jjsur ( auch) 
bei der l\bwiclc.lung der ostdeutschen Geschichtswissen.schaften. Wir nehmen dies zum 
Anla/J far einen Zwischenhalt in der vielfach immer noch sehr diffusen Dislc.u.fsion zu 

Vergangenheit und Zulc.unft der dort einzuordnLnden Dinip_linen. Stellvertretendfii.r die an 
den AdW-lnstituten gelaufenen, die Evaluierung begleitenden Dislc.ussionen des vergange
nen Jahres dok.umentieren wir ein Papier au.f dem /nstitUI [iir Allgemeine Ge.fchichte vom 
August /991 . Die SchliePung ihrer ln.ftitute zum 3 I. 12 ./99/war den Mitarbeiterlnnen des 
lnstituts [iir Deutsche Ceschichte und des lnstituts fur Allgemeine Geschichte Anla/1 fur 
letztmafige Vollversammlungen. Die vom Direlaor des erstgenafllllen, Wolfgang Kuttler, 

dort gehaTtene Rede druc/cen wir in diescm 1/e[t ab. Das ReJeral des Direklors des lnstituts 
fur Allgemeine Geschichte, Fritz ~in. bringen wir im Februarheft. , 

£in weiterer Beitrag in der vorliegenden Ausgabe lc.oMmJ aus dem Universitiitsbereich. 
Achim Thom, lnstitulsdire/aor in Leipzig, tematisiert die En1wiclc.lung einer • zumindest 

institutioneU und bezuglich der off~ntlic"hen l\u[merlc..ramuit • elaer am Rande aistieren
den hista,isclaen Dmiplin: die Medizingeschichle in der DDR und noch der DDR. 

Mit weiteren Au/siilzen werden wir das Thi!ma ostdeulsche Geschichtswissenschaften im 
Februar fortsetzen. 
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THEMA: AnhOrung des Bundestags-Aussch~ 
filr Bildung und Wissenschaft ,,Per
spektiven der Hochschulentwicklung" 

Am 5. und 6. Dezember 1991 /uh.rte der AusschujJ fur Bi/dung und Wissenscha/1 
des Dewschen Bundestages in Bonn eine An/wrung von SachvusliiNUgenl 
Organisationen zum Thema .. .Perspelr.tiven der 1/ochschulenrwiclr.Jung'in Ver
bindung mil den BT-Druclr.sachen 1117820 ( 'Zukjjn/tige Bildungspoliti/c - Bil
dung 2000') und / 118506 ( ·1 lochschulpoli1ische Z-ielse1zungen')" durch. 
Schwerpunlae der An/wrung so/lien sein: die PerspelcJiven der l/ochschulen1-
wiclr.lung. Frauen und I lochschulen und die Erfahrungenaus denneuenBundes
liindern. 
EinunddreijJig Organisationen. Verbiinde und lnstitUJionen nahmen an der 
Anhbrung teil. lm einzelnen waren dies (Reihenfolge nach der Silzordnung): 
I lochschulrelc1orenlc.onferenz ( I IRK). F achhochschul-Relr.1orenlc.onferenz (FRK ), 
Wissenschaftsrat , Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). FernUniversiliit 
I lagen. Private Universitiil Wi11enllferdec/ce, 7.,entralstellefiir die Vergabe von 
Studienpliitzen (lVS), llochw:hul-lnforma1ionssys1em (I/IS), Deutscher Ge
werkschoftsbund (DGB), Gewerk.Jchaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), 
Gewerkschaft Ojfentlirhe Dienste, '/'ransporl und Verlcehr (O'IV). Deutsche 
Angestelltengewerkschaft (DAG), Bundesverbandder Dewschen I nd1Lstrie( BDI), 
Dewscher lndustrie- und llandelstag (DI/ff) , Bundesverband der Deuischen 
Arbeilgeberverbiinde ( BDA), Deutscher l landwerlr.slwmmertag ( DI I K'f). Dew
scher 1/or.hschulverband (DIIV). 1/ochschullehrerbund (IILB). Deutscher 
Alr.ademilcerinnenbund (DAB), Verband J/ochschule und Wissenschafl (V/IW), 
Arbeit/cteis Wissenscha/1/erlnnen an den llochschulen Nordrhein-Westfalen 
( AWJI-NRW), Bund demolcra1ischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
(BdWi) , Bund Freiheit der Wissenscha/1 (BFW), Bundeskonferenz der Frauen
beauftragten ( BKFB ), Bundesvertrelung Alr.ademischer Mille/bau ( BAM ).J uso-
11 ochschulgruppen (1 uso-J ISG), B undesverband Libera/er I lochschulgruppen 
(LJIG), Ring Christlich-demolcratischer Studenten (RCDS), Konferenz der 
Studentlnnenschaften (KdS), Freie Konferenz der S1udentlnnenschaften an 
Fachhochschulen (FKS), Dewsches S1uden1enwerlr. (DSW). 
Wir dolr.umentieren imfolgenden: zumeinen die in den zur Anhorung eingereich
ten Papieren ge1roffenen Aussagen der Verbande und lnstitutionen zu den 
Entwicklu.ngen an den ostdeutschen I lochschulen; zum anderen das Stalement 
des einzigen os1deU1schen Reriners unter den Anzuhbrenden, Peer Pasternack, 
der sich als Ve;t;ete; de; oszdewsche;; Konfertnz ckr Siudtnilnntruthufitn 
(KdS) auch auf die Darstellung und Bewertung der ablaufenden Prozesse im 
ostlichen Siedlungsgebiel beschriinlae. 
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Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschafller (BdWi): 

( .. . ) 

JU. Frauen und Hochschule in den neucn 
BundcsUlndern (einschlie81ich Berlin
Osl) - Tendenzen 

Vorbemerltung: zum gegenwllrtigcn Zeit
punkt liegen keinerlci flliehendeckende 
Oaten zur Situationsvenlnderung von Frau
en an ost.deutschen Hochschulen vor, zu
mal wir uns noch mitten in dcr Dynamik des 
.,Umbruchs" bcfinden: die Neubcrufungen 
haben gerade bcgonnen,die personelle 
Obetprufung isl nicht abgeschlosscn, die 
Evaluierungscrgebnissc wirken sich erst 
t 992 aus, die angektindigte drastische 
Reduzicrung des M ittelhaus wird ebcnfalls 
erst darm, d.h. mil Auslaufen dcr Ktindi
gungsf rist vom 31.12.91, .,greif en". Dcn
noch zeichnen sich in der bisherigen Prcuis 
der Umstruk1urierung ostdcutscher Hoch
schulen einige Tendenzen ab, auf die nichl 
friih genug aufmerksam gemacht werden 
kann, vor allem sotange der ProzeB noch 
politisch gestaltbar isl. Die folgenden Ver
allgemeinerungen und Beispicle swtten sich 
daher auf allgemein zugangliche Oaten, 
Pressemeldungen und auch peoonliche 
Erfahrungen, die wir durch gezielte Nach
f ragen bei einigen Gleichstellungsbeauf
tragten ergllnzt haben.-Zur Gesamtproble
matik von Abwicklung und Evaluierung 
wollen wir W\S an dieser Stelle nichU!uBem. 
Wir verweisen exemplarisch auf ein 
Memorandum des BdWi-Bundesvorstan• 
des.,F.valuationderEvaluation"(in: Forum 
W wenschaft 4/1990). Belcr.lftigen mOch
ten wir in unserem Zusammenhang die 
darin enlhaltende SchtuBfolgerung, da.6 es 
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sich beim Umbau der ostdeutschen Hoch
schullandschafl dem Kem nach nichl um 
eine, sci es auch politisch regulierte, Er
neuerung handelt (welche ohne eigenver
antwortliche Beteiligung der Subjckt.e der 
zu cmeuemden Verhli.ltnisse nicht denkbar 
wllre), sondem um den historisch einmali
gen Vorgang einer Systcmevaluation dcr 
Wissenschafts~hafteines Staal.CSdurch 
einen anderen, welche, wie sich abzeichncl, 
die kornpakt.e Oberswlpung der Struk1urcn 
des evaluierenden Wisrenschaftssystems 
zur Folge habcn wird. W-as die St.ellung dcr 
Frauen im Hochschulbereich bctriffl, ist cs 
dahcr legitim zu frdgen, ob die Umstcllung 
auf westdeutschc Verhlillllissc auch dcrcn 
Dcfizitc reproduzicrt. 

Auch in dcr DDR gab cs kcinc wirklichc 
Gleichbcrcchtigung. Allcrdings fi.ihnc dic, 
auf die Vereinbarkei1 von Bcruf und Fami
licausgcrichtctc Familien-und Sozialpolitik 
desStaatcs . im Rtickblick von DDR-Frnucn 
als staatspatriarchalisch kril.isien - zu ciner, 
im Vergleich zur Bundesrepubli.k, h<}hcren 
Erwerbsquote von Frauen wie auch zu ei
nem Mheren durchschnitllichen Qualifi
kationsnivcau (einschlie81ich des ~Beren 
relal.iven Anteils an Akademikerinnen). Es 
wllre ausgesprochen kurzsichtig. diese 
Vorraussetzung mil dem Ende des Sozia
lismus ebenfalls fur gesellschaftlich und 
poljtisch inelevant zu crltlllren, denn ganz 
offenbar wurde durch den Staal ein Mehrfa
ches an Begabungen geweckt, geffirdcrt 
und freigesetzt. als das System bef riedigen 
konnte(indirekthatdiesauch zum Endeder 
DOR beigetragen). Das konnte genausogut 
als spezifische Chance fur die gescllschaft-
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liche Entwicklung im zusammenwachsen
dcn Deutschland begriffen werden. 

So war die Ausgangssituation der Hoch
schulen vor der Vereinigung beispielswei
se durch folgende Besonderheiten in der 
Auspr.lgung der G~hlechterverhli.ltnisse 
gekennzeichnet: Mil einem Ant.eil weibli
cher Studierender von 51,2% (1989) im 
Direktstudium war die DOR int.emal.ional 
mit filhrend. Von besooderem lnteresse ist 
der im Vergleich zur BRO Mhere relative 
Antcil von Frauen in den sogenannten 
Technikwissenschaftcn von ca. 30%. Im 
cinzelnen Verglcich z.B. (Wene von 1987): 
Maschinenbau 17,1 % (BRO: 3,3%), lnfor
matik:45%(BRD: 15.5%),Elektrotcchnik: 
16,1 % (BRO: 7,8%). Die Quote der Wis
scnschafllcrinnen insgesam1 bctrug 35,3% 
( 1989), das doppcltc dcr BRD. Es isl bc
kannt, daB sich mil anstcigcnder Stalus
!,'Tuppc dcr Frauenantcil ,.verjilngtc". um in 
dcr Gruppc dcr Prof essorcn ( 4 ,9%) mit dcr 
altcn Bundesrcpublik gleichzuzichcn. 

Bcmcricenswert ist, daB im Mittclbau dcr 
proponjonale Frauenanteil mil 37,8% der 
befristet.en und 40% dcr unbefristeten Assi
stenten (1989) noch ungeflihr doppelt so 
hoch war als in der BRO (1988: 20,2% 
wis.senschaflliche Mitarbeiterinnen). Das 
hcil3t dann konkret, daB der offenbar 
patriarchalisch bedingte Karrierelcnick von 
der Gruppe der Professoren sich filr Wis
senschafllerinnen besonders gravierend 
auswirkte. Zwar betrug auch in der DOR 
der Anteil weiblicher Habilitationen nur 
16%, was allcrdings noch das zweifache 
dcr BRD isi ur1d cias cireifache der Profes
sorinnenquote. Positiv fonnuliert: es gibt 
im Mittclbau dcr neucn Bundeslandcr cine 
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ilberdurchschnitllich hohe .,blockienc" 
Qualifikationsreserve fur eine aktive 
GleichsteUungspolitik. Damit isl auch ein 
Ma8stab filr die angelaufenen Neuberu
fungsverfahren gesetzl 

Unter diesen Bedingungen konnte sich cin 
differenziert regulierter frauenfreundlicher 
EmeuerungsprozeB elwa folgende Ziele 
seizen: 
t. der Studentinnenanteil wird gehalten, 
wobei insbesondercauf das Frauenstudium 
in den t.cchnischen Wisscnschaft.en zu ach
tcn isl. Das kOnnle auch als gro6angelegter 
.,Modcllversuch" mil Vorbildcharakter filr 
die altcn Bundcsllindcr verstandcn werden. 
2. bci fairer Beriieksichtigung der habili
Licrten Frauen im Miuclbau in den anstc
hcnden Ncubcrufungcn (cin~hlicBlich dcr 
moglichcn Bevorzugung von Bcwerbcrin
ncn aus Wcstdcutschland) wlirc cs ein rca
lisl.ischcs Ziel, den Profcssorinncnanteil 
gegeniiher dem wes1dcutschen Niveau 
deullich zu stcigcm. Sollie diescr Anteil 
hingegen nach AbschluB der Berufungen 
wei1erhin so ni~ig scin wie bisher - oder 
gar noch sinken -, kOnntc dies kaum glau~ 
wilrdig auf das Konto .,idcologische Allla
sten" und .,mangelnde Qualifikation" ge
bucht werden. 

Jedc/r weiB natiirlich, daB solchc Ziele zum 
gegenwanigen Zeitpunkl illusorisch sind. 
Die erforderliche Differenzienheit des 
Vorgehensund DezentraliUltderSteuerung 
ist schlicht nichl gegeben. Dagegen stdll 
die gcsamt.e bisher praktiziene Logik von 
A bwicklung aJs administrati ver ,,Landnah· 
me", d.h. als purer Verlangerung der 
rcfonnbedilrftigcn Strukturen und (auch 
pcrsonellcn)Rcssourcendcrwcstdeutschen 
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Wissenschafl auf den Ost.en. Dennoch hal
len wir daran fest, da6 die Ml)glichlceiien 
beslanden haben und · vertinderten politi
schen Willen vorausgesetzl - zum Teil im
mer noch bestehen. 

V orersl sprechen die Faklen eine andere 
Sproche. Laut Angaben des BMBW isl 1991 
der Antcil wciblichcr Studicnanfangcr auf 
38,6%gesunken(Westdeutschland: 39.3%). 
In Zukunfl wird dabei insbcsondere auf die 
QUOle in den naturwissenschafllich-t.echni
schen Flk:hcm zu achten sein. Ein (wcnn 
auch nichl allciniger) Faktor filr dicscn 
Ruckgang sind u.E. die h()hcren sozialcn 
Risiken, die cin Studium heulC insbcsondc
rc filr Studentinncn mil Kindcm mitbringl 
(so wurdcn ctwa die in dcr DDR ilblichcn 
universiUltsnahcn Kindcrhctrcuungscin
richtungcn cniwcdcr geschlosscn oder siml 
miuJcrwcilc unbczahlbar). 

lnsgcsaml ist dcr Wisscnschafllcrinncnan
tcil in den ncucn Bundesllindcm infolgc von 
Abwicklung, Kundigung und Verrcrnung 
rilcklllufig, wovor auch die HRK im August 
1991 wamte. Schlllzungen von Gleichstel
lungsbeauftragten ergcben ein Minus von 
8% (wobei sich die Vcrhllhnisse angesichts 
der Dynamik ,.personeller Emeuerung" 
stlndig llndem). Ein Grund dafilr ist die 
Tatsache, da6 die Sozial- und Geistcswis
senschaften mil UberdurchschniuJichem 
Frauenanteil primllr von Abwicklungsent
scheidungen betroffen warcn. Wenn keine 
Gegcnsteuerung erfolgt, stehcn abcr die ei
genllichen Einbruche noch bevor. Alie po
litisch Veranwortlichen orientieren sich 
schlic61ich an Zielen, den ilbemommenen 
Miuelbau nicht nur generell aufZeitvertrllge 
zu setzen sondem auch zahlenml18ig dra-
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stisch zu reduzieren. Die Kiindigungcn da
filr .. greifen" erst 1992. 

Um nichl mil3verslandcn zu wcrdcn: nic
mand gchl emsthafl davon aus, cla8 die 
Betreuungsrelationcn der DDR-Hoch
schulen und damitdcr absolute Umfang des 
wissenschafllichcn Pcoonals hlllte gchal
ten werden k~nnen. Dies isl jcdoch erst 
rechl kein Grund, die Rcdll7.ierung cinscitig 
zu LaslCn von Frauen durchzuHlhren und 
die Geschlcchtcrvcrhaltnisse im patriar
chalischcn Sinne ncu zu vcrmcssen. Im 
Prinzip koonte dicscn Effcktcn durch cine 
planvolle Stellcn- und Berufungspolil.ik 
cmgcgengcwirkl wcrdcn. 

In Wahrhcit crfolgl die Ncustruk1uricrung 
dcr osldcutsdicn Hochschulen untcr dcm 
annahcmd volligcn Auss<.:hlul3 von Fmucn 
sowohl als Subjckl wic auch als Objck1. 
R~niinc1tn1 u,ir,l ,Iii"'-' ,lurt•h ,If,:. hnrhcrhuL u'-'e,u,,-.,ue:,1. YTHU un.,~-. UI.U'-''' un .. '''-"''"•'"'"''u' 

gcsctzlichcn Grundlagcn, auf dcncn die 
Strulctur- und Bcrufungskommissioncn ar
beitcn. Dicse sind im Rcgclfall untcr bcfri
sleter Au6crkrafL'ielZung dcr Hochschul
autooomic dem zusllindigen Landcsminislcr 
unterstelll, wobci glcichzcitig die Dominanz 
der Westprofessoren in ihncn rechllich ab
gesichcrt isl Man klxlnte es auch anders 
formuliercn: wurdc im Westen mangclnde 
politische Verantwortbarkcil von Glcich
stellungscrfolgen im Wisscnschaftsbcreich 
bisher vor allem mil der llu6crlich unbe
ein0ufibarcn ,.Hochschulau1onomie" bc
grtindel, isl dcrzci1 im Osten exakl das 
Gegenteil gegebcn: eine Aufwcrtung de, 
,.politischcn Sphlirc" gegcniiber den 
Hochschulcn, die sich folglich -ganz unab
hllngig davon, wie man zu dcm Vorgang als 
solchem stehl - auch in weitaus Mherem 
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Grade selbstandige gesellschaftliche Ziele 
in der Gleichstellung setzen kOonte. Das 
wilrde allerdings andere Poltiker (und 
wissenschaftspohlische Alclewe) voraus
setzen. 

Um einige exernplarische Beispiele zu nen
nen: In den Grtlndungskommissionen fUr 
die Neugrilndung abgewickelter Bereiche 
der Universillil Leipzig wirlcten etwa im 
Mai 199 I zwei Frauen von insgesamt 54 
Professorinnen (47 aus dem Westen). Un
ler den .. westlichen" Mitgliedem der 
Berufungskommissionen an der Humboldt
Universillil gibl es IL. Aussage des Rektors, 
Professor Heinrich Fink, keineeinzige Frau 
(fagesspiegel 5.9.91). In die Schlagzeilen 
gcriet die HU in der zweiten Jahresh:llfte, 
als fiir47 zu besctzende F.ckprofesswen (C 
4) nur sechs Frauen auf den ersten Listen
pllitzcn Standen, obwohJ 17% Frauen unter 
den 500 Bcwerbungen warcn. Besondcrs 
augenfllllig war dabei der offenkundige 
Vorslo6 gegcn das gUltige La.11desantidis= 
kriminierungsgesetz (LADG) durch den 
zusutndigen Senator Erhardt weder erfolgte 
die vorgeschriebene geschlechtsiufillitische 
Besetzung der Berufungskommissionen 
noch die erforderliche Einladung aller Be
werberinnen zu V orstellungsgesprtlchen (als 
Mindestanforde.rung: in gleicher Anzahl 
wie die eingeladenen Manner) in Berei
chen, in denen Frauen unterreprllsentiett 
sind. 
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SoUten sich diesc Tendenzen verallgemci
nem, wU.rde sich folgendes Bild ergebcn: 
Es beslehl die Gefahr, da8 die Stellung der 
Frauen in derosldeutschen Hochschulland
schaft das westdeutsche Niedrigstniveai 
erreicht. es eventuell sogar unterschrcirct. 
Dies wire gleichbedeutend mil einer poli
tisch verantwortelen aktiven Senkung des 
Frauenanteils an den ehemaligen DDR
Hochschulen in einer Zeil, in der aM>nsten 
alle Hochschulpolitiker von Gleichstellung 
reden. Dem ganzen V organg liegl die 
implizite K.oostruktion einer ,,Ausnahem~ 
situation" zugrunde, fur welche stiJl
schweigend selbsl die allgemein anerkann
ten verbalpolitischen und teilweise auch 
gesetzlichen Minimalstandards von Gleich
stellung au8er kraftgesetzt werden. Hinzu 
kommt die ebenso implizite AMahme. 
.. Qualillil" kl>nne nur aus dem Westen 
kommen. 

Das wirft gleichzeitig ein Lichtdarauf, was 
fur ein ran~ta.rld.iges ur.d dauen·1,d r.eu zu 
erkampfendes Ziel Gleichstellung auch im 
Westen im Grunde noch isl Schlic81ich 
dcmonstriercn rue fi.lhrenden wissenschafts
politischen Machtgrupppierungen als Akt
ewe von Abwicklung, Evaluierung und 
Neuberuf ungen in Osldeutschland, wieemst 
sie es mit der Gleichberechtigung von Wis
senschafllerinnen rneinen. 

( ... ) 
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ZenttalsteUe flir die Vergabe von Studienplatzen (ZVS): 

( ... ) 

7. Deutsche Wiedervereinigung 

Erstmals zwn Wintersemesaer 1991/92 hat 
die VIS in sechs Studiengllngen (Biologic, 
Medizin, Phannazie, Psychologic, Tierme
dizin und Zahnmedizin) aoch SlUdienpllltze 
filr die Hochschulen in den neuen Uindem 
vergeben. Wegen der Unterschiedlichlteit 
der Studien- und Lebcnsbedingungen wur
de die Studienplatzvergabe in zwei ge
treMten .,Kreisen" durchgefilhrt. Die Be
werbermu61en sichaoch bei gleichnamigen 
Studieng!lngen entscheiden, ob sie einen 
Studienplatz in den alten oder den neuen 
l...!lndem beantragen wollten. 

Damit die unterschiedliche Notengebung 
und die unterschiedliche Dauer der Schul
zeit nicht zu einer V erzerrung der Studien-

platzkonkurrenz filhrt, konlcurrieren inner
halb des jeweiligen Kreises die Bewerbcr 
aus den neuen Undcm ebenso wie die 
Bewerner aus den alten Ulndcrn stets our 
un1t.reinander um die StudienpUllze. 

In den neuen l...!lndem muBten auch die 
Studienpllltze in den medizinischen Alchem 
-wegen der noch nicht mOglichen Teilnah
me am Test fiirdie medizinischen Studien
g!lnge - nach den Regeln des allgemeinen 
Auswahlverfahrens vergeben werden. 

Nachdem der Test am 6. November 1991 
auch in den neuen Undem flachendeckend 
durchgefiihrt wurde, diirfte lcann zurn 
Wintersemester 1992,fiJ auch in diescn 
Studiengllngen die Angleichung dcr 
Studienplatzvergabe erfolgen. 

( ... ) 

Freie Konfe.renz der Studentlnnenschaften an Fachhochschulen (FKS): 

( ... ) 

zu 5. Der Aufbau einer demokratischen 
Hochschule 

Die FKS forden cine eigene, autonome 
lnlf'.fessenvertretung der Studenllnnen, die 
selbst Uber ihre Finanzen, ihre Arbeit und 
ihre Aussagen entscheiden kann. In diesem 
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Sinne isl die verfa&e Sludenllnnenschaft 
mil Satzungs- und Finanulutonomie und 
politischem Mandat in alien BundesUln
dern zu verankem. Dabei miissen auch Rlite
Modelle, wie sic im Moment von den 
Studentlnnenrlllen in den neuen Undem 
favorisien werden, mOglich sein. 

( ... ) 
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ArbeiLSkreis Wissenschafllerinnen an den Hochschulen Nordrhein-Weslfalen 
(AWH-NRW): 

( ... ) 

Um cine Umsetzung der vorgesehenen 
Ma6nahmen zu priifen, ist cine statistische 
Aufschliisselung nach Geschlccht erfor
dcrlich. In Zeiten gesellschafllicher Um
bruche isl dies urnso notwendiger. Im Jahr 
1990 hat die Hochschulrektorenkonferenz 
an den ostdeut.schen Hochschulen cine 
Befragung vorgenommcn, in dcr zwar die 
2.ahlen dcr Studiercnden und Absolvcnte11 
geschlcchl.Sl>l)CZifisch differenzien wurdcn, 
abcr nicht die des Personals. 

Fraucndiskriminicrungcn wcrden so ver
schleien. Zahlen dcr Gleichstellungsbc
auftragtcn der Humboldt-UniversiUit vcr
weiscn auf starlc. frduenbctreffende Diskri
minicrungen im Umstrukturicrungs- und 
ErneuerungsprozcU. So warcn im J uni 1991 
von den 667 Hochschullehrcm immcrhin 
noch 10,4% Frauen. Im November 1991 
waren von den 279 Hochschullehrem noch 

16 Frauen. D.tS entspricht nur noch einem 
Anteil von 5,7%. 

Der Anteil an den promovierten und 
habilitienen Wissenschafl.lerinnen war in 
der ehemaligen DDR imrnernoch hOher als 
in dcr ehemaligen BRD. In den fi.inf neuen 
BundcsUlndcm sollLC der weibliche wis
senschaftl iche Nachwuchs nach der 
AbwickJung zahicnmllJ.lig zumindesl die 
EntwickJung nehmcn, die in den allell Bun
deslllndem bereilS gegcben ist. Auch sind 
fi.ir die neucn Bundcsl!lndcr Obergangs
regel ungen zu trcffcn. Vor allem fiir 
habilitiertc Wisscnschaftlerinnen auf 
Oberassistentcnstel len, dercn Arbeitsinhalt 
die Lchre war, stcllen sich die Bcrufskritc
ricn vcrscharft (Alter zwischcn 45 und 55; 
wcgcn Lchrnufgabcn kaum Vertiffenl.li
chungen, usw.). Sic durfcn nicht dcm Er
ncucrungsprozeB zurn Opfer fallen. 

(. .. ) 

Verband Hochschule und Wissenschaft (VHW): 

( ... ) 

Wie wenig die G lcichwertigkeit der Hoch
schularten in der Uundesrepubli.k verwut
licht ist, zeigt auch die zurilckhaltende bis 
offen widerstrebende Neigung vieler 
Hochschulen der ehemaiigen DDR, in 
Fachhochschulen umgewandclt zu werdcn. 
Das gcringcre Sozialpreslige und dcr in den 
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Augen vieler niedrigcre Siaws, die irn Ver
glcich zu den Universitliuen wesenl.lich 
schle.chteren Arbcitsbedingungen ange
sichisder geringen Ausstauung mit wissen
schafllichen M itarbeitem, die Sorge urn die 
Fonsetzung der Forschungs- und Entwick
lungsarbeit sowie schlieBJich der Verlust 
des Promotionsrechts (alt A) eitlllren die 
abwchrende Hahung. ( ... ) 
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Der vhw schlllgt jedoch vor, die von 
Prestigedenlten geprllgte Disltussion 
sachbewgen und inhaltlich zu ftlhrcn und 
nicht durch formaljuristische Argumenre 
abzublocken. Die notwendigen Rahmen
vorgaben sind auf dcr politischen Ebene zu 
machen. Sollten die BcmUhungen um ein 
ltooperativesPromotionsrechtvon Univer
siWcn und Fachhochschulen scheitem, ist 

.-: ··.;: - • .. · , 

~ ;:·-=:·::ij···· ;(.~f(tr~:=::. 

Bund der Deutschen Industrie (BDI): 

Die derzeitige Situation an den Hochschu
len im vereinten Deutschland ist unbefrie
digend. Die Bundesregierung hat dies er
kannt und friihzeitig MaJ3nahmen ergriffen, 
um die unter Uberlast leidenden Hoch
schuleinrichtungen im Westen <lurch die 
Hochschulsonderprogramme I und n zu 
entlasten und die Neustrukturierung der 
osldeutschen Hochschulen durch das ,,Er
neuerungsprogramm filr Hochschule und 
Forschung in den neuen Uindem" voranzu
treiben. Mit diesen MaBnahmen sind je
doch in vielen Hochschulbereichen derzeit 
nur die dringendsten Engp!1$e zu 0ber
brUcken. 

Der Notwendigkeit grundlegender RefOI'-
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miuelfristig das fllcherbezogene Promo
tionsrecht an Fachhochschulen zu etablie
ren, wie es filr die lngenieurhochschulen in 
dcr ehemaligen DOR Ublig war. Dabei ist 
eine gewisse Schwerpunklbildung schon 
aus GrUnden der Finanzierbarkeit von Per
sonal und Ausstattung durchaus denlcbar. 

( ... ) 

men an den Hochschulen hat die Bundesre
gierung Rechnung getragen in den am 24. 
April 1990 vorgelegten ,.Hochschulpoli
tischen Zielsetzungen". Die En~uete
Komrnission des Deutschen B undestages 
hat in ihrem SchJuBbericht ,,Zukilnftige 
Bildungspolitik - Bildung 2CXXY' diese Not
wendigkeit gleichfalls unterstrichen und 
Perspektiven filrdie Weiterentwiclclungdes 
Hochschulsystems entwickelL Aus Sicht 
der deutschen lndustrie erfordert die Situa
tion an den Hochschulen eine grundsatzli
che Neuorientierung, die an den von der 
Bundesregierung und der En4uete-Kom
mission entwickelten Vorschlllgen an
lcnOpfen muB. 
( ... ) 
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Hochschul-lnformation-System (HIS): 

( ... ) 

Ost-West-MobiliUll von Stud.ierenden 

Eine schnelle Anpassung der Studienver
hllllnisse in den Hochschulcn der ncuen an 
die der Hochschulen in den alten Bundcs
Utndem ist auch deshalb geboten, weil ein 
ncnnenswcrter Teil der Stud.ienanfanger in 
den neuen Ul.ndem ein Studiwn an Hoch
schulen in den alten Uindcm emsthaft in 
Erwagung zieht: 

Elwa 10% dcr Studicnanfangcr aus den 
neuen Landcm, die irn Wintcrscrncstcr 
1990/91 ein Studium bcganncn (iwischcn 
4000 und 5CXX> Studicnanfangcr), habcn 
dies an Hochschulcn in den altcn Uindcm 
aufgenommen. 

40% dcr Studicnanl'angcr des Wintcrsc
mestcr 1990/91 in den ncucn Uindem, die 
don ihr Studiurn beganncn, rund 140:Xl 
Studienanfanger, gcbcn an, sic Miucn cin 
Studiwn in den alten Uindem crwogen. 
Dieser Bcfund aus der gesamtdeutschen 
HIS -Studienantangerbefragung 90f) I wird 
durch Ergebnisse der HIS-Studienbe
rechtigtenbefragung 1989f)O in den neuen 
Ulndem bcsllitigL 

AlsUrsachendafiir, da.6sie ihren Plannicht 
verwirklicht haben. nennen die betreff endcn 
Studienanfllnger in erster Linie die schwie
rige Wohnsituation im Westen,diees ihnen 
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fast unm~glich macht, don Unterkunft zu 
finden, fmanzielle Engpllsse und die Dber
fO llung der Hochschulen in dcn alten Uin
dem. Ungewohnte Umgebung, fremde 
MentaliW der Menschen im Westen einer
seits, ein Beharren auf heimischer Umge
bung andererscits werden nur sehen als 
VcrLichtsgri.inde fi.ir ein Studium im We
sten genannL 

Solem nicht dafur gesorgl wird, dall ein 
Studium in den ncucn Lllndcm von gleichcr 
Qualillil ist, und cbcnso gutc Bcrnkhanccn 
croffnct wic cin cntsprechcndcs Studium 
im Westen, mul3 in den altcn Uindcm mil 
crhcblichcn Zustromcn von Studicnanfan
gcm aus den ncucn Uindcm gcrechncl wer
dcn; bcsondcrs dann, wcnn sich infolgc dcr 
zu crwartcndcn Zunahmc dcr Studicnan
langcwlhlcn die Aussichtcn fur Studcntcn 
in den ncucn Llindcm, am Studicnon cine 
Wohnung iu findcn. vcrschlcchtcm und 
die hcute vcrg lcichswc isc ubcraus gunstigc 
Relation Hochschullchrcr/Studcntcn vcr
loren gchL 

Dies bcdcutet auf dcr andcren Scitc, da6cin 
sich erheblich versti1rlccnder Wanderungs
saldo von Studentcn aus dem Osten nach 
Westen erst daim zu erwarten ist, wenn in 
den neuen Ulndcm die Studienanfllnger
zahlen weiter stark zunehmen infolgc 
wachsender Zahlen von Studienberech
tigten, d.h. in frtihestens 2 bis 3 Jahren. 
( ... ) 
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Peer Pasternack (Konferen1. dcr StudentJnnenschaften. Ostbcrlin): 

Stcllungnahme zur 
Offcntlichen AnhOrung des Bundcstagsausschusses fiir Bildung und Wissenschaft, 

Bonn, 5./6.12.1991 : 

PERSPEKTIVEN DER HOCHSCHULENTWICKLUNG 

Den ostdcuL~chcn Hochschulcn ist zahl
rcich dcr Vorwurf gcmacht wordcn, sic 
hllllcn sich crkrnnbar nicht von inncn 
hcraus cmcucrt. Der Vorwurf ist crstcns 
1.um nicht gcringcn Tcil richtig und 
1.wcitens banal. Denn: Wo hat sich dcnn in 
deutschen Landen schon cinmal cine 
Universilltl allein aus sich hcraus emeu
crt? Und: Warum sollte die.,; - unter den 
gegebcncn Umslllndcn ! - ausgcrcchnct an 
den ehemaJigcn DDR-Hochschulen crst
mals gelingen? 

Beim Nachdenkcn fiber die Ursachen sind 
wir auf einen zentralcn Punkt gesto&n. 
Diescr Punkt schcint uns - hcmi.ihl um 
cine gesarntdeutsche Perspcktive - auch 
wesentliche Ursache des Dilemmas der 
westdeutschen Hochschulen zu sein: die 
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hicran:hischcn Strukturcn inncrhalb des 
akademischcn Bcrciths. Jctzt wcrdcn 
m0glichcrweisc Sic oder cin Tcil von Ih
nen sagcn. nun scien wir ahcrbanal: Dicsc 
Bchauptung gchorc ja scit i.ibcr zwanzig 
Jahrcn zum Grundarscnal studcntischcr 
UniversiUIL,;kritik. Dagcgcn m()chten wir 
Sie bitten, unscre spczifischcn, wcil ost
dcutschcn Erfahnmgcn zur Kcnntnis zu 
nchmrn. 

In eincr historisch einmaligen Situation 
mit dramatischen Auswirkungen auf das 
vormals staatssozialistisch-zentralistisch 
verfa8teHochschulsystcm in Ostdcutsch
land botcn sich Chanccn fiir cine Ncu
sLrukturierung von Grund auf. Bei allcn 
sachzwllnglichen Bcschrllnkungcn dicscs 
Prozesses waren doch auch erhebliche 
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Spielrllume gegeben. Diese wurden - be
zogcn auf die Gestahung moderner 
Strukturen - so gut wie nicht genutzl. Eine 
wesentJiche Ursache: Die professorale 
Dominanz filhrte immer wieder zur 
Ausgrenzung innovativer Vorstellungen 
seitens des akademischen Miuelbaus und 
dcr Studierenden. 

Dabei re<len wir jetzt gar nicht mat primllr 
von der Wirkung sog. alter Seilschaften. 
Eher schon von deren vielfach erfolgrei
cher Transformation in neue connections. 
Die bemerkenswerte Koalition von neu
dcmokratischer Ministcrialburokratie und 
zum gro6cn Teil .,altlastiger" Professor
lnncnschaft geMrt zu unsercn frappie
rcndsten Erfahrungen. Diese Koalition 
agiert vor allem auf infonnellen Ebenen. 
Und sie paralysiert damit auch z.T. noch 
vorhandenc Mitbestimmungsfonncn aus 
der Zcit dcr Freiheit vom HRG. 

Vor allem abcr reden wir von unscrer 
haufigen Beobachtung professoraler 
Befangenheit in traditionalen Denkweisen. 
Nicht so sehr bewuBter Unwille lei tel den 
von uns gemeinten Gro&eil der Profes
sorlnnen. Vielmehr sind die Ursachen 
subjektive, aus dem Zusammenhang von 
Sozialisation und Kognition resultierende 
Innovationsaversionen sowie deren 
Aggregierung in hierarchischen Hoch• 
schulstrukturen. Die Geschichte der 
Paradigmenwechsel wird beeind.ruckend 
illustriert durch die ostdeutschen Ausein
andersetzungen um neue Hochschul
strukturen sowie neue Lehr- und For
schungsinhalt.e. Nicht innovative Moder
n isi crung wurde und wird hierbei 
favorisicn, sondem cine konservative 
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Modernisierung im Sinne der RUCkltehr 
zu den strukturellen Zustanden vor der 3. 
DDR-Hochschulreform 1968. 

Unter Ansehung unserer Erfahrungen der 
letzten zwei Jahre an den ostdeutschen 
Hochschulen meinen wir: In einer Enthie
rarchisierung der Hochschulen liegt die 
wesentlichste Voraussetzung filr eine 
strukturelle Verankerung ihrer penna
nenten Modemisierung. 

Eine Eigenart der Situation an den ost
deutschen Hochschulen kommt durch die 
Zurtickdrllngung bereits erreichter demo
kratischer Fonnen besonders stark zum 
Zuge. Nahezu sllmtJiche westdeutschen 
Strukturen und Mechanismen werden 
durch zahlreiche aus der staatssozialisti
schen Loyalilllt in die FDGO-Loyalitat 
gerutschte Verantwortungstrager ziemtich 
schonungslos und unreflektiert durchge
setzt. Spezifika einer Obergangszeit fi~ 
den kaum Beachtung. Situative Ange
messenheit der Regelungen fur den 
.,westdeutschen Nonnalfall" wird in Ost
deutschland oft nicht gepr0ft. Diese 
unreflelctiene Durchsetzung aber gehl nur 
bis zu einem bestimmten Punkl 

Sie geht soweit. wiees einem obrigkeillich 
fixierten und technokratisch orientierten 
Denken einsichtig crscheint. Sie bricht ab 
an dem Punkt. wodas eigene Denken Ober 
den trainierten Pragmatismus hinaus ent
wickelt werden m06te. Ein signifikantes 
Beispiel dafOr berOhrt ein Thema unserer 
heutigen AnhOrung: Die Obeneugung von 
der Uberlegenheit westdeutscher Struktu
ren hOrt ausgerechnet don auf, wo es um 
die Gleichstellung der Geschlechter in 
den Hochschulen gehL 
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VersUlndnis dafilr, da8 die Gleichsiellung 
von Frauen gegenOber Mannem Oberhaupt 
ein Problem ist, findet sich kaum ausge
pnigl. Die meislen westdeutschen Berater 
- seien es Professoren oder Verwaltungs
beamte - leisten bemerkenswerterweise 
auch gerade an diesem Punkl kawn Enl
wicklungshilfe. Selbst die Durchsetzung 
gesetzlich fixierter Minimalstandards in 
der Gleichsiellungsfrdge isl mil erhebli
chem Kraftaufwand verbunden: Elwa die 
Bestellung von Gleichslellungsbeauf
traglen und die Schaffung von alaep
tablen Arbcilsbcdingungen file diesc. 

Eine spczielle ostdeutsche Erscheinung 
isl dcr relaliv hohe Anteil von Sludenlin
ncn (Studcnten) mil Kind oder Kine.tern. 
Die Einfuhrung wcstdeutscher Struk1urcn 
und Gcsctzlichkeitcn HiUl fiir viele dicscr 
Studentinnen das S1udium zu cincr 
unzumutbarcn Hane werden. Problcme 
sind bcispielsweisc: BAFoG-Bezugc rei
chen nichl zum Untcrhah von Muller 
(Valer) und Kind. Das staalliche Kinder
geld gleicht die Defizite nichl aus. NOtig 
ware ein generell angemessen hOhcrer 
BAFOG-Grundbctrag fur Sludierende mil 
Kindem: Eine Anregung fur die 15. 
BAFuG-Noveiie. Die icosiendecicemie 
Bcwirtschaftung von Kindertagesst.llucn 
macht Kita-PU!tze filr S1udierende unfi
nanzierbar. Zudem sind BetreuungsmOg
lichkeiten ilber 17.00/18.00 Uhr hinaus 
notwendig, da die Lehrveranstaltungen 
!linger gchen. Die flllchendeckcnde 
Schaffung von GanztagsbctreuungsmOg
lichkcitcn in den Hochschulen selbs1 
schcim uns die sinnvollste LOsung des 
Problems. Wir sind dcr Meinung: Hoch
schulbau- und -ausbauprojekie milssen von 
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vomherein solche Uni-Kitas vorsehen. 
Andemfalls darf es fur solche Projek1c 
schlichl kein Geld gebcn. Z.B. keines aus 
Bonn. Das korrespondierl mil der Emp
fehlung 5/14 der Enq\Jele-Kommission 
.,Bi ldung 2000". Wobci uns allerdings der 
Konjunk.tiv der donigcn Formulierung 
au6erordentlich miUfiilh. 

Wegen der beschrlinktcn Redezeil bclas
sen wires bci dcr ausfiihrl ichercn Darlc
gungdieses Einzelproblems. Weitcre gilbc 
cs naturlich zu bcncnnen. Nur cins davon 
sei noch crwWm1. 

An den osl.dcul!;(;hcn HochS(;hulcn ha1 sich 
im Herbst '89 cin cigcncs studcnlischcs 
Verue1ungsmodell entwickcll und miu
lcrwcile clablien. Dicscs zcichnc1 sil'h 
durch listenfreic Personenwahlen aus. 
Durch die Fachschahsvcrankerung fimkt 
cs Akzept.anz bci den osldcutschcn S111-
dicrendcn. Einc HRG-Novcllierung sol he 
die Satzungshoheitder VcrfaB1en Studcnl• 
lnnenschafl auch auf die cigcnsWndigc 
Wahl ihrcr Strukturausdchnen. DasStupa/ 
AS1A-Modcll sollie auch im Osten mog
lich sein, woes gewilnschl wird. Es solltc 
jcdoch nichl zwingend vorgcschricbcn 
sem. 

Wir dankcn fiir lhrc Aufmerksamkcit. 

Peer Pasternack.. Student der Politikwis
senschaft an der Universitiit Leipzig, ist 
I lochschulpolitik.-Referent im Koordinie
rungsrat der Konferenz der Studcntln
nenschafien ( K dS ), dem Dachverband der 
osukutschen Studentlnnenri.ite, rrut Sitz in 
Ostber/in. 
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THEMA: Ostdeutsche Geschichtswissenschaften 
zwischen Gestem und Morgen 

Fritz Klein (Berlin): 

S1ellung11ahrnc <.ks lns1itt11s fur Allgemeine Geschich1e Berlin zu 
den Srellungnahrnen des Wissensd1af1sra1es 

Die .1111 5.7.1991 vcrahsd11ctk1.:11 Std· 
lungnah111c11 l.lcs Wissenschallsrut.:s 111 

l.lcn au&runivcrs11.ilicn Forschungscin
richlungcn in dcn ncucn Uimkm urnl in 
Berlin (Allgcmcincr Teil) sow1c 1.u den 
aullcruni vcrsitilren Forschungseinrich
tungcn der chemaligcn Akadcmic lier 
Wisscnschaftcn der DDR auf c.lcm Gebic1 
dcr Gcistcswisscnschaflen, daruntcr auch 
zum lnstilut fur Allgcmeine Gcschichtc 
((AG), vcran!a~scn den Wis::;cnsch3flli
chen Rat und die Dircktion des IAG zu 
den folgenden Bcmcrkungcn. 

Im Verglcich mit den iihcrauscinsei1igcn, 
ncgaliven Pauschaluncilen, die iihcr den 
Zustand dcr Wisscnschafl in llcn ncucn 
Bundcslilm.lcrn wcil vcrbrci1c1 warcn, als 
dcr Wisscnschaftsra1 m it der Evaluicrung 
der chcmaligcn AdW-lnstilutc bcgann, 
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1c1g1 s1ch 111 semen E111pld1l1111g~·1111u11 ~·111 

durrhaus arnkrcs. diffcrc111.icrh.:rcs uml 
n:alis1isd1crcs Bild. Die Konunissioncn 
des Rates habcn offcnhar in allcr Regel 
grundlich gc.irhci1e1 - sowci1 das in dcr an 
sich fur die Grollc dcr Aufgabc zu kur1.en 
Frist mOglich war - urn.I sich um cine faire, 
kompctcntc Bcuncilung hcmiihl. Sichtbar 
wird, bci allcr scharfcn, durchaus bcrcch-
1ig1cn, gcncrcllcn Kri1ik an den systcm
hulingicfi schwcrwiegcndcn wiizitcn und 
Milngcln dcr DDR-Wisscnschah, cine in 
viclcr Hinsichl intcressamc, lcistungsf!l
higc Wisscnschaftslandschafl mil nichl 
wcnigen fordcrungswiirdigcn und -filhi
gcn Projek1en, hctricbl!n von 4ualili1.ier-
1cn und niotivicncn Wisscnschafllcrn. 

In bcfremdlichem Widcrspruch zu dic
scm Sachvcrhall, lier in jcJcr einzelncn 
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Disziplin schon vor der Evaluierung den 
jcweiligen Fachkollegen in den ahen 
BundesUlndem bekannt gewesen sein 
dUrfle, bestanden doch auf sehr vielen 
Gebieten lange vor 1989 zunehmend in
tensive, mehr oder weniger enge Kontak
te zwischen Wisscnschafllem dcr DOR 
und der Bundcsrcpublik, stehen wichtige 
Aspekte des V organges • .E val uierung" und 
seiner Ergeboissc. 

Dae; gilt zunllchst fur das unseres Erachtens 
grundsatzlich nicht akzcptable Haupter
gebnis der Evaluierung, die Empfchlung, 
mil gan1. wenigen Ausnahmen allc Insti
tute dcr ehemaligen AdW auf7.ul0sen. Die 
im Eim:elncn, wic gesagt, sehr grilndli
chc, durchaus auf den Nachwcis erhalten
swcrtcn wisscnschaftlichcn Potentials 
gcrichtctc Kommissionsarbcit hat, gan1. 
nalilrlich. erheblichc Untcrschiedc im 
Leistungsvcrm0gcn verschicdcncr Insti
tute dcutlich gcmacht. Es Uher1.cugt nicht, 
sic allc glcichwohl mit dcr fast stcrcotyp 
formulicrtcn Begrilndung. sic ermangcl
ten hinreichcndcr kon1.eptioneller Kohll
ren1., zur Aufl0sung 1.u empfehlen.Mit 
llhnlicher Begrilndung m06ten sicherlich 
auch Institute in den alten Bundeslllndcm 
aufgelOst werden. EineG!eichbehandlung 
ost - und westdcutscher Institute, wie sie 
dem Einigungsvcrtragentsprcchcn wilrde, 
und wie sie in einigen Bemerkungen all
gemeiner Art eigcntlich auch dem Wis
senschaftsrat vorzuschweben scheinl, 
findet nicht stall. Unabweisbar ist die An
nahme, da6 hier vor dcr wissenschaftli
chen Begutachtung cine politische Vor
entscheidung gctroffen wurde. Die Fest
stellung ist kein Pllldoycr filr die unver
llnderte Beibchaltung dcr altcn Institut.c. 
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Im klaren Bewu6L,;ein dcr Notwcndigkeit 
tiefgreifender inhaltlicher, struktureller 
und pcrsoneller Emeuerung, mil deren 
Realisierung im Laure des Jahres I 990 
bercits bcgonncn wurde, hat das IAG dcr 
Evaluierungskommission entsprcchendc 
Vorschl:lge unterbrcitet. Wir bedauem, 
da6 cine eingchende Diskussion und 
Prufung diescr Vorschlllge nicht erfolgte, 
obwohl die darin enlhaltene weltge
schichtlichc Orientierung im Evaluic
rungspapicr als grundsllt.7.lich sinnvoll 
bc1.eichnet wurde. 

Die Kritik an dcr schlichtcn Abschaffung 
dcr Institute vcrsUlrkt sich bci Bctrachtung 
des mcrkwiirdigcn Umstands, da6 cine 
Aktion, als dcrcn Haupl7.icl immcr wiedcr 
die Kon1.cntration dcr Forschung an den 
Hochschulcn gcnannt wurdc, sci doch 
au6crunivcrsitarc Forschung gr06ercn 
Um fangs an sich problcmatisch, in jcdcm 
Fallc abcr unpac;send fi.ir das deuLc;che 
WissenschafLc;system. mil dem Ergcbnis 
cndcl, 8300, d.h. 83% dcr filr AdW-Wis
senschaftlcr cmpfohlenen Stellen, in gro-
6cn1cils neu 1.u schaffcnden au6eruniver
sitaren Einrichtungcn vor1.usehen,gegen
iiber nur 1650 bis 1700 an Hochschulen. 

Entschiedcncn Widerspruch rufl die prak
tische Ausschaltung der Betroffenen aus 
dem ganzen Proze6 hervor. lrrefUhrend 
istschon die Behauptung in der Einleitung 
des Allgemeinen Teils der Empfehlun
gen, in den neuen Arbeitsgruppen des WR 
hllllen mehr als 200 ,.SachversUlndige" 
.,aus alien Teilen Deutschlands und aus 
dem Ausland" mitgearbeitet. Tatsachlich 
warcn es in der Masse Wissenschaftler 
aus der alten Bundcsrepublik, daneben 
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wenige aus den neuen Lllndem sowie aus 
dem Ausland, in der Kommission, die das 
IAG besuchte, 19 Westdeutsche, ein 
Ostdeutscher und ein Osterreicher. Folge
richtig kamen dann die vorliegenden 
Stellungnahmcn und die Empfehlungen 
ohnc nennenswerte Mitwirkung der Be
troffenen zustande und auf diese nieder. 
Bcsonders angesichts dcssen, da6 es sich 
hier ebcn nicht um einen herk0mmlichen, 
auch in der a hen Bundesrepubl ik iibl ichen 
E val uierungsprozc6 handelte, sondcm um 
eincn Vorgang von v0llig andcrcr GrOs
scnordnung, dessen Ausgang fiir Taus
cndc von Wisscnschaftlerinncn und Wis
scnschafllcr sowic wisscnS(:haftlich-tcch
nischcr und 1cchnischcr Mitarhci1erinncn 
und M itarbcilcr von schlichlweg ellis1cn-
1icllcr Bcdcutung isl. istdicsc Vcrfahrens
wci.;c iihcraus anfcchthar. 

Da auch mil dcr driucn Scitc dcr lktci
ligtcn, mil den llochschulcn sowic mit 
andcrcn lns1itu1ioncn. zu dcncn hin Em
pfchlungcn ausgcsprochen wurdcn, or
fcnhar allenfalls schr liickenhafte Kon
t.ak1e hcstanden - die Rektorcnkonfercnz 
hat kiirzlich dicArbcit des Wisscnschafts
rntes in dicscm Punkt sehr deutlich kriti
sicrt - entstch1 dcr Eindruck einer Aktion, 
die wei1gehend isoliert durchgcfiihrt wur
dc, woraus Gcfahren fiir die Verwirkli
chung ihrer Ergebnisse folgen miJsscn. 

In diescm Zusammenhang lenkcn wir die 
Aufmerksamkcit mit gm6cr Sorge vor 
allem auf den Tei I dcr Empfchlungen zu 
den Geisteswissenschaften, der, an sich 
schr bcgriilknswcrt, die Schaffung ncuer 
aulkruniversit!lrerZcntrcn vorsichl. Nach 
unscrcm Verst.:lndnis hilttc cs cine Sclbst-
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verstandlichkcit sein mUssen, AdW-Wis
senschafller, die, wie an mehreren Stellen 
der Empfehlungen betont wird, die Mehr
heil der Stellen in diesen Zentren besetzen 
sollen, an den konzeptionellen Oberle
gungen i.lber inhatltliche Zielsetzungen 
abcr auch Uber Struktur- und Organisa
tionsformen angemessen zu bcteiligen. In 
diescr Hinsicht isl nichts geschehen. Im 
IAG sind davon besonders die Mitarbeiter 
des Bereiches Orientforschung betroffen. 
lhre Ausschaltung aus den einschlllgigen 
Ohcrlcgungen ist umso unverstllndlichcr, 
alsdie Empfehlungen im Einzelnen gerade 
fiir den Bereich Orientforschung schr 
sachlich und konstruk1iv sind_ Es zcig1 
sich in ihnen, dall die mil diesem 
Bercich hcfallten Kommissionsmitglicder 
und-bcraterS(:hon vor<lcr Kenntnisnahmc 
dcr Evaluicrungspapiere von Pmhlcmen. 
Ergcbnisscn und dcr Qualitilt dcr For
schung wulltcn, die im Bcrcich bctriebcn 
wunlc. Einc Reihe seiner Mitarbcitcr sollcn 
in dcm zu schaffcndcn Zcntrum fiir mt>
dcme Geschichtc des Orients arbcitcn. 
Sic unterstiitzcn die im vorliegcnden Pa
pier cnlhaltcncn erstcn Aussagen Ober 
I nhalt.c, Arbcitc;weisc und Strulcturen cincs 
solchen Zcntrums, wUnschcn aber drin
gend an der weitcren Planung be1eiligt zu 
wcrden. D.is G leiche g i It mu1a1is mutand is 
fiir diejcnigcn Mitarbcitcr, die fur die 
Z.Cn1rcn fi.lr Zcitgcschichte bzw. fi.lr Ge
schichte Ostmittclcuropas vorgesehcn 
sind. 

Mil allergrfilltcr Sorge sehcn wir den vor 
uns liegendcn Monatcn cntgegcn. Es wird 
in ihncn ciner.;cits darum gehen, diejenigen 
Mitarbciterinncn und Mitarbeitcr, die in 
den Empfchlungen kcincn Platz gefunden 
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haben, so weit zu untersUILzen, wie es 
irgcnd mOglich isl. Es ist kcinc Kleinig
.keit, wcnn auf eincn Schlag fUnfzig Pro
zcnt der Mitarbciter eincs lnstituts ihren 
Arbcitsplatz verlicrcn, zum gr08ten Teil 
Kollcginncn und Kollcgen, fUr die eine 
beruOiche Umschulung aus Ahersgrunden 
und angesichts ihrcr bisherigcn Speziali
sicrung nicht mchr in Fragc kommt. An
dcrerseits wird es au8erordcnlliche 
Schwierigkciten auch bei der Verwirkli
chung der in den Stellungnahmen des 
Wissenschaftsrates enthaltencn posiliven 
Empfehlungen gebcn. Wir begrOBen die 
in letzter Zeit wiederhoh geauBene Krilik 
des VorsiLzenden des Wissenschaftsrates 
an der KUrzung der ursprilnglich fiir das 
Hochschulemeuerungsprogramm vorge
sehenen An~tze, zeitlich und finanziell. 
Nur eine vergleichweise gro8zUgige Aus
swtung dieses Program ms wird die Ober
nahme eiiiei giOOeieii Zahl VOii AdW
Wissenschaftlem an die UniversiUUen 
sowie an andere bestehende Einrichtun
gen ennOglichen, die alle gleichfalls vor 
der Notwendigkeit stehen, Mittel einzu
sparen. Prekar in hOchstem Ma8e scheint 
uns die Situation der zu grtlndenden Zen
tren. Es isl so gut wie ausgeschlossen, da8 
auch nur cines dieser Zentren am Jahres
cnde I 991 Gestalt angcnommen hat Zu 
diesem Zeitpunkt Uluft die im Einigungs
vertrag vorgesehene Bundesfinanzierung 
fUr die Mitarbeiter der ehemaligcn Aka
demie-lmlituteaus. Eshci8t,da8<1$ KAI, 
die Koordinierungs- und Abwicklungs-
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stelle filr die Institute der ehemaJigen 
Alcademic der Wissenschaften der DOR, 
eine Obergangsfinanzierung fiirdiejenigen 
Wissenschaftler ermOglichen soil, die 
positiv evaluien, d.h. zur Mitarbeit in den 
Zentren vorgesehen sind. Wer das aber 
sein wird, kann niemand zu Jahresende 
sagen. 

Alie, die es angeht, mtissen wissen, was 
sie woUen. Wenn nichL rasche und ent
schiedene Ma8nahmen ergriffen werden, 
wird das, was immerhin aus der Arbeit des 
Wissenschaftsrates herauskommen kann, 
die Oberprufung wenigstens eines Teils 
der AdW-Wissenschafl in neue, produkti
ve Zusammenhllnge, nicht gelingen. Wir 
appellieren an alle ma8gebenden Stellen. 
ihre Verantwortung zu erkennen und cnl
sprechend zu handeln. Die Beteiligung 
von AdW-Wissenschafllern an dem 
L'berfuhrungsptoze6 und die Beriicksich
tigung ihrer Vorschlllge hahen wir fur 
unverzichtbar. 

Berlin, 15. August 1991 

Fritz Klein, Prof. em. Dr .. arbeitet als 
1/istoriker in Ost-Berlin und wurde 1990 
zum Direktor des lnstitUls /ilr Allgemeine 
Geschichte der ( damaligen) Af.ademie der 
Wissenschaften der DDR berufen. Vorlie
gender Texi wurde zum gemeinsamen Be
schlujJ des Wissenschaftlichen Ra/es und 
<hr DirdJion ths lnstituts/ur Allgemeine 
Geschichte erhoben. 
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Wolfgang Kuttler (Berlin): 

Zur SchlieBung des Inslituts fur deutsche Geschichte. Bericht 
tiber die Umsetzung der Wissenschaftsratsempfehlungen 

am 17. Dezember 1991 

Diese Zusammenkunft isl die letzte 
Mitarbeiterversammlung des lnstituts, w 
wie alle anderen Akademieinstitute zum 
31.12.1991 nach Ablauf der durch den 
Einigungsvertrag festgelegten Ober
gangsfinanzierung geschlossen wird. Der 
Geschllftsfilhrer der Koordinierungs- und 
Abwicklungsstelle fUr die Institute und 
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Einrichtungen der ehemaligen Ak.ademie 
der Wissenschaften der DDR (KAI -
AdW), Grubel, hat den Direktorcn sowic 
den Vorsitzcnden der wissenschafdichen 
Rllte und Pe.rsonalnlte dcr Institute mit 
Schrcibcn vom 25.11.1991 ems)X'CChcn
de BcschlUsse des Senats von Berlin vom 
27.8. und 5.11.1991, betreffend die in 
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Berlin gelegencn Institute und Einrich
tungen sowie sonstige Einrichtungen der 
ehcmaligen AdW mitgeteilt. WOn.lich 
heiBt cs: 

"Damit stellen splltcstens zum 31. 12. 
199 l allc in Berlin gelegencn Institute und 
Einrichtungen einschlieBlich aJlcr lnsti
tutsteile, Neben- und AuBenstellcn ihre 
Albeit ein. lch bitte Sic im Auftragc der 
Senatsverwahung filr Wissenschaft und 
Forschung darum, die Besch!tfligten lhrer 
Einrichtungen Uber die SchlieBung 7.U 

untcrrichten." 

Ober den Aufbau neuer Forschungsein
richtungcn wird dann auf lnformationcn 
an anderer Stelle verwiesen - gemeint isl 
vor aJlem das Treffen der KAI mil den 
Direkcoren und lnstitulSvertretem in Gosen 
am I. und 2. OklObcr 1991 . Da~ Schreihcn 
endet mit der Ankiindigung: 

.. Zur Durchfilhrung des Wissenschaftler
inlegrationsprogramms wie filr andere 
Serviceleislungen im Auftrage der Se
natsverwahung filr Wissenschaft und 
Forschung filr die W issenschaft im Osueil 
der Stadt wurde KAI als Verein gegrt.ln
det." 

Diescr Brief gibt gewissermaBen die 
GeschlflSgrundlage der heutigen Bera
tung. Abgesehen von der noch laufcnden 
Klagc von Ober 400 Akademiemitarbeitem 
beim Bundesverfassungsgericht, Ober die 
erstmalig am 10.12.1991 in Karlsruhe 
vcrhan<lelt wurde und im Man 1992 
endgil!tig befunden werden soU, sind da
mit sowohl die AuflOsung der Institute als 
auch die Rahmenbedingungen filr die 
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weitereArbeitinNachfolgedernichtmehr 
bestehenden Einrichtungen festgelegt. Der 
mitgetcihe SenatsbeschluB selbst berufl 
sich auf das Ergebnis der ebenfalls durch 
den Einigungsvertrag filr alle Akademie
institu1e vorgesehenen Evaluierung durch 
den Wissenschaftsrat 

.. Aufgrund der Empfehlung des Wissen
schaftsrates wcrden die in Berlin gelege
nen lnstilule und Einrichtungen der ehe
maligen AdW der DOR nichl Ober den 31 . 
Dczembcr 1991 hinaus fortgefilhrt." 

Das be1.ieht sich auf alle Institute, unab
hllngig davon, ob an ihrer Stelle neue 
Einrich1ungen gegrilndel wurden oder 
werdcn sollen odcrob andere Empfehlun
gen vorliegen, wie clas in alien geistes
wissenschaftlichen lnstituten der Fall isl, 
die ohne Ncugrilndung aufgelosl werden. 

Wie fiir die anderen Akadcmieinstitute 
wird die Auflosung des lnstituts filr deul
schc Geschichte in der ,.Stellungnahme 
des Wissenschaftsrates 1.u den auBeruni
versilllren Forschungseinrichtungen der 
ehemaligen AdW der DOR auf dem Ge
biel der Geisteswissenschaften" vom 
9 .7. !991 empfoh!en, womit zugleich eine 
relativ positive Einschlltzung des Wissen
schaftspotentials und cine sehr differen
zierte Kunanalyse der lns1itu1Sentwick
lung verbunden sind, die sich im wesent
lichen an die im Sommer 1990 von der 
Direktion erarbeiteten Antworten auf die 
Anfragen des Wissenschaftsrates hll.lL Die 
Aunosungsempfehlung lautel wortlich: 

.. Das lnsti1utals organisatorische Klammer 
ganz hcterogener Einzelprojekte wird 
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aufgclos1. Nach dcm Wegfa11 der fruhcr 
filr aJle Teile verbindlil.:hen manislischen 
Grundoricntierung cmbchn die Summic
rung von Wisscnschaflsbcrcichcn und 
Forschungsstcllen dcr innercn Einhei1. 
Soweit sie ciner ofliziellcn Geschichis
imcrprctation und der Erarbeitung aut~ 
rit.ativcr Darstcllungcn dienlC, sine.I die 
Vorausse1zungcn im pluralislischcn 
Wisscnschafissystcm der Bundcsrcpublik 
ohnehin emfallcn. Hin:tu komml, dall die 
Absonderung so grollcr Teilc dcr Gc
schichtswisscnsd1ah nich1 !anger wun
schcnswcn crschci111." (Sicllungnahmc 
vum 5.7.1991, 5. 145) 

Wie liir die gcistcsw1s~nschaftlichc11 Em
richtungcn insgcsamt in den allgc1rn.:111c11 
Lcitlin1c11, so wml auch lur c.las lns111u1 lur 
dcu1schc Gcschichtc 1.uglc1ch gclordcn, 
die AullOsung sci .,1.u vcrbmdcn 11111 1kr 
Obcrlcitung dcr lcistungsfahigcn Arl>1:11s
gruppcn und Ein.1.chni1arbci1cr in ncuc 
Funktionszusammcnhangc". wobc1 Ilic 
drci bckannicn MOglichkc11cn Lier An
gliedcrung an I lochschulcn, der AkaLlc
micvorhabcn und rn errichtcndcn Zcnllen 
gcnannt wcrdcn. (cbcnc.la) HicrLu stclh 
der Wisscnschaflsral im allgcmcinen Tcil 
fest, dafl seine Empfohlungcn our als Gan
zcs zu hcgrcifcn scicn. ,.Die Vorschlagc 
zur Aufloswig von AkaLlcmic-lrn,tilutcn 
Lliirfcn nichl von den Vorschltigcn zw Grun
dung ncucr Einrich1ungcn w,d zw Obcrfi.lh
rung von W1ssc11schJfllcm w1LI Arbcits
gruppcn in bcs1chc11tlc Einrichtungcn gc-
1rcnn1 wcrJen. Es ha.nLlch sich bci bciJcn 
Gruppcn von Empfchlungcn um ko11s1i1u1i
vc Bcs1a.nL11cilc cincr Gc:;;.im1kon.1.cp1iu11, 
die nw als ganzcs smnvoll vcrwirklicht 
wcrdcn kann." (Stcllungnahmc, 5. 5 f.) 
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Das sine.I bcmerkcnswcnc Slllu, auf die 
bci dcr Bcwenung dcr gegenwllrtigcn Si-
1ua1ion bc:tiiglich der weitcren Perspekti
vcn abschliellcnd nochmals einzugchen 
scin wird. 

Es ist hicr 11ich1 dcr Ort und nkhl die Zcit, 
cine Bilanz des gcsamten Evaluierungs
pro,.csscs unll noch wcnigcr dcr lns1i1uts
gcschichtc zu vcrsuchen. Die skiaiertc 
Bcschlulllagc ,.eigt mit allcr DcuLlichkci1, 
dall cs kc inc bcsondcrcn Bc<lingungen for 
unscr lns1i1u1 gibt unLI folglich auch die 
Fragc nach Altcmativcn, wic wir sic in 
dcm vom lnstitut prascnticncn Evaluic
rungsangcbot in Richtung auf Lias Fonbc
stchcn cines klcmcn:n 1ntcgricnc11 lnsti
tutsangchotcn haucn , von An fang an nicht 
1111 I lantllungs- un1l E111schcillungssp1cl
raum lag, ,kr unsl'n:11 wic 1lcn amkrcn 
geistcsw is.-.cn~haftl ichcn Ei11rich1ungcn 
lier Akadcm1c vcrhlicbcn war. Die Philo· 
sophie lier Aulfosung dcr bcstchcmkn 
Sllukturcn war dcr Evaluicrung vorgcgc
hen und geh1inc 1.u dcn AusgangsbcJin
gungcn dessert, worubcr hcu1c LU bcrich
tcn isl: tier Dun;hfilhrung und bishcrigcn 
Umsct.:tung dcr Evaluicrung. In dicscm 
Vcrfahrcn bcstantl cine fur uns im Un1cr-
5'h1cd zu manchcn andcrcn lns1i1u1ionc11 
dcr chcmaligcn DOR gunstige, abcr cbcn 
wcgen dcr Aullosung tier bcsichcm.lcn 
Struktur auch die cinzigc Chance, c.las hci 
uns cnt wickclte W isscnS(;haflSpoicntial zu 
crhahcn. 

llci tier hculigcn Bcrichtcrswuung ubcr 
!las bi sher crrciduc Resulwt halte ich mich 
strcng an die Faktcn, die in viclcm fur sich 
spra:hen, an die vom Wisscn~hafL~rat 
sclhst gcgcl>.:ncn RichtJinicn und den In-
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halt des Paragraphen 38 des Einigungs
vertrages, der ausdrOcklich die Schaff ung 
leiswngsfllhiger Einrichtungen fUr das per 
Evaluienmg aJs fflrderungswilrdig einge
schlltzte wissenschaftliche Potential vor
sieht. Natilrlich gibt es sehr verschiedene 
Meinungen Ober den zugrundeliegenden 
Vorgang eines radilcalen Bruchs mit den 
in der DDR bestehenden auBeruniversi
taren W issenschaftsstrulcturen, ebenso wie 
Ober Leistungen und Belastungen der 
Wissenschaft in der DDR und auch unsercs 
lnstituts kontrovers diskutiert wurde und 
sicher weiter gestriuen wird. Da8 die 
Aufarbeitung der V ergangenheit - auch 
der wissenschaftsgeschichtlichen Ent
wicklung - in vierzig Jahren DDR oder in 
35 Jahren Institutsgeschichte, was unscr 
1956 gegrilndetes lnstitut betrifft, erst am 
Anfang steht, isl schon mehrfach kritisch 
oder konstatierend ausgesprochen wor
den. Die vorgcsehene ABM-Gruppc, die 
den Bestand des Inslitutsarchivs sichem 
soil, hat sich in dieser R ichtung inhaltlich 
auch die Aufgabe gestellt, erste For
schungsarbeiten zur lnstitutsgcschichte 1.u 
leisten. 

Heute geht es um die Umsetzung der 
MOglichkeiten, die nach den seit Herbst 
1989 entsrandenen neuen Rahmenbedin
gungen fUr Erhalt und Weiterarbeit der am 
lnstitut tatigen Wissenschaftler und wis
senschaftlich-technischen Mitarbeiter 
gegeben sind. Die Direktion hat sich seit 
Sommer 1990 ganz auf diese Aufgabe 
konzentrien. Eine Chroni.k der Aktivita
ten, der vieten Kontalcte, Hoffnungen und 
Enttluschungen, die diesen Proze8 
begleiteten, kann hier nicht gegeben wer
den. 
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lnsgesamt war die Evaluierung durch den 
Wissenschaftsrat, die ftlr unser lnstitut 
wie auch for die anderen geisteswissen
schafllichen Akademieinstitutc in den 
Handen einer von Pro( JOrgen Kocka 
(RJ) geleitctcn Kommission lag, aus mei
ner Sicht fair, korrekt und kompetent, 
wenn man - wie schon gesagt - die gege
bcnen Bedingungen in Rechnung stellt 
und sich darauf einll8t, die erreichten 
Ergebnisse im Rahmen dieser Bedingun
gen 1.u werten. Von den 25 Evaluie
rungspositionen des lnstituts, nach denen 
sich auch die schlie81ich in der ,.Stellung
nahme zu den auBeruniversitAren For
schungseinnchtungen der ehemaligen 
Akademie der Wissenschaften der DDR 
auf dem Gebiet der Geisteswissenschaf
ten" vom 5. Juli 1991 halten, wurden 23 
bertlcksichtigt. Zwei 1.eitgeschichlliche 
Projekte, die wllhrend der Evaluierung 
ihren Gruppcnwsammenhang verloren 
(Deutschland unter alliierter Verwaltung; 
Politische Machtverhl11tnisse und gesell
schaftliche Konnikte in SBZ und DDR) 
und dun:h einschlllgige Einzelvorhaben 
ersetzt wurden, fanden ohne Angabe von 
Grunden keine Empfehlung, obwohl sie 
durchaus in die filr zeitgeschichlliche 
Forschungen konzipierten SchwerpunJcte 
(vgl. 5. 74 ff. der Stellungnahme betreffs 
der Konzeption eines vorgeschlagenen 
Zentrums fUr rei thistorische Forschungen) 
gepa8t hatten. 

Die Obergro8e Mehrzahl der Projekte und 
dartlber hinaus einige zuslltzliche Einzel
vorhaben wurden filr ft,rderungswUrdig 
erachtet, und die Mitarbeiter haben nun 
auch entsprechende Vertragsangebote er
halten. 

hoch<chulc osl jan. 1992 

Die vorl iegenden Vertragsangebote 
schlilsseln sich wie folgt auf: Akademie
vorhaben: 23 Stellen, 17 Wissenschaftler 
und 6 wiss.-techn. Krllfte bzw. Bibliothe
kare. 
Max-Planck-Gesellschaft: 12 Stellen, 10 
Wissenschafller, 1 wiss.-techn. Kraft, 1 
Doktorandin. 
W issenschaftler-lntegrationsprogramm: 
56 Wissenschaftlerstellen, I wiss.-techn. 
Stelle, 6 Doppelbcsetzungen, 2 Stipen
dienstellen. 

lnsgesamt verfilgen also 88 Mitarbeiter, 
davon 81 Wissenschaftler, Uber ein neues 
Venragsangebot bzw. werden demnllchst 
(irn Falle der Akademievorhaben) ein 
sole hes erhalten. Am 31 . 7. 1990 hatte das 
lnstilut 226 Mitarbeiter, davon 145 Wis
senschaftler. Bezogen auf diese Aus
gangsgr08e betrllgt also der Anteil dcr 
Venragsangebote 38,8 b1.w. 55,9 %, wo-
mit zugleich mil einem relativ gunstigen 
Ergebnis bei den Wisscnschaftler-Stellen 
die ungeklll.rte Situation bei den meistcn 
technischen Krllften belegt ist. Neben den 
bereiLS laufenden. 11 ABM, davon 7 bei 
der Historischen Kommission, sind wei
tcre 8 Wissenschaftler und 2 technische 
Mitarbeiter in ABM bei der Histonschen 
Kornmission bestatigt, eine weitere bei 
der Humboldt-Universitat. Au6erdem 
laufen noch Ausschreibungen fUr Sekre
tarinnen und wiss.-technische Krllfte bei 
der FOrdergesellschaft der MaJl-Planck
Gesellschaft bzw. bci deren Forschungs
gruppen (den vorgeschlagenen Zentren). 

Die angegebcnen Zahlen gehen von den 
bckannt gewordenen Angeboten aus und 
bcrucksichtigen nichtdie Verllnderungen, 

huchschule o~I Jan. 1992 

die durch erforderliche Entscheidungen 
der betrofrenen Mitarbeiter oder durch 
Nachantrllge cintreten bzw. eintreten wer
den. lnhalllich flllh der starltc Anteil von 
Edilionen, sozial- und volksltundJichen 
sowie mittelalterlichen und frilhneuzeit
lichen Projckten an den Vertragsangebolen 
auf. 

Diese Ergebnisse zeugen von der irag
fllhigen Forschungssubstanz am Institut -
sowohl was viele weiter zurtlckreichende 
Arbeiten angeht als auch hinsichtlich der 
neuen Projekte. Sie ilbersteigen, was an
gebotene Vertrllge belrifft, die in den 
Empfehlungen ursprtlnglich vorgesehene 
Stellen1.ahl von 60um rnehrals30 %. Das 
kommt ausschlie81ich auf das Konto des 
W issensc ha f tleri ntegrationsprogramms, 
das fur das erste Jahr - wie schon beim 
Beginn der Ausschreibung angekUndigt -
uber den Rahmen der Empfehlungen 
h inaus erweitert wurde. Dadurch erhielten 
vor allem auch Einzelvorhaben auBerhalb 
der Evaluierungsgruppen cine zusatzli
che Chance. Mit einer Ausnahme fanden 
dabei auch alle vom wissenschafllichen 
Rat filr die EinzelfOrderung mit ,>rionUlt 
vorgeschlagenen Kollegen Bertlcksichti
gung. 

Die KAI informierte inzwischen Uber 
MOglichkeiten nachtrlglicher Antrags
stellung filr das WIP, wo von 2000 Ste lien 
an der ehemaligen Akademie bisher ins
gesamt I 750 besetzt sind. Danach emp
fiehlt der lntegrationsausschu8 "die voile 
Ausschopfung des Programms durch cine 
zweite Ausschreibung, um mit einer so1-
chen zweiten Antragsrunde zugleich Pro
bleme und mOgliche Benachteiligungen 
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auffangen zu kOnnen, die sich aurgrund 
der knappen Terminsetzungen, Mi8ver
s1Jlndnissen Ober die Tragweite von ein
zelnen Wissenschaftsratsempfohlungen 
oder auch awgrund von Problemen durch 
Mehrfachbewerbwigen in der ersten Run
de ergeben haben." (Bericht der KAI zum 
Stand der Umsetzung der Empfohlungen 
des Wissenschaftsrates v. 3.12.1991, 5. 
II) 

Da es auch im lnstitut einige gravierende 
ProblemOOle in dieser Hinsicht gibt, sollte 
von dieser M0glichlteit schnell durch 
Nachreichen der Antrllge Gebrauch ge
macht werden. (Barthel, Jae.cit, SchrMer, 
Steiner) 

Noch sehr unbefriedigend isl - teils m0g
liche,weise infolge versllumter Antrllge -
die Situation bei der Auss1auung der be
sUlLigten Gruppen und des WIP mit tech
nischen Kr.men. Auch wo Antrllge ge
stellt wurden - wie filr die MPG-Gruppen 
- steht eine BesU\Ligung noch aus, so dail 
viele Sekrelllrinnen und wiss.-techn. Mit
arbeiter - insgesamt 31 - bis jetzt im un
ltlaren sind, wie es im Januar weitergehen 
soil. Jnsgesam1 mu8 jedoch festgestellt 
werden, daS die bisher umgesetzten Re
sullate gilnstig ausgefallen sind, was die 
unmiuelbare Oberbrucltung des 31. 12. 
fur positiv evaluiene Gruppen und 
Einulwissenschaftler betrifft. Einschr.ln
ltungen mtissen allerdingshinsichllich der 
au8erordentlich splten Vertragsangebote 
gernacht werden, was filr den Jahresbeginn 
sehr unsichere Verhllllnisse mit sich brin
gen wird, so z.B. bei der administrativen 
Betreuung. Auch slehen die filr die Alta
demie-Langzeitvorhaben genannten Zah-

26 

len noch unter elem Vorbehah. dall hier 
das Antragsverfahren noch nicht abge
schlossen ist und folglich die BesU\tigung 
von Stellen und Personen noch auss1eh1. 

Die Direktion und die beiden Rlitc des 
Jnstituts hauen sich nach Bekanntwerden 
der Evaluierungsergebnisse und der er
klllrten Absicht der KAI, ein 0ankierendcs 
ABM-Programm filr Wissenschartlcr und 
technische Krlifte zu fOrdem, das ehrgei
zige Ziel gestelh, m0glichst alien Mitar
beitem des Jnstituts nach dem 31. 12. 
entweder eine weitere TllLigkeil oder sozi
al vertrllgliche Existenzbedingungen zu 
sichem. Diese Aurgabe betriffl jetzl vor 
allem den Kreis von Mitarbeitem auBcr
halb der positiv evaluierten Gruppcn uml 
der nun vorliegenden Vertragsangebotc. 
SeitJuli 1990 nahmen 19 Mitarbeitercine 
andere Tlitigkeit auf, 20 nahmen die 
Ahersilbergangsregelung in Anspruch 
oder wurden Rentner. Angesichts der vol
lig unbefriedigenden Situation bei den 
ilberdie KAI eingereichten ABM-Projek
ten besteht jedoch heute immcr noch fiir 
eine gro8e Zahl von Mitarbeitem, Wis
senschaftlem wie besonders auch techni
schen Krllften noch totalr. l lnsichr.rheit, 
wie es im Janua.r weitergehen soil, ergibt 
sich flir viele, um im Klartext zu reden, die 
Wahrscheinlichkeit, erst einmal arbeits
los zu sein. 

Von entscheidender Bedeutung fur die 
vorUtufige Weiterbeschllftigung vieler 
Mitarbeiter und besonders der Erhalt der 
Funktionsfllhigilteitder lnstitutsbibliothek 
wirdsein, ob die KAI endlich die Realisie
rung der ABM-Projekte als einen der 
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wichtigsten dieser Serviceawtrlige ver
steht. 

Die Empfehlung des Wissenschaftsrates 
sehen als zusammenhllngende Teile einer 
Konzeplion vor: 1. weitgehende Brechung 
der frilheren DDR-Wissenschaftsstruktur 
und • .Einpassung" in das System der a hen 
Bundesllinder bei Beachtung innovaLiver 
Aspekte und spezifischer Bedinungen; 2. 
Erhalt leistungsstarken Wissenschafls
potenlials und 3. Herstellung neuer 
Struktur-und Funktionszusammenhange, 
d.h. wiss. Einrichtungen, oder Einglicde
rung in Universitllten bei mt>glichst 
schneller finanzieller Absichcrung. In der 
als unvcr£ichtbar hcrvorgehobencn Ver
bindung von Punkt 2 und 3 licgl beim 
gegenwllitigen Stand auf alien Umsct
zungsstrecken die eigcntliche Problema
ti.lc. Die angebotcnen Vertrage sind samt
lich ziemlich kun befristet und untcr
schreitcn die filr die Realisierung wisscn
schaftlicher Projek1e ubl ichcn Frist.en von 
3 - 5 Jahren bet.rtichtlich, am graviercnd
sten beim WIP im HEP, wo vorlaufig nur 
I Jahr Vertragsdauer gardfltien und die 
Verlllngerung auf ebenfalls viel zu knap
pe 2 Jahre schon von der realisierten An
bindung an eine UniversiUlt abhllngig ge
macht wird. Schwerer noch fllllt die Un-
1,-1"'rhA;. Aa.. L: ..... ,. ; ........... '-"•-·····~- =-- r _ 
"'-MIi 111,,,u \A,I AUIIILIIS,CII JU U~lW IIIS UC-

WiChl. Die Altademie-Langzeitvorhaben 
siehen samtlich unter fremder Betreuung 
- entweder durch eine der Altademien in 
den Alten BundesUlndem oder durch dc
ren Arbeitsgemeinschaft, wahrscheinlich 
mit Verwaltungsleistungen der KAI. Die 
Entscheidung uber eine Berlin-Branden
burgische Akademie stehl aus und wird 
bei den anhaltcnden Kontroversen Ober 
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die Rechtslage wohl auch noch auf sich 
warten !assen. Die zweijahrige Vertrags
befristung isl zudem wenig geeignet, hier 
die Unsicherheiten dcr Ubergangszeit zu 
uberwinden. 

Die Max-Planck-Gesellschaft neMt ihre 
Organisation filr die von ihr betreuten 
Gruppen sehr vorsichtig • .Ft>rderungsge
sellschafl wissenschaftJicher Neuvorha
ben mbH", womit deutlich zu erkennen 
gegeben wird, daB die wirkliche lnsti
tuLionalisierung der sieben empfohlenen 
Forschungsgebiete (Zeithistorische For
schungen, Wissenschaftslheorie und -
gcschichte, Literaturforschung, Sprach
w issenschafl, Aufldiirungsforschung, 
Orienaalistik, Geschicht.c und Kuhur Ost
m ittelcuropas) erst noch cines bcsondercn 
Klllrungsprozcsses bcdarf, wie in den 
cinschlagigen Prcsseartikeln und -mittci
lungen nac~ulescn is1. lnsbesondcrc steht 
die wissenschaftJichc Neustrukturierung 
noch auf nur einem Bein - den cvaluiencn 
Gruppen dcr fruhcrcn AdW der DOR; die 
erforderliche Durchmischung zur Herstel
lung gemeinsamer .,Arbeitszusammcn
hlinge" von Wissenschaftlcm aus den 
neuen und den alten Bundeslllndem isl 
noch nich1 erfolgt und auch noch nicht 
abzusehen. 

Um nicht miBverstanden zu werden, beto
ne ich in diesem Zusammenhang beson
ders, daB es bei der Sorge um die kilnfti
gen Strulcturen nicht um fongeschleppten 
Zentralismus, um alten Hang zu vorgege
benen Strukturentscheidugen ,.von oben" 
gehl. Ganz im Gegemeil, wer sich mit dcr 
Aunosung der bisherigen Strukturen ab
findct und sich konsequent auf die neue 
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Wisscnschartslandschaft einlllBt. mu8 um 
so mehr ~trebt sein, da8 nun auch neue 
Arbeitszusammenhllngen und Strukturen 
einschlic81ich der Beteiligung westdeut
schcr Kollegen hergestellt werden, dam it 
die Gruppen aus der ehemaligen DOR 
nicht weiterhin unter sich gewissenna8en 
auf befristeten Vertragsstrccken geparkt 
bleiben, die sich dann schnell als Abstell
gleisc erweisen kOnnten. Die richtige 
Intention der WissenschartsraL,;empfeh
lungen war es ja gerade, den Wissen
schaftlern der ehemaligen DOR den 
Obergang in ein fur sic vOllig neues 
Wissenschartssyslem dadurch 1.u erleich
tem, da6 durchmischtc und cffeklive neue 
Struklur- und Funktionszusammenhllngc 
geschaffen wcrden. 

Die eigentliche Absichl, dies ilber cine 
Anglicderung an die Universitlltcn 1.u er
reichcn, kann schon jel7.l jcdcnfalls im 
ursprOnglich vorgesehenen Umfang als 
nichl rcalisierbar bcurtcilt werdcn. Die 
GrOnde dafilr sind schon hllufig darge
stelll worden, auch von seiten der Ent
scheidungstrllgcr. Die Fachbereichc an den 
Universitlllen slehen 1.umeist erst am 
Anfang der Neustrukturierung; von vom
herein ist ein krasses MiBverhllltnis da
durch gegeben, da6 aurgclOsten Struktu
rcn an der Akademic die Kontinuilllt der 
Einrichtung an den Universitllten gcgcn
ilberstchL lch rcde kcineswcgs unsercrseits 
einem Verdrllngungswettbewcrb mit den 
Kollegen an den Hochschulen da.,; Wort, 
wenn ich feststelle, da8 ohne gleiche Be
dingungen des Neuanrangs eine neuerli
che Integration von Wissenschaftlem der 
Akademicinstitute in die Hochschulen im 
Grunde nur schwcr mOglich isl. In der 
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Absicht, ohne vorhcrgehenden Struktur
wandel vorrangig die universiUlre Anbin
dung 1.u betreiben, bestand schon der 
entscheidende Geburtsfehler eines Wis
senschartlerintegrationsprogramms, das 
nur im Rahmen der Hochschulemeucrung 
funklionicren soil. 

Direktion und Wissenschaftlicher Rat des 
lnstiluts haben sich von Anfang an, schon 
wllhrend dcr Evaluierung, darum bemilht, 
ent,;prechende Kontalcte zu den Universi
lllten und den 1.uslllndigcn Ministcricn 
hcrzustellen. Ander HumboldtUnivcrsiUU 
wurde durch die donigc Struktur- und 
Bcrufungskommission crmOglicht, da8 
sich Mitarbeitcrdcr Akadcmicinstitut.e ftir 
den Mittclbau bewcrben und Lchrveran
staltungen anbieten konnten. Nach dem 
rcchtlichcn Hin und Her ilbcr den Status 
der Sektion bzw. des lnstituL,; oder Fach
bcreichs ist nun aber das Ergebnis, da8 
praktisch drei Schichten von Mitarbcitem 
ncbeneinandcr arbciten, cine Situation, 
die vorlllufig keincrlei fcste Regelungcn 
crmOglicht, dafUr abcr Unsicherheil aur 
allen Seiten und Schlimmeres beftirchten 
1:illt. Milder Universitlll Potsdam wurden 
schon rr0h1.eitig Kontakte angeknilpft, 
sowohl Ober das Landcsministerium als 
auch Uber den dortigen Fachbereich. Wie 
ein Gesprach bci Prof. J. H. SchOps am 
5.12. jedoch 1.eigte, isl auch hier trotz 
guten Willens der Bcteiligten die Situati
on vOllig verfahren: den in1.wischen ge
fallenen Strukturentscheidungen auf der 
Seile der Universitlll slehen Angebote des 
WIP gegenilber, die inhaltlich und perso
nell in keiner Weise aufeinander abge
slimml sind. 
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Die Begutachlung der WIP-Antrllge er
folgte in fachilbergreifenden Gremien nach 
DFG-Musler; sic konnt.en in der Kilru dcr 
Zeil gar nicht fachspezifisch aur die je
weilige Hochschulsituation bezogen sein. 
Ncben der dringend nOtigen und inzwi
schen einheillich von alien Beteiligten 
geforderten zeitlichen Verlangerung des 
Programms besleht die dringendste Auf
gabe folglich in der Abstimmung des WIP 
innerhalb regionaler Wsungen [ilr Atcher 
und Fllchergruppen, so z.B. in unsercm 
Falle H.ir die historische Forschung und 
Lehre im Raum Berl in-Potsdam, und zwar 
untcr Einbeziehung der Weslberliner 
UniversiUUcn, die ja bekanntlich ihrc 
Studcntenmassen kaum verkraflen kon
nen, was auch r0r die Fachbereiche Ge
schichtc an 11J und FU gilt, wahrend 
andcrcrseits die HU und Potsdam das ge
samlc Angebot aus dem WIP filr Berlin
Brandenburg aufoehmen so lien. wenn man 
von den noch sehr vagen und bestcnfalls 
cr.;1 vicl spiiter zu realisierenden MOglich
kcitcn in Frankfurt/Oder und Cottbus ab
sicht. 

Es muB folglich in aller Deutlichkeit als 
eines der schwerwiegendsten kritischen 
Probleme benannl werden: Wenn hier nicht 
bald durch Verlllngerung der Fristen und 
der ErmOglichung wirklicher lntegrati
onsschriue Abhilfo geschaffen wird, droht 
das WIP cine erweiterte Warteschleirc zu 
werden, und das betrllfe, wie die oben 
reforierten Zahlen zeigen, ja die Mehrzahl 
aller positiv evaluienen Historikcr dcr 
Akademicinstitute. 

Die hier angezeigt.en Probleme ilbergreifon 
den Rahmcn des lnstituts und betrcffen 
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mil graduellen Unterschie.den allc Gei
steswissenschaften. Sic weisen aur erhc~ 
liche Defizit.e bei der Neustrultturierung 
dcr Wisscnschafl in den neuen Bundes
lllndcm gcnerell hin, und zwar aur 
Schwicrigkeit.en, die keineswegs vomn
gig von Altlasten oder finanzicllen Eng
passen herrilhren. Hier geht es viclmehr 
um strukturelle und inhaltliche Problcme 
derGestaltung einerneuen Wissenschafts
landschafL So erfreulich die Ergebnisse 
und auch die Umsetzungsleistung dcr 
Wissenschaftsratsempfohlungen und der 
anschlieBenden inlemen Ausschreibungen 
sind, - ich wiederholees-was das unmiltel
bare Weiterbeschllftigtscinangehl, so sehr 
soil ten auch alle Nachfolgcproblemeemsl 
genommen werden. 

Resilmien man die geschilderte Gesarnl
siluation heutc, vierzchn Tage vor Jahre.c;
cnde, so zeigen sich besondcrs negative 
Folgen al11.u !anger VcrzOgcrung von 
dringenden praktischen Problemen der 
Umset1.ung hinsichtlich der Fertigslellung 
der Arbeitsvertrllge, dcr st.rukturellen 
Abwicklungsentscheidungen und vor al
lem der ABM. Hiermu8die kurzeverblei
bendcZeilgenutzt werden. um nocheinige 
Klllrungen zu erreichen. 

Es war cine 1.eit in hOchstem Ma8e ange
spannler Arbeit, die die KrMte und die 
Nerven aller sehr strapaziert hat . Viele 
Hoffnungen, mil dencn wir noch vor I 
1/l Jahren die EvaJuierung vorbcreitetcn, 
haben sich nichl crfOllt. Dennoch ist das 
Ergebnis vergleichsweise gilnstig, weM 
wir es an den gegebenen Be.dingungen 
messen und milandercn lnstilulionen ver
gleichen. Abschlie6end gilt mein Danit 
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alien, die an der schwierigen Leitungs
und Koordinierungsalbeit seit Beginn der 
Evaluierung Antcil hattcn: den cngeren 
Mitarbeitcm in der Dircktion, den Be
rcichs- und Projektleitem sowic nicht zu
letzt auch der bis Oktober 1990 im Amt 
bcfindlichen Leitung, die mit groBem 
Engagement uni.er schwicrigen Bedingun
gen die Evaluierung vorbereitetc. Beson
ders hcrvonuhebcn istcw kamcradschaft
liche und wechselscitig sehr kooperative 
Verhahnis zwischcn der Direktion, dem 
Wissenschaftlichen Rat und dem Pmonal
rat des Jnstituts. Ohne cine kritische, 
manchmal unbequcme, immer aber kon
struktiveBegleitung durch dicse demokr
atisch gew:ihhen Vertretungen und ihre 
beiden Vorsitzenden ware es unmOglich 
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gewesen, die schweren Belastungen dcr 
vcrgangenen Monate zu bestehen und bei 
alien Schwierigkeiten insgesamtdoch cine 
vemOnftige Arbeitsatmosphare aufrecht
zuerhalt.en. Der filr uns alle einschnei
dendc Vorgang von ·Evaluierung, Neu
bcwerbung und beginnendcr Oberleitung 
in ncue institutionelle G liederungen konnt.e 
so in angemessener Fonn und mil An
stand durchgehalten werden -cine Bilanz, 
die in diesen Zeiten keineswegs selbstvcr
standlich ist 

Wolfgang KiU1/er, Prof Dr .. 1/istorilcer, 
war bis 31.12.1991 Direlctor des lnstituis 
fur deulsche Geschichte der vormaligen 
Alwdemie der Wissenschaften. 
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Achim Thom (Leipzig): 

Leipziger Erfahrungen auf dem Gebiet der sozialhisiorischen Forschung in der 
Mcdizingcschichte 

Vom 12 . - /4. }uni 1991 fiihrte das Kar/-Sudhojf-lnstitut der Universiliil 
Leipzig anla/Jlich des JOO, Gebur1swges vun llenry Ernest Sigerist (/891-
1957), /926 - 1932 Direlc.lOr des Leipziger lnstiluts fiir Geschichle der 
Medizin, ein Kolloquium unter dem "file/ .. Ergebnisse und Perspd.liven 
sozialhistorischer Forschung in der Medizingeschichte" durch. Die Ma1e
rialien des Ko/loquiums sind in einem Pro10/c.ollbund (Leipzig 1991 , 249 S.) 
publiziert worden. Wir veroffentlichen imfo/genden eine gekiirzte Fussung 
des Referuts des heutigen lns1i1wsdirelc.tors. In ckm Text versucht der Autor 
zu .. umreijJen, in we/chem Verhallnis wir die bei uns en1s1andenen Arbeiten 
der /etzten Jahre zu dem von Jlenry Ernest Sigerist begriindeten Konzept 
einer modernen Medizingeschichte und zu der neueren sozia/his1orischen 
Forschungsrichtung sehen ... Bei diesen Oberlegungen sol/ auch bedachl 
werden , ob und in welcher Weise unser Verstiindnis dieser 1'radi1ionslinie 
der medizinhis1orischen F orschung moglicherweise einseitig oder eng geraten 
isl und einer Erweiterung bedarf. die an dem derzeil erreichten Erlcenntnisstand 
einer Sozialgeschichte der Medizin anzukniipfen haue." 

Zu fragen ist danach, ob und in wclchcr 
Weise die uni.er einem Programm ciner 
,.Sozialgeschichte der Medizin" zu 
subsumierenden Themen in der Mcdizin
geschichte der ehcmaligcn DDR und 
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spczicll auch in die an unserem Jslitut 
verfolgtcn Forschungsbemiihungen inte
grien warden sind und welche Ergebnisse 
dabei erreicht werden konnten, wobci die 
Tradition unsercr Einrichtung und die von 
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viclen Fachvertretem bei uns angestrebte 
Annllherung oder Orientierung an einem 
marxistisch-leninistischen Gcsellschart~
und Wissenschaftsverstlndnis eigcntlich 
die Erwartung nahelegt,da8enLo;prechen
de Fragestellungen frUhzeitig aurgegrir
ren und intensiv bearbeitet wordcn sind 
oder sein mUBten. 

Bei der Suche nach einer einigenna8cn 
differenziertcn Beantwortung dieser Fra
gen isl zunlk:hst daran zu erinnem, da6 der 
Neuaufbau der MediJ:ingeschichte als 
eigenst.llndiger wissenschaftJicher Dis1.i
plin in unserem Tcil Deutschlands unter 
sehr schwierigen Bedingungen matcriel
ler Not und bcgrem:tcr personeller Rcs
sourcen erst 1.Um Ende der filnfziger J ahre 
begann und von Perstsnlichkeiten wie 
Alexander Mette und Felix Boenheim 
geprllgt wordcn isl, die ihrem weltanscha
ulichen SelbstversUlndnis nach Marxisten 
warcn. jcdoch erst in Mherem Aller und 
nach lebcnslanger Tlltigkeit in anderen 
Arbcitsfeldcm die Ml1glichkeil fanden , 
sich der Medi1.ingeschichte eingehender 
zu widmen. 

Im medizinhislorischen Werk dieser 
Fachvertreter finden sich verschiedene 
Anslil7.e zu cinem neucn VersUlndnis von 
Medizingeschichlc, dcrcn Ausbildung 
jedoch durch die Pnichten 1.ur 1uilischcn 
Aufarbeilung bereits erworbener Er
kenntnisse fUr die Lehre und filr konzi
pierte Obersichtsdarstellungen sowic 
durch die nur kurzcn Wirkungszeilen im 
Fachgebiet unvollkommen blieb. Eine 
Zuwendung zu neuen Forschungsfeldem 
wurde bcgonnen - etwa 1.ur Enlwick
lungsgeschichtc und Wirksamkeit neuer 
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Konzepte 1.Um VersUlndnis psychischer 
und psychosomatischer Erbankungen bei 
Mette oder zur Wirksamkeit von Arzten in 
sozialpolilischen Bewegungen des 19. 
Jahrhunderts bei Boenheim -, erschien 
darnals jcdoch vor allcm als cine Erweite
rung des tradiertcn medi1.inhistorischen 
Forschungsfeldcs. bei dem ideologiekri
tische Intentionen im Vordergrund stan
dcn. die an damals aktucllen Bestrebun
gen anknUpften, malerialistische Tradi
tionslinien in der Mcdizingeschichte auf
zuwerten und als idealistisch gehende 
Denkweisen genercll als unwisscnschafl
lich wie auch als so1.ialpolitisch reaktio
nllr 7.U bcwenen.< I> 

Erst in den siebziger Jahren haben Schuler 
der Genannten. wie etwa Irina Winter in 
Berlin, bzw. Vertreter einer hcreils neuen 
Generation von Fachvertre tern. wie 
Dietrich Tutzke in Berlin oder Karlhein1. 
Karbc in Leipzig, in intensiver und 
quellenerschlie6cnder Arbeit erfolgrcich 
Themen aufgegriffen und bearbeitel, die 
einem klar konturienen sozialhislorischen 
Forschungspmgramm 1.Ugeordnct werden 
ktsnnen. Insbesondere ging es dabei um 
die Enlwicklung der Gesundheitspolitik 
in Deutschland seil der Reichsgriindung 
auf Seiten des Staates, durch polilische 
Parteien und durch llrztJiche Organisali
onen sowie um die Entwicklung und 
faktische Wirksamkeit solcher For
schungsbereiche und Praxisfelder der 
Medizin, die in besonders enger Weise 
mil sozialen Problemen konfrontien wa
rcn, d.h. um die Hygiene. die Sozialhygiene 
sowie die Arbcitsmedizin b1.w. Gewerbe
hygiene. 
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Wichtige Ergebnisse dieser Arbeit sind 
1984 in einem von Tutzlte herausgegebe
nen Sammelband ..Zur geseUschaftJichen 
Bedingheit der Medizin in der Geschich
te" publiziert worden bzw. fanden ihren 
Niederschlag auch in VerOffentlichungen 
in Fachzeitschriften. In der Einleitung zu 
diesem Band gab der Herausgeber das 
damlige Selbstverst.llndnis der Fachver
treter mil folgenden S:ltzen wieder. 

.,lnsgesamt isl die medizinhistorische 
Forschungst.lltiglteil in der DDR durch das 
BemUhen geltennzeichnel, die Untersu
chung problemgeschichtlicher Zusam
menh:lnge und innerwissenschaftlicher 
Entwicklungsgllnge milder Analyse der 
im gesellschafllichen Bereich liegenden 
Aspekte und Trieblcr:lfte zu verbinden. 
Dabci wird grundslllzlich davon ausge
gangen, die medizinische Wissenschafl 
als Teil des gesellschaftlichen Lebens
prozesses, als spezifische Fonn des ge
sellschaftJichen Bewu6lSCins und als Er
gebnis der gesellschaftJichen Arbeit zu 
bctrachten."<2> 

Ob allerdings alle damals in der DDR 
berufenen Hochschullehrer der Medizin
geschichte diese Ausgangspositionen 
teilten bzw. anerkannten, bleibl fraglich, 
da dazu kaum weitere Positionsbestim
mungen abgegeben wurden. Relativ herb 
war die in diesem Zusammenhang vorge
tragene Bewenungder Medizingeschichte 
in der Bundesrepublik, die nach seiner 
Meinung .,die mit Sigerists Lebenswerk 
umrennbar verbundenen fonschrittlichen 
Traditionen bilrgerlicher Medizinge
schichtsschrcibung nur ungenUgend fort
gefilhn" habe.<3> Diese Einsch:ltzung 
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bezog sich auf die 1980 von Labisch vor
gelegte Studie, in der das Kon:zept cincr 
erst zu schaffenden Sozialgeschichtc der 
Medizin noch als Gegenentwurf zur 
tradienen Medizinhistoriographie darge
stelll worden isL<4> 

Als wir I 981 in Leipzig anla61ich des 
75jllhrigen Bestehens des Sudhoff-lnsti
lutesein Kolloquium zum Thema .. Wand
lungen im Funlctionsversl.llndnis der Me
dizingeschichte als wissenschaftlicher 
Disziplin" gestaheten, haben wir diese 
Divergenz zwischen der tradierten Ar
beitsweise der meisten Fachkollegen in 
der BRD und den primllr dort von auBen 
artikulienen Forderungen nach einem 
neuen sozialhistorischen Zugang auch als 
charaltteristisch angesehen, die eigenen 
Oberlegungen jedoch darauf ltonzentriert, 
Arbeitsaufgaben zu definieren, die cine 
FortentwickJung des Sigerist-Programms 
beinhalten sollten.<5> 

Im Kem ging es dabci um drei Themen
bcreiche, Ober deren Bearbeitung auch 
cine st.llrkere Nutzbarkeit der Medizin
geschichtc fUr aktuelle Entwicklungspro
bleme der Mcdizin in unserem Lande er
rcicht werden sollte: erst.ens um ein Auf
greifen wissenschaftstheoretischer Sicht
weisen der Entwicklungsdynamik thco
retischer Konzepte der Medizin, die damals 
beispielsweise auch starlc von Rothschuh 
in Monster gefOrdert worden sind; zwei
tens um cine Zuwendung zur Geschichte 
und zu den Gegenwartsfragen llrztlich
ethischer Uneilsbildungen sowie driuens 
um cine verticfte Untersuchung der Ent
wicklungen und Wandlungen in den 
praktischen Wirltungsformen der Medizin 
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im Koniexl sozialer Vertlnderungcn und 
der mil ihnen verbundenen gesellschaflli
chen Bemllhungen um KrankheilSver
meidung, Gesundheilssicherung, Be
handlWlg und Filrsorge. 

Die medizinische Praxis als Hauptfonn 
dcr realen historischcn ExiSlcnz von Me
dizin und deren Pragung durch die 
Exislenzbcdingungcn dcr Sozietal schicn 
uns bislang unzurcichend belcuchtct zu 
scin und sowohl hinsichllich dcr Entwick
lung gescllschaftlicher Organisal.ionsfor
mcn von mcdizinischer Hilfc und Filrsor
gc als auch hinsichtlich der Wandlungcn 
im UmgangdcrGcscllschaftmil Krankcn, 
Behindcnen und Leidcnden cincn wc
scntlichen Gcgenst.and dcr sozialhistu
rischen Forschung in der Medizingc
schichtc zu repr:tsenl.iercn. 

Die Bcgrcn,.thcit dcr pcrsoncllcn Rcs
sourcen um.I die Vielfa.lt dcr in dcr Lchrc 
und in dcr Wcitcrbildung wahrtunehmcn
dcn Vcrpnichtungen ertwangen dann na
turgemaB eine Bcgrenzung der For
schungsbemiihungcn auf Ausschniu.e aus 
dem breitcn Spcklrum mOglich erschci
nendcr Analyscn; in den Miuelpunkt 
ruckl.Cn a) die Entwicklungsgeschichiedes 
Um gangs mit psychisch Kr.anken und gei
stig Bchindertcn seit dcm 18. Jahrhundcrt 
und b)dic EntwickJung der mcdizinischen 
Bctreuung in DeulSChland in den Jahren 
dcr nationalsozialislischen Diklatur. Wci
lere Strukturienmgcn erfolgtcn dann im 
Laufe dcr Zcil dadurch, daB ncbcn der 
Rekonslruktion von sozia.len Anfordc
rungsstrukturcn an die Medizin auch die 
sic venn iuelnden gesundheilSpol itischen 
Auseinandersetzungen und Entscheidun-
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gen sowic die Rcaklionsfonnen dcr Mc
dizin a.ls Wissenschaft und dcr Amcschafl 
als sozialer Stand in beslimmt.en Sektoren 
erfa6t und kritisch bewertet wen.len 
mu6ten. 

Wilhrend dabei :w dem crstgcnanntcn 
Themenbercich bislang nur Arbcitscr
gcbnisse in punktueller Form errcicht 
werden konntcn - vorwiegend zu Ent
wickJungen in Fr.mkrcich und Dcut.sch
land im ausgehenden 18. und in dcrcrstcn 
Hlllft.e des 19. JahrhundcrlS • ist ein crstcr 
Versuch zu einer synthctischcn Zusam
menstellung bisheriger Dcta.ilanalyscn ,.ur 
Entwicklung dcr Mcdizin in den Jahrcn 
1933 his 1945 dann im Jahr l9X9 vorgc
lcgt wordcn.<6> 

Die kritischc l3cwcrtung des dabc1 an Ein
sichten Errcichtcn soll im Detail nicht von 
uns aus vorgcnommen wcrdcn; dall viclc 
der von uns cnnittcltcn Zusammcnhangc 
und lntcrpretalionen im Fachgchiet iihcr 
die Grcnten der damaligcn DOR hinaus 
Anerkcnnung fanden, darf abcr sichcr 
gcsagt werden und hat uns bislang auch 
motivicrt, diesc Arbeiten weitcrLufiihrcn. 

Gemcssen an den inzwischcn erarbcitctcn 
und eingangs dargcstclltcn neucren Bc
stimmungcn der Spczifik eincs sozialhi
storischcn ForschungskonzcplS in dcr 
Mcdizingeschichtc kOnnen wir cincn nicht 
unwcscnt.lichcn Tcil unscrcr Arbcit dcr 
lctzlen Jahrc dicscr Richtung zuordncn 
und uns insofcm auch an dcr Fortsct.zung 
des Sigcrist-Programms bctciligt schcn. 
Mcsscn wir unscre Arbcitscrgcbnissc jc
doch an dem inhaltlichcn Reichtum und 
an der methodischen Vielfalt der im ancr-
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kannlen Kreis der Sozia.lhistoriker vorge
legten Resultate, sehen wir durchaus auch 
An hill zur krilischen Beurteilung der eige
nen Beiuage. Diese lcril.ische Wertung in 
wenigen Satz.en auszudrtlcken ist schwer; 
im Kem kann sic wohl laul.Cn, daB es uns 
nur selten gelungen isl. neuartige lheore
tische Sichlweisen zu wichl.igen Momen
ien des Medizin-GesellschaflS-Bezuges zu 
enlwickeln und daB deshalb auch der 
theorelische lnterpretationsrahmen bear
beitcter Prozesse und Zusammenhange 
weitgehend traditionellen Deutungsmu
stem vcrpnichtct blieb. 

Diesc Wertung gilt natiirlich Hlr verschic
denc der bei uns enlStandenen Arbciten in 
durchaus unierschiedlichen Graden und 
Nuanccn; verdeutlichen kann ich sie 
viclleicht durch die FeslStcllung, dall es 
uns zunllchst langcre Zeit nicht gelungen 
isl, die verschiedenen Fonnen des auch 
reprcssiven Einsatzes der Macht der Me
di1.in in der Zeit des Nationa.lsozialismus 
in Ocutschland im Zusammenhang mit 
den von der modemen Zeitgeschichte 
diskutierten Momenten von Modcmisie
rungs- und Rationalisierungsintentionen 
in diesem System zu sehen und da6 unsere 
Bewenungen von sozia.1- und gesundheilS
politischen Programmen und Mallnahmcn 
in derneueren ArbeiterbewegWlg Wldauch 
in bestimmlen Entwicklungsphasen des 
Sozial ism us als gesellschafllichem S ystcm 
neben den progressiven lntentionen und 
Effekten nicht auch die problematischen 
Ausrichtungen und Folgewirkungen an
sprachen, die seil langer Zeit in der Praxis 
spiirbar waren. 

Oicsc hicr nur andeutbarcn .. Engen" in 
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unseren Fragestellungen und historischen 
Urteilcn milsscn a.llcrdings in Bcziehung 
zu den Kon1.CxtbcdingW1gen der medizin
historischen Forschung in unscrcr bishe
rigen GesellschaflSverfassung gesehen 
werden, die sich in manchen wichtigen 
Punlctcn doch deullich von dem wissen
schaf llichen Umfeld unterschieden, dM 
unscren Fachkollegcn in der BRD oder in 
anderen Ulndem der Europaischen Ge
meinschaft gegeben war. 

Hervorzuheben sind dabci filr die Situati
on bei uns a) ein nur sehr geringer Aus
prllgungsgrad eigenstandiger sozialhi
storischer Fragestellungcn in der Soziolo
gie, die insbesondere auch in der Aus
fonnung a.ls Spezialgebiet der .,medizini
schen Soziologie" nach einigen guten 
Anflingen zu Beginn der siebziger Jahre 
nur ein randstandiges Leben filhrte; b) ein 
nur gcringes lnteresse unserer Fachhisto
ri.ker an sozialhistorischen Themen und 
an ciner Zusammenarbeit mil Wisscn
schaflShistorikem genercll sowie c) ein 
seitJahr1.ehnten weitgehend festgeschrie
benes und eindeutig ideologisch gcprllg
les Bild der Entwicklungsgeschichl.C der 
Arbeilerbewegung und des Sozialismus, 
durch dM fUr die Bewt.eilung auch von 
sozial- und gesundheitspolitischen Ent
wicklungen Schemata vorgegeben W1d 
auch Tabuisierungen gesetzt waren, die 
wir langc Zcit als Beengung und in ihrer 
Einseitigkeil gar nichl wahrgcnommen 
haben. 

Diesc Gcgebenheit.en haben die fiir dM 
letzte Jahrzehnt fur die BRD so fruchtbare 
Dynamik cines intcnsiven Diskurses und 
der gelingenden Kooperation zwischen 
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den aus der Medizingesch ichte entstehen
den und den anderen Perspekti ven folgen
den Denltweisen gar nicht entstehen las
sen und trotz gelegentJich partiell auch 
erfolgreicher Fonnen der Kommunikati
on die melhodischen Zugangsweisen 
beengL UngOnstig ausgewirkt hat sich 
wohl auch, da.8 fur sozialhistorische For
schWlgen in der Medizingeschichte wich
tige Forschungssektoren, wie etwa die 
Gesundheitspolitik, im Laufe der letzten 
Jahre aus den medizinhistorischen Ein
richumgen institutionell ausgegrenzt und 
auf cine sehr kleine Arbeitsgruppe an der 
Akademie fiir llrzlliche Fortbi !dung verla
gen worden sind, die sich ilberdies einsei
tig der Darstellung der GesWldheitspol itik 
derrevolutimwen ArbeiterbewegWlg, d.h. 
der KPD und der ihr verbWldenen Orga
nisationen, verpnichtet sah. 

Miidiesen Bemeric.ungcn soii jedoch nichi 
eine Schuldzuweisung an andcre Hir 
Schwlk::hen und Einseitigkeilen unserer 
eigenen Arbeit angestrebt, sondem klar
gestellt werden, da6 die Weiterfilhrung 
und Vertiefung der zum Bereich der 
Sozialgeschichte der Medizin geh()renden 
Forschung besonderer Voraussetzungen 
bedarf, die in erster Linie in der engen 
Beziehung zum Fortschritt der Sozialge
schichte und der Geschichtswissenschafl 
Obcrhaupl und in der MOglichkeil auch 
zur Entwicklung lconkurrierender Modell 
oder Sichtweisen gesehen werden milssen. 

Der damil verbundene hohe Anspruch an 
breite lnfonnienheit und Teilhabe am 
wissenschaftlichen Diskurs machl aller
dings elem Medizinhistoriker die Arbeit 
auf diesem Gebiet nicht leicht, zumal er 
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den grundlegendcn normativen Ansprii
chen seinereigenen Disziplin in bezug auf 
die exakte Rekonstruktion relcvantcr 
Wandlungen in den Gesundhcitsver
hllltnissen und in den. verschicdenen Be
reichen der Gesundheitsfilrsorge und der 
Krankenbehandlung nichl ausweichen 
lcann und bei der Auswahl von Quellcn 
auf spezifische Schwierigkeiten stOBt, die 
hier jedoch nicht zu diskutieren sind. Da 
sich nWl fur uns durch die MOglichkeit 
einer direk1.en Anknilpfung an in den alien 
Bundeslllndem bereits erworbene Erfah
rungen und Erkenntnisse gilnsli gere V or -
aussetzungen filr die Fortfilhrung bercits 
begonnener Arbeitsvorhaben und auch fur 
neue Projekte crgeben, kt>nnen wir nur 
hoffen, dafiir auch die angemessencn 
Bedingungen in unseren eigenen Einrich
lWlgen zu erhalten. 

Abschlie&nd muchie ich noch einige c,
ste Oberlegungcn zu dcr Fragc vortragcn, 
in welcher Weise weltanschauliche und 
politische Oberzeugungen eincrseits und 
die im Verlaufe der Entwicklungsge
schichte der DOR entstandenen politi
schen Gegebenheiten andererseits die 
wissenschaftliche Tlitigkeit in unserem 
Fachgebiel geprllgt oder beein0u6t ha
ben. Veranlassung dazu bietet mir u.a. cin 
im letzten Heft 1990 des Nachrichten
blattes der Deutschen Gesellschaft ftir 
Geschichle der Medizin, Naturwissen
schaft und Technik erschienener Beitrag 
des Kollegen Stolz aus Jena, in dem 
generalisierend fiir die Wissenschafts
geschichle der DOR behauptel wurde, da.8 
diese ., wie das gesamte geistige und kul
turelle Potential als Tei Ides parteistaatlich 
kontrollienen ideologischen Oberhaus 
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verstanden" worden ist Wld .,dailaufGnmd 
solcherart propagierter und auch durchge
setzt.er Staats- und parteipolitischer Einge
bundenheit von Wissenschaftsgeschichte 
der Freiraum zu eigenstllndiger und 
eigenverantwonlicher Arbeit und Au&
rung spiirbar eingeschrlinkl wat''.<7> 

Diese, aus meiner Sicht fur die Medizin
geschichte so nicht zutreff enden Aussagen 
gehen von der nai ven Konstruktion eines 
einseitigen Abhlingigkeitsverhllhnisses 
der Fachvertreter von Partci- und Staats
instanzen aus, dencn man nur durch Wi
derstand oder Anpassung begcgnen konn
te. Tatsachlich waren diesc Beziehungen 
vicl kompliiierter und zu versc.:hicdcnen 
Zeiten bei Venretem verschiedener Ge
nerationen auch vie I umcrschicdlichcr,als 
die oben genannten Fonneln auszudriik
ken vennOgen. 

Fiir die am Ncuaulbau des Fachgcbictcs 
maOgebHch betciligten eisten DDR
Ordinarien ftir Mcdizingcschichtc, Alex
ander Mcue in Berlin und Felix Bocnheim 
in Leipzig, war die Orientierung an einem 
marxistisch-Jeninistischen Gesellschafts
verslllndnis aus den eigenen Erfahrungen 
der politischen Parteinahme in der Wei
marer Republik und in den Kriegsjahren 
erwachsen, mit der Hoffnung verbunden, 
daB eine sozialistische Gesellschaft.sord
nung soziale Ungerechtigkeit aufheben 
und den Krieg als Mitt.el der Politik aus
schlie&n kl>nne, und sicher nicht auf
gezwungen. 

Diese weltanschaulichen Obcrteugungen 
und politischen Partcinahmen lagen auch 
der Suche dieser Wissenschaftler nach 
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neuen eigensllindigen Positionen zur 
Entwicklungsgeschichte der Medizin 
zurgunde; sie fanden ihren Ausdruck auch 
in der Zuwendung zu Themen, die bis 
dahin kaum beachtet worden sind. Ty
pisch filr diese Einstellung war wohl auch 
die Bereitschafl, an der Neugestaltung des 
Gesundheitswesens und der Wissen
schaftsentwicklung aktiv Anteil zu neh
men, wobei die Vertreter der staatlichen 
Macht und des Parteiapparc1tes wohl nichl 
als Gegner. sondem als Panner gesehen 
wordcn sind, der tatsochliche Ein0u6 auf 
wichtige Entsc.:heidungcn jedoch sicher 
sehr begrenzl war. Wenn diese Wisscn
schaftler ihrc Tlltigkcit auch als idcologie
rclcvant und pol itisch bcdcutsam ansahen, 
tatcn sie dies bewuOt und in eigener Enl
scheidungen sowic mil dcm spezifischen 
Versllindnis von ldcologie als paneineh
mendcm BcwuOtscin, das wissenschaftli
chem Denltcn nicht cntgcgcngesetzt scin 
solltc. 

Ahnlichc lntcnlioncn dilrftcn auch das 
Den ken und Verhahcn jcner Fachvertretcr 
geprllgt habcn, die in den scchziger und 
siebziger Jahren dann die Aufbauarbeit 
im Fachgebiet fortsetzten, sofem sie sich 
zu einem marxist.ischen Wissenschafts
versllindnis bekannten und unabhllngig 
davon, ob sie Mitglieder der SEO waren 
oder nicht. Auch dfose General.ion, reprl
sentien u.a. durch Dietrich Tutzke oder 
Stanislaw Schwann, war noch vom eige
nen Erlebnis der Kriegsjahre und der 
schweren Nachkriegszeil geprllgl, suchte 
nach eigenen Wegen in der medizinhisto
rischen ForschWlg Wld verstand dieeigene 
wissenschaflliche Aufgabe sowohl als 
kulturbildend als auch .,idcologisch" in 
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dem Sinne der gewollten Mitwirkung an 
der Obeneugungsbildung, deren haupt
sachliches Anliegen die Ef7.iehung der 
heranwachsenden Antegcneralioncn zur 
Wahmehmung der sozialen Verantwor
tung im llrztJichen Berur war. 

Sofcm sich diesc Fachvertreter eincr Er
wartungshaltung von Partei- und StaaLc;
inslitutionen an ihr bcrunichcs Tun gc
gcntibcrsahen, bctraf das vor allem die 
langc Zei1 nur fakultativ m~gliche Lehrc 
oder die Mitwirkung an Wcitcrbildungs
vcranstaltungcn: die Wahl von For
schungsthcmcn lrafcn sic in cigcncr Ver
antwortung ebcnso wie die EnL-;chcidung 
ii her den lnhalt wissenschaftlichcr V ernn
s1..1hungcn. Schmcr1 lich cmpf unden hahcn 
sic sichcr dir nach dcm Jahre 1961 st;1rk 
eingcschrank1cn und restriktiv gesteucr
ten Kontak1vcrlus1e :t.ur Fachcn1wickl11ng 
in der Bumle.,rcpuhlik uml in den wcsl• 
europaischrn S1.aatcn; kompcnsicn wur
dcn dicsc Rrgrcn111ngrn 1 .. T. durch den 
Ausbau der WisscnschafLc;kontaklc inncr
halb dcr so1.ialis1ischen S1.aa1cn, inshc
sondcrc zur UdSSR. z:u Polen, z:u Ungam 
und zu Bulgarien. 

Auch in den achL7.iger Jahren, in dcnen 
wicdcrum cine ncuc Generation von 
Medi1.inhistorikem die Verantwonung Hir 
die Lcitung dcr Institute und Abteilungcn 
iibcmahm (G. Harig in Berlin, P. Schneck 
inGrciswald,G. Heidel in Dresden und A. 
Thom in Leipzig) hahcn sich dicsc Rah
mcnbcdingungcn nicht wcscntlich vcrlln
dert. Auch in dicscr Zcit konnten For
schungsthemcn sclbs1 ausgewahlt und 
vcrfolgt wcnlcn, wurdc die scit 1977 ob
ligatorischc Lchre innerhalb eincs von 
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den Fachvertretem selbst crarbeiteten 
Programms nach den je spezifischen 
lntcnlionen der Hochschullehrer gestaltct 
und blicb die Wahl der Thcmen bzw. die 
Gcstaltung dcr Programme wisscnschaft
lichcr Tagungen unscren cigcnen Ent
schcidungcn tibcrlasscn. 

A llerdings gab cs vcrsUirktc Bemiihungen 
solchcr lnstan1.cn wie der Abteilung • 
Gesundheitspolitik im ZK dcr SEO und 
des Gcneralsckretariats dcr mcdi1.inisch
wissenschaftlichcn Gcsellschaftcn, auch 
die mcdizinhistorische Forschung und 
Lchrc in die umfasscncl kon1.ipicrtc 
Wisscnschaftsplanung und -stcuerung 
cinwhc1ichrn 11ml fi.ir hcs1imm1c poli-
1isch geschcne Aufgahcn clcr Tr.lllitions
pllcgc 1.u nutzen, wohci sich rclcvante 
V orschlli!!C 11ml Fordcrungcn jcdoch m.:hl 
1.wanglos in unscrc eigcncn Vorhahcn 
inlq~riercn lidlcn, da dcr wisscnS<.·haftli
chc lnhalt von uns sclbsl hcs1imm1 hlich 
uml unscren cigcncn Vorstcllungcn mci
stcns cntsprach. 

Schwicrigkcitcn mil dicscn lnstanzcn gab 
cs vor allem auf dem als bcsondcrs scnsibcl 
gcltcndcn Sektor dcr Wisscnschaftskon
taktc in die Rundesrcpublik und 1.0 wcst
europaischcn Landcm, wohci abcr auch 
von den Medizinhistorikem bcigcbrnchtc 
politischc Argumente GcMr famlen uml 
in den !cu.ten Jahrcn vor dcm Herbst 1989 
cincn doch kontinuierlichen Ausbau von 
Rcgcgnungen bci wisscnschahlichcn Ta
gungcn sichcrten. Wichtig schcint mir die 
Feststcllung, dall auch in clicsen Jahrcn 
der all mah I ich vonstal\en gchendcn 
Degeneration dcr poli1ischcn Machtauc;
iibung kcin Fachvertreter gczwungcn war. 
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Arbeiten zu publizieren, die nicht seinen 
Oberzeugungen entsprachen, in der Lehre 
Auffassungen zu venreten, die er nicht 
akzeptieren konnte, oder zur Sicherung 
seiner Arbeitsm0glichkeiten politische 
Bindungen cinzugehen, die ihm innerlich 
fcmlagen. 

Dies fesizustellen, bedeutet vor allem, die 
eigene Verantwortung filr die eingegan
genen Bindungen an ein spezifisches Sy
stem weltanschaulicher und politischcr 
Oberzeugungen anzuerkennen, worin ich 
auch cine grundlegende Voraussetzung 
fur cine ehrliche Priifung dcreigcnen Bio
graphic und bisherigen wissenschaftJichcn 
Tatigkcit vor dcm Hintcrgrund der neue
stcn Geschichte und der filr uns damit 
vcrbundenen Konscquenzen sche. Wis
senschaftler,die sich heutc nicht schcucn, 
die friiheren eigencn politischen Ent
scheidungcn zur Mitarbcit in Parteicn und 
Organisationcn cincs sozialistischcn 

Anmnkung~n 

Staates als nur Karricreinteressen dienend 
auszugeben oder als aufgezwungen zu 
eritlllren, kann ich notfalls noch verste
hen, jedoch nicht achten. 

Ftir diejenigen unter den Medizinhisto
rikem der neuen BundesU:lnder, die sich 
dieser kritischen Prtifung ihrer bisherigen 
Positionen stellen und dazu nattirlich auch 
ein wenig Zeit brauchen, ist es ennuti
gend, da8 in unserem Fachgebiet bislang 
cine konstruktive Haltung in den Begeg
nungen dominierte und da8 die in man
chen anderen Fachgebieten seit geraumer 
Zeit iiblichcn Manifestationen von Ab
wcrtungcn und Diskriminicrungen von 
Kollcgcn untcrblicben sind. 

Ac him Thom. Prof Dr., i.u Dire/ctor des 
Karl-Sudhoff-lns1i1u1sfur Geschichte der 
Medizin und der Na1urwissenscha/1en an 
der Universitiil Leipzig. 

<I> Thom, A.: Zur F.ntwicklung dcr Mcdizingeschichlc in Deutschland und dcr Deuuchcn Demokratischcn 
Rcpubhk. In; Die En1wicklung des medizinhistorisdicn Un1crrich1s. ling. van A. Vildtcr und 8 . Thaler. 
Win. Bcitr. d. Martin -Lulhcr-Univcnilil llallc-Wiuenbcrg, 1982/6, S . 24-29. 

<2> Tu1zkc, D.: F.inlcilung. In: 7.ur gescllscha(11ichcn Bcdinglhc11 dcr Mcdinn in dcrGesdiichtc. ling. van 
D. Tu11.kc. Jena; VEB Gustav Fischer Verlag 1981, S. I I -2 1, zit. S. 17. 

<3> Ehd., S. 19. 

<4> I ..ah1sch, A.: Sozialgcschichtc dcr M«lizin. Mcthodologischc Obcrlcgungcn \Did Fonchungsbcricht. In; 
Archav fur S01.i1lgcschicluc 20 (1980) 431 -469. 
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<5> Thcxn, A.: 1S Jahre wissenschafuge1chichtlichc Forschung und Lchrc am Karl-SuJhoff-lnsti1u1 fi.ir 
Geschichic dcr MeJizin und N11urwisscnschaften in Lcip1jg. Wiss. '/_ Jcr Karl-Ma111-Universit.ii1 Lc,pt.ig, 
GescUsch.- und sprachwiu. Reihe 29 (1980) 525-546. 
Karbc, K.11.: Die arbcitsmcdizinischc Forschung am Karl-Sudhuff-lns1i1u1 als Rci1rag l.ll cincr mams11sch 
begrilndc1cn Sol.i1lgcschichte dcr McJizin. Ehd., S. 565-574. 
Thom.A.; Karhe, K.-11. : WanJlungcn im Funkti1111svcrsta11Jnis Jcr McJi1.in11cschid11c als wisscnschaflhchcr 
Diszjplin. 'lhcscn. Manuskript-Druck, Lcipz.ig 1981 . 

<6> 'lhom, A.; Carcgorodccv, J.G. (llrsg.): McJi,.in untcrm llakcnkrcu1. Berlin: VEH Verlag Volk u11d 
GcsunJhc.i1 1989. 

<7> S1017., R.: Vom Mcmorialmuscum tum wisscnsdaflshis1orischcn '/.cnlrum: Das lnsu1u1 fiir Gcsch1~h1c 
Jer McJ11m, Na1urwisscnsi:hllf1cn uml Tcchnik Ems1-ll1cckcl-llaus zu Jena. In: Nachrich1cnhla11 Jcr 
Dculschcn Gcscllsch•fl fiir Gcschichlt: dcr McJitin, Naturwisscnschafl unJ Tcchnik c.V. <DGGMNT> 40 
(1990) 3, s. 143-149,Zit. 147. 148. 
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Rezension: 

.. Berliner Dcbau.e 'Initial·, Zciischrifl ftir Socialwi~nschaftJichen Diskur.;" im Jahrgang 
1991 zu den DDR-/ostdeuLSChen Gcschichtswissenschaften 

Der Jahrgang 199 I dcr .. Berliner Dcbaue 
,Initial', Zciischrifl fiir Socialwisscnschaf1-
lichen Diskurs" widerspicgche im abgclau
fcnen Jahr wic kaum cine am.Jere deutschc 
Zeitschrifl die AuseinanderseLZung um 
Fehlleistungen und Lcistungen lier DDR
GeschichLc;wisscnschafl unll Konscqucnzen 
filr die pcrspckLivische Entwicklung lier 
GcschichL-;wisscnschaft in OstllcuLSchlanll. 
Dail in lliescr Diskussion mchr i.ihcr Fehl
leislungcn denn i.iber pos11ivc Scitcn 
llcbauicrL wird, kann nicht vcrwunllem unil 
enLSpricht dx:nso dcr poliLischcn Situation 
wie - zuminllcst in wichtigcn Dcreichen -
annllhcmll lier RcaliWI. Es machL lien Vor
zug dcr BeiLrligc von .,Initial" aus. allc 
wesentJichcn Tcndcnzcn lier bishcrigcn 
AuscinandcrscLZung zu rellekticrcn. 

Heft 2/91, bctitch .. UrnsLrittcncGeschichLC. 
Beitragc zur Vcreinigungsdcbaue dcr Hi
storiker", stii LZI sich vor al lem auf iibcrar
bcitct.e Refer.lie um.I Diskussionsbcilf'jgc 
eincr Konfcrenz iibcrdic DDR-GcschichLS
wisscnschaft am 10./1 I. Dczcrnbcr 1990 in 
Berlin.< I> Ein Konfercnzbcricht isl in Heft 
1/l)I zu linllcn.<2> 

An dicser Dcrntung nahrncn lx:kanntc amc
rikanische, westdcuLSChe unll wenige, aus
gewlihhc ostllcuLSChe HiSI.Oriker tcil; bci 
letz1crcn warcn vor allcrn Mitgliooer des 
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Unabhtingigen Historikcrvcrbandcs vcr
Lrctcn. AusllerSich1dcsRezensen1cn,sclbs1 
Teilnchmcr dcr Konfcrcnz, war diesc Dis
kussion die bislang sachlichstc Auscinan
dersctzung zum Gegcnsiand, was - wcnn 
nich1 allcs liluschl - bcsoncJcrs dcm ameri
kanischcn EinlluB und nichl zulctzt eincm 
der Mi1initia1orcn, Konrnd fl. Jarnusch 
(Chapel Hill). zu verd..lnkcn war. 

Oic Konfcrcn1. hauc lier we11eren Aus.:in
andcrscvung unll vor allcm llcm Ncu.1uf
bau dcr GcschichL-;wisscnschafl in Ost
deuL,;chlanll enL~chciuendc Impulse gebcn 
k<inncn. Hauc, wcnn nich! die po!itisi..:h~n 
UmsWnllc Grcnzen zichen wurdcn. 

So konnLe man mcinen. Werner Rohr hat 
mil seincm zwcitciligen Beitrag in den 
Hcftcn 4, 5/l)I rccht, wenn er l.mlZ dcr 
Ahwagung im Ti1el seiner Obcrlegungcn 
(,,Entwicklung oder Abwicklung") cine 
cinllcutig politisch moliviene Abwicklung 
erkcnnL<3> Sachlich ist ihm in vielcm 
nichL zu widcrsprcchen. Aber es wird 
dcutlich, dall llcr Mangel an Objcktivit.liL 
auf west.dcuLScher Seitc auch ihn zu Einsci
tigkcitcn vcrlcitct. Es isl fr.1glich, ob das 
weitcrhilf1. 

Prof Werner Bramke (Leipzig) 
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<I> Berliner Deb111c ,lnili11'. Zeitscfuifl filr Socialwissensch1rtlichen Diskurs, I ldt 2/1991 : 

Konrad H. Jarau,ch (Oi■pel Hill): Da, Vcnagen de, ostdcuuchen Anlifaschismus. Paradoxicn von Wi~scn • 
1chaf1 all Potilik. S. 114-124. 

Geora G. Juen (Buffalo): Gcschichtswissenschaf1 und autoritiircr Sta.at. Ein dcu1scl1 -clcu1scher Vergleich 
(1933- 1990). S. 12.5-132 
JOrgen Kocb (Berlin): Die Geschichuwissenschaft in der Vercinigungskrisc. S. 132-136. 
Oiri11oph Kldtmann (Bielefeld): DDR-llistoriogr■phic aus bundcsrcpuhlikanischer Sicht. S. 137-1 41. 
Wolfaang Kllttler {Bertin): Zwischen Wiucnschaft und StHtsaklion. 7..um Platz dcr DDR-llistoriogr■phie in 
dcr .,Ok1.at1ene dcr Historiker'. S. 142-150. 

Bemd Aor■th (Berlin): Mnemosyne war die Pille venchrieben oder iiber die Schwierigkeiten dcr llistoriker, 
sich sclbst 111 hegrcifen. S. I SO-I 58. 

Peter Hilbner (lkrlin): 7..ur l'Zitgeschichtlichen DDR-Fonchung in den neuen Bundeslindem. S. I 58-166. 
Peter Schifer (Jena): USA -Geschichtc in der friihcrcn DOR. S . 167-169. 

Ralf Pomtel (Berlin): Str■tcgien im Umgang rnit dcm Dogma: Die gcschichutheorclische Diskussion in dcr 
DDR. S. 170-178. 

Friedrich ll■ucr (Berlin): Mu-Wehcr-Rezeption und Kritilc in dcr DDR-Ge$Chichtswisscruch1J1. S . 179-184. 
Jan Peters (Berlin): iibcr llistorikcr-Verhaltcrt. S. 185-186. 

Dolturnentc: Der Un■bhiingigc llistorikcrverband slellt sich vor (Guntolf llcnhcrg); Aufruf 111r Rildung eincr 
Arbeatsgemcinschaft Unabhiingiger 11 istorikcrin der DDR; l.urSituation dcrGeistes . und Sorialwisscnschaftcn 
inder DDR; Auf ruf 1.urRildung einer Fonchungsstiille 1.11rGcschichte dcr DOR und 1hrcrRcprcssionsvorgiingc. 
s. 187-194. 

Stefan Wolle (lkrlin): Das Versagcn der lli~oriker. S. 195-197. 

Rainer F.dtert(Berlin)/Jilrgcn John (Berlin): Der argc Wegdes Wandel~. Ohcr Anpusungs-und Veriindcnmg 
Jtcndenun in dcr DDR-Gcschichtswisscnschaft. S. 198-201. 
Fritz Klein (Berlin): 1st Zcrschl■gung Emcuerung7 S. 201 -203. 

Jorn Rilscn (Bielefeld): Ober Partinpalion in der Geschichtskultur. Gcdankcn , .um Umgang dcr llistoriker 
miteinandcr. S. 203-205. 

<2> Willfried GcLloer: Ge,chichtswissenschari im SF.D-Staal. Ein Vorhcricht. In: Jnitial · I left 1/1991 , S. 98-
101. 

<3> Werner Rohr: Entwidtlung oder Ahwicklung der Geschich1swisscnsch1f1. Polemischc Bcmcrkungcn 7.IJ 

dm Voniuuctzungm einer Urteilsbildung ilbcr Historiker und historische Institulioncn der DOR. In: Jni1ial' 
Heft 4/1991, S. 425-434: Heft 5/1991, S. 542-SS0. 
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GELESEN 

Jahrbuch 1990 der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina (Halle/ 
Saale), LEOPOLDINA, Reihe 3, Band 36 (1991) 

Unter dem Titel .,Das Engagement der 
Leopoldina in der deutschen Wissen
schaftspolitik" steht die Rubrik .,Reden, 
Berichte, Abhandlungen" desJahrbuches 
1990 der traditionsreichen, ilber 300 
jlihrigen .,Deutschen Akademie der 
Naturforscher Leopoldina Halle/Saale". 
Abgcdruckt sind auf den Seiten 181 bis 
240 insgcsamt zehn offizielle Au8erun
gen e inigcr ihrcr prominenlCn Mitgliedcr 
in deuLc;ch-deutschen wissenschaftsstra
tegischcn Diskussionsrunden im Zeitraum 
Januar bis Dezember 1990. Die interna
tional bekanntc und ancrkannte Gclchr
tengescllschaft legt dam it eine erstc auf
schlu8rciche Dokumentation ihres Wir
kens fur den Proze8 dcr Vereinigung dcr 
deutschen Wissenschaftslandschaften Ost 
und West filr diesen Zcitraum vor. 

Ganz bewuBt und zur Freude jedes Wis
senschaflshistorikers und aller an Wis-
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senschaftsgeschichte Interessierten wer
den die Beibiige in chronologischer Rei
henfolge vorgestellt, um dem Leser ,.nicht 
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nur die Sequenz der raschen V erllnderun
gen in der allgemeinen Lage, sondem 
auch in der aklUeUen Wissenschaftsprot>
lemalik der ehemaligen DDR" nachvoll
ziehbar zu machen . .,Wissenschaftsgc
schichte in vivo", wie der Herausgcber 
des Jahrbuches und Prllsident der Akadc
mie Leopoldina, Benno Parthier, einlei
tend bemerlct. 

Neben insgesamt sechs eigenen Beilrllgen 
Panhiers werden drei Redcn des Vizcpr!l
sidenten fiir Medizin der Akademie, 
Gottfried Geilcr, sowic cin Beitrag voo 
Altprllsidenl Heinz Bethge prtlscntiert. 

Es sind das durchwcg Redcn vor honorigen 
Gremien ahbundesdeutscher mit Wisscn
schaftsfOrderung befaBter und wissen
schaftsinteressicrter Off entJichkeit, sou.a. 
vor dem lnterimsclub der Volkswagcn
stiftung, auf Veranstahungen des Stiftcr
verbandes fiir die Deutsche Wirtschaft, 
vordem WisscnschaftJichen Ratdcr Max
Planck-Gcscllschaft, auf einer V orsiands
sitzung des Dcutschen Verbandes Tech
nisch-Wisscnschafllichcr Vereine. 

Die hier versuchte kurze Vorstellung dcr 
Dokumentatioo kann selbstverslllndlich 
nichtjeden der Einzelbeitrllge ausfiihrlich 
besprechen. Es sol len -zusammenfassend 
- einige Gnmdaussagen der Autoren zur 
Kenntnis gebracht werden, die zur Lektil
re anregen kOnnten. Ein solches Kom
primieren ist mOglich, daes in alien Wort
meldungen um ein Thema geht: Um 
Versuche der Dars!ellung der Lage der 
DDR-Wissenschaft vor und nach der 
Wende sowie um VorschUlge zurGes1al
tW1g des Prozesses der deutschen Vereini-
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gung auf dem Gebieteder W isscnschaften 
aus der Sicht der drei gcnannten Autoren. 

B.Panhier will, wie er in seinem Vortrag 
vor dem Interimsclub der Volkswagen
sliftung am 15. 1.1990 ausdrilcklich be
tonte, seine Berichte zur Lage der W issen
schaft der DDR vers1anden wissen als 
Nachweis der Hilfsbediirftigkeit auf die
ser Strecke, als dringliche Biue an die 
Adresse aJtbundesdeutscher Wissen
schaftsstrategen zu konkreter Auibauhilf e. 
(S.183) Er zeichnetin alien seinen Beitra
gen ein Bild vom Gesamtzus1and der 
DDR-Wissenschaft, dcssen Hauptcha
rakteristika er in folgenden drci Punkten 
sieht : 

I . Nicht nur Philosophic und Gcis1es
wisscnschaftcn sondcm auch ,.Olit:hen
dcckcnde Teile dcr Na1urwisscnschaften" 
warcn in dcr DOR .,Magd dcr Partci". 
Absiand zum Weltniveau, Vcrlusl von 
Originalitill und Kreativiuil und lc1z1lich 
cine .,frustriertc GencrJtion von Wisscn
schaftlern" warcn das Ergcbnis dcr 
Einengungen und Best:hrlinkungcn dcr 
Wissenschaft durch die Partei (S.189) 
2. Die unsllgliche Verquickung von par
teigetragener Staatsmacht und Wissen
schaft in den akademischen Ausbildungs
sUltten und Forschungsinstituten zcigte 
sich vor allem in einer SED-dominierten 
Besetzung aller Fiihrungsgremien und 
einer entsprechend gezielten Berufungs
politik (S.190) 
3.Ansa:.ze sehenswer..er und international 
geachteter Grundlagenforschung wurden 
zugunsten einer von Tagesproblemen 
beslimmten Anwendungsforschung zer-
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schlagen, die freie Forschung an den Uni
versitllten und Hochschulen in die 
Zwangsjacke der Kombinatsfinanzierung 
gesteckt, die Einheit von Lehre und For
schung verletzt, die Lehre ideologisien. 
,.Gliickl ich schlllzten sich jene," so 
lconstatiert der Autor abschlieBend, .. die 
cine Nische fanden im Getriebe,sich dutch 
rhetorische Biegsamkeit oder gouver
trauende Standhafliglceit iiberdie Zeit ret
tctcn." (S.190) 

Eine solcherart verwilstete Wisscn
schaftslandschaft ortet der Autor sowohl 
an den Hochschulen und Universilllten als 
auch an den Forschungsinstituten der 
Akademie dcr Wissenschaften der DOR. 
Selbst Gelehnengesellschaften, wie die 
der A.lcademic der Wissenschaften der 
DDR oder die Sllchsische Akademie 
kampflen nach scinem Eindruck mitllhn
lichen gravierenden Problcmen.(S.230) 

EineAusnahme scheint- folgt man seinen 
Darlegungen als inlimer Kenner gerade 
dieser Einrichtung - lediglich die Deut
sche Akademie der Naturforscher Leo
poldina,die,.lnsel imroten Meer" (S.183), 
gewesen zu sein. Trotz dirigistischer 
Bevormundung und Versuchen der Be
einflussung durch Staal und Partei habe 
dieseEinrichtung ihre Unabhllngiglceit und 
polilische Unbestechlichlceit wahren und 
iiber die Zeit der Existenz der DDR ihre 
Rolle als Klammer zwischen deutschen 
WissenschaftJem Ost und West ausf!.lllen 
kOnnen. (S.183/191/230) B. Parthier 
schreibt: ,.In ihrer seit langem gepflegten 
Tradition, ihrer Struktur und GrOBe, in der 
anteilig internalionalen Mitgliedschaft, 
den fehlendenGeistcswisscnschaften stcht 
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sie wie ein Urgesteinsblock in der deut
schen Wissenschaftslandschaft." (S .183) 
Immerhin ein erstaunliches Phllnomen. 

B.Panhiers Beilrllge beschrllnken sich al
lerdings nicht auf solche anal ytischen Be
trachtungen. Vielmehr versucht er aus 
seiner Sicht als Naturwissenschaftler und 
Prllsident der Alcademie Leopoldina auch 
konlcrete Hinweise zu wirlcsamen Hand
lungsstrategien f!.lr Wissenschaftsorgani
satoren der BRD zu formulieren, die der 
geschilderten Lage entsprechen und sei
ner Ansicht nach echte Hilfe bringen 
kOnnten. Vordem WissenschaftJichcn Rat 
der Max-Planclc-Gescllschaft erkll1rte er 
am 20.6.1990: 

.,In folgenden Grunden dilrften die Wis
senschaftspolitilcer der Bundesrepublik 
Probleme sehen, die eine Obemahme (der 
Einrichtungen der Alcademie der Wissen
schaften- M.G.) in wcstdeutsche For
schungsstrukturcn nicht ratsam erschei
nen lasscn: 
I .die bereits genannten aufgeblahten 
Forschungseinheiten in der DOR mil ei
nem lcaum vorhandenen Regulaliv durch 
Zeitvertrlige der Mitarbeiter; 2.die eben
falls erwllhnte Forschungsfinanzierung 
durch die lndustrie, welche zuungunsten 
der Grundlagenforschung wirksam wird 
und ZOgeeiner Kommando-Wissenschaft 
trllgt; 3. hausgemachte, nicht internatio
nal bewllhrte Begutachtung der For
schungsvorhaben und deren Ergebnisse; 
4. die durch die vorstehend genannten 
Punlttc sowie durch Wissenschaftsinzucht 
und lmmobiliUlthervorgerufenen Mangel 
an Leistungsdruck und Leistungswillen 
der Mitarbeiter, die in dcr Vergangenheit 
zuslltzlich durch Reise-und Informations-
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behinderungen benachteiligt waren; 5. das 
noch immer existierende Wissenschafts
management aus derZeit vor der Wende." 
(S. 196) 

Wichtige Ansatzpunlcte filr notwendige 
Verlnderungen im Bereich der Hoch
schulen Wld Universillllen fonnulierie er 
in einer Rede vor dem V orstand des Deut
schen Verbandes Technisch-Wissen
schaftlicher Vereine am 13.11.1990: 
• ReaktiviefWlg der bestehenden Univer
sitaten, vor allem durch Entideologisierung 
der geisteswissenschaftlichen Fakultllten 
und Fachbereiche; 
• materielle Verbesserungen zur Erhal
twtg dcr Bausubstanz und dcr apparativen 
Ausstattwtg; 
- redulctive Umstrukturierung des Perso
nalbestandes durch Evaluation. (S.231) 

G.Geiler entwickelt in seinen Zustands
analysen und Empfehlungen folgende Po
sitionen: 

Auch er verweist auf das generelle Primal 
der Politik gegenilber der Wissenschaft 
und auf die systemstabilisierende Beru
fungspolitik als wesentliche Ursachen filr 
Motivationsverlust und Gleichgilltigkeit, 
aber auch filr opponunistisches Verhalten 
der Wissenschaftler der DOR (Parteiein
tritte aus Karrieregrtlnden). Fehlende in
tcrnationale Kontakte durch drastische 
Beschrlnkung der Reise- und Publilca
tionsmOglichlceiten sowie unzumulbare 
sozialc Belastungcn durch Wohnungs
mangel und gravierende Konsum- und 
Dienstleistungslilcken hll.lten die Bedin
gungcn zuslitzlich verkompliziert. 

46 

Fur die Forschungsinsl.itute der DOR 
lconstatien auch er als allgemeines Merk
mal cine personelle Oberbesetzung sowie 
cine Dislcrepanz zwischen QualillU und 
Quantit.:ll (S. 218) Beim wissenschaftli
chen Nachwuchs gibt es nach Meinung 
des Autors gravierendc Unterschiede in 
den Bereichen Geistes • und Naturwis
senschaften. Bei jungen Geisteswissen
schafllem gllbe es • hervorgerufen durch 
eine ideologieuberfrachtete Stoffvennin
lwtg • cine generelle GrundJcompetenz
lucke. Fi.Ir den Naturwissenschaftler
nachwuchs konstatiert er einen Mangel an 
moderner Met.hodenkeilnt.nis, allerdings 
sei hier Leistungsbereitschaft und Verant
wortungsbewuOt.sein in hohem Maile vor
handen. (S.230) 

Fur den Emeuerungsproz.eO dcr Wisscn
schaft der DOR Mil er vor allem cine 
differenzienepersonelle Evaluierung und 
sorgfllltige Einzelfallprtifung, leistungs
gerechte Entlohnung sowie hohe lnve
stitionen in Bausubstanz und apparate
technische Ausst.attung fur notwendig. 
(S.219) 

AbschlieBend stellt der Autor fest: ,.DaO 
unabhllngig von den dargestellten Proble
men in den zuruclcliegenden Jahn.ehnten 
vielfach gute zuverl!ssige Arbeit geleistet 
wurdc und auf einigen Gebieten auch in
ternational anerkannte Ergebnisse erzielt 
wurden, verdeutlicht, daO viele Wissen
schaftler in hoher persOnlicher Verant
wortung Wege gesucht haben, die vor
handenen MOglichkeiten auszuschOpfen 
und Freirllume zu suchen, in denen dies 
mOglich war. Darum bin ich auch sic her. 
daO unter neuen, freiheitJichen Bedingun-
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gen jetzt Potenzen geweckt werden, die 
erfolgreiche Forschung benOtigt." (S.204) 

Leopoldina-Altprllsident Bet.hge lluBert in 
seincm hier nachgedruckten Beit.rag auf 
einem Kolloquium der Vereinigung 
Deutscher Wissenschaftler e. V. am 
26.10.1990 Sorge tiber ein falsches Bild 
tiber die DDR-Wissenschaft, das die Pres
se verbreite. Er forderte Ausgewogenheit 
zwischen Bestandsaufnahme und Zu
kunft.sprognosen. 

Auch aus seiner Sicht waren Schwach
SLellcn des DDR-Wissenschaftssystems 
vor allcm die Berufungspolilik, die man
gelhafte materiellc Ausstauung der For
schung sowie ein Gegcneinanderausspie
len von Akademieforschung und Hoch-

schulforschung. Beim wissenschaftlichen 
Nachwuchs siehter seitca. funfzehnJahren 
einen Qualil.llt.sabstieg. (S .207 /208) 

Seine Yorschl!ge zur Neustrukturierung 
der Wissenschaft.slandschaft derehemali
gen DOR zielen auf einen l!ngerfristig 
berechneten ProzeO der An- und Einpas
sung in die altbundesdeut.schen Struktu• 
rcn sowie auf die Schaffung eines geeig
ncten Rahmens (graue Liste) , in dem · 
unter Anleitung und FOrderung durch 
west.dcut.sche Partner- die Entwicldung 
cigenstllndiger , neuer St.rulcturen ermOg
licht werde. Fur diesen Umstrukturie
rungspro:t.eO Mill dcr Autor cinen Zeit
raum von 6 bis 8 Jahrcn fur notwendig. 

Dr. Monika Gibas (Leipzig) 

Auf dcm Weg zur Emcuerung des Geistes. Einc Dokumentation, Teil I. 
Hrsg. i.A. des Prasidiums des Deut.schen Hochschulverbandes, Forum-Reihe, Heft 54, 
Bonn 1991 , 153 Seiten 

,.Der DeuLsche Hochschulverband lcgL 
hiennit die Dokumentation seiner Beitrllge 
zur Erneuerung von Lehre und Forschung 
in den neucn Bundeslllndem vor''. So liest 
es sich im Vorwort des BWldesministers 
fur Bildung und Wissenschaft fur diese 
Ausgabe, und dcm ist wohl auch so. 
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Dartiber hinaus handelt es sich aber vor 
allem um cine DokumentaL.ion der Hand-
1 ungsbemiihungen des Verbandcs im 
Kontext der neuen Erfordernisse, die aus 
den Herbstereignissen '89 in der DOR und 
der Wiedetherstellung der saaatlichen Ein
heit im darauffolgenden Jahr resultienen. 
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Folglich lautet die Oberschrift des hunden
seitigen Hauptteils : Der Deutsche Hoch
schulverband und die Wende in der DOR. 

Aufgezeigt werden darin vor allem die 
lntegrationsversuche des Verbandes hin
sichtlich der DDR-Hochschullehrei- und 
die damit verbundenen lrritationen und 
Schwierigkeiten. Durch die meistenteils 
unJcommmentierte Aneinandeneihung von 
Gesprllchsprotolcollen, Festreden und An
sprachen des Verbandsprasidenten sowie 
Presserldarungen und Beittagen aus dem 
Mitteilungsblatt des Hochschulverbandes 
win! ein Eindruck Uber das zum jewciligen 
:ZCitpunkt und -geschehen (November '89 
bis Januar '91) vorherrscheode Meimmgs· 
bild betreffs der Wissenschaften und Wis
senschafUet jenseits cier Elbe vennitieiL 
GleichfallswirddasEngagementdesDeut
schen Hochschulverbandes filr die Emeue-
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rung der Wissenschaften in Deutschland
Ost und die Reaktion aufbildungspolitische 
Entscheidungen dolcumentiert. Stichworte 
wie Berufspraxis, Neuordnung der Hoch
schullandschaft,Abwicklungsentscheidung 
und personelleErneuerungfinden sich auch 
in dieser Ver()ffentlichung wieder. 

Leider wurde versawnt, die Autoren einzel
ner Beitn!ge vorzustellen. Ein Personen
veneichnis hlltte auch den Durchblick bei 
den Gespr.ichsprotokollen erleichtert. So 
bleibt dem Leser/der Leserin nach der 
Lelctilredieser Ausgabe vorallem ein Name 
imGedlk:htnis,derdesV~denten 
Prof. Dr. Schiedennair, welcheralmcichend 
Gelegenheit emlllt, das Selbstvemandnis 
des Hochsehuivttbandes ru def mieren unci 
wissenschaftsethische sowie bildungspo
litische Grundsatze zu formulieren. 

hochschule ost jan. 1992 

Den Abschlu6 der Ausgabe bildet eine 
Dolcumentation anonymisierter Auszilge 
aus Brief en von Mitgliedem aus den neuen 
BundesUlndem. die als .,Momentauf nahme 
der gegenwartigcn Situation und Be
findlichkei1 der Hochschullehrer ... sowohl 

zu einem besseren Verst.llndnis von 40 Jah
ren Zwangshcrrschaft in der ehemaligen 
DOR, als auch dcr hcutigen Lage beitra
gen" sollen ... 

Dirk Belv (Leipzig) 

.. AIJ A/1anwiw: ... w1rcl vor ullcm von ):C'wcrksc:IUJ/1/u.:h in1t·n·.is1cr1cr Sc:w~ (GEW, 
()"JV) fur die neue Or,;,mi.\l11ion clcr UnivC'fsi1u1 Jene.I" Reformmocldl ungl'bolcn. 
LUIS mil dem verlwi}Jun,;svo/len S11d1wor1 ckr -Vcnwlcruti.1icrung ' im Jahr /968 

.1cinen Einzu>: in die Universiliilen clcr Bundesrepublik. >:e/111/tcn 11111. Die jahrclcm
gen DiskusJionen um dicses Reformmode/1 J11Jben UIIS lun,:s1 >:r.:/elm, wie zweife/
lwft die Bemuhung des Begrijf.f der De11wkrmie in diesem l..u.wnu,wiemJ11mg iJI. 

Die rwch den Grundsiiuen des Gruppenproporzes /iir die Univer.1i1ii1 unxeweb1e 
Basisdemok.raiie is1 enigegen ilvem Namen durclUJus nicht demokra1is1:h. Sie 
enlsprichl einem Demokra1ievers1andnis, das im S1iind1:s1tJI, oder Rii1esy!>lem 

verwurzell und dariiber Jurwus ganz dazu ange1an isl, die politische Verantwor1-
/ichkei1 des allein demolcralisch /egi1imier1en Parlamenls zu verkurzen .. Daruber 
Junau.s schade1 die basisdemolcratische Organisation der Universiliil • und auch 
dies isl eine Lehre aus den Jahren nach 1968 • der Wissen.scJwft. Die wissen
schajiliche Erkenntn.is wnn ebensowenig wie der Umgung mil Wissenschuf1 

Gegenslund organisier1er Gruppen.in1eressen und auch nicl11 Gegenswnd von 
Melvhei1sen1scheidungen sein. lnzwischen isl denn auch selbs1 von der politischen 
LinJcen der Bundesrepublik. soweil sie zum NuchdenJcen berei1 und in der Lage isl, 

ojfen eingeriium1 worden, daft die Univerl·i1a1en mil ilver Reform nach 1968 
schweren Schad.en genor,unen Jwben. Dieser ErfuJvung haben wir jelzl, wenn es 

um die Organisa1ion in den neuen Bundesliindern geh1. Reclviung zu rragen." 

Prof. Dr. Schicdcnnair in: Auf dcm Wcg zur Emcucrung des Geistcs, S. 94 
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DOKUMENT A TION 

4. Sitzung dcr Wissenschaftsminister dcr neucn Bundcslllndcr und Berlins am 25. 
November 1991 in PoL..dam 

Prcssemitteilung des Brandenburgischen Ministeriums filr Wisscnschaft, Forschung und 
Kullur, 26.11.1991 

Minister Endcrlcin giht die wichtigs1en Er
gchnissc der gcstrigen Sitzung hckannt: 

l lor.luchulrrnruerungtprol(ramm 

Die W isscnschaf t,;m inislcr dcr ostdcut<.chen 
Uinder habcn cmcut cine Revision des 
Hochschulemcuerungsopmgramms gefor. 
dcrt, da~ Bund und Lander im Mai 1991 
bcschlosscn hahcn. Ein wichtigcr Pun kl dcr 
Revisionsfordcrung bctriffl die L.auf zcitdes 
sogenanntcn Wisscnschaftler-1 nlcgration
spmgramms. Nach diesem Programm sul
len qualifizierte Wisscnschaftler aus tnsti
tulen der fti.ihercn Akadcmic der Wisscn
schaflen der DDR in die Hochschulen ein
geglicdert wcrden. Die L.aur,,cit des Wis
scnschaftler-lntegrationsprogramms bis 
h6chstcns Ende 1993 wird von den ostdcut
schcn Ministem in Obercinstimmung mil 
dcm Wissenschaftsrat und auch mit dcm 
Bundcsministerium filr Bildung und Wis
scnschaft als zu kurz angcschcn, fiir eine 
erfolgreiche Integration sci ein Zeitraum 
von flinf Jahren angemessen. 

Die ostdeutschen Minister stimmten auch 
darin ilbcrein, da6 die filr ~ Jahr 1991 
vorgesehenen und noch nicht abgeflosse
nen Mittel auf das Jahr 1992 ilbcrtragen 
werden sollen. Das Bundcsministerium 
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fur Bildung und Wisscnschaft wird sich 
bcim Bundcsminister dcr Finanzen fur cine 
enL~prechcndc Regelung cinsetzen. Die 
fur 1991 vorgcsehencn Finanzmit1cl 
konntcn in alien os1dcutschen Uindem auch 
wegen der Umstrukturierungs- und Auf
hauausgabcn und we gen des spillcn Anlauf s 
des Program ms nicht ausgegehcn werden. 
Der Mi11clahflull im Jahre 1992 win! abcr 
ohnc Prohlemc moglkh scin. 

S11ulrntenwohnra1unbau 

Die ostdeuL~chcn Minister hahcn da~ Land 
Sachscn gchetcn, dem Bund den gcmcinsa
mcn Vorschlag 1.u iihcnnillcln, cine Bund
Uindcr-Vcreinabrung iibcr die Forderung 
des S1udentenwohnraumbaus abzuschlic
Bcn. Die ncuc V creinbarung soil auch die 
besonderen Bedilrf nissc in den ostdeutschcn 
Uindcm bcrucksichtigcn. Die angcspanntc 
Wohnungslagc in OstdcuL<;ehland macht es 
crfordcrlich, da6 den Studcntcn dort in vicl 
hOherem MaBe als in WestdeulSchland ein 
staatlich gcfOrdcrtcs W ohnraumangebot zur 
Verftlgung gestellt wcrdcn mull 

GesamtdeUJsche Evaiuierung van iioch
schulen und Forschungseinrichtungen 

Die ostdeutschcn Minister halten an ihrcr 
wissenschaftspolitischen Fordcrung fest, 

hocfochulc m1 Jan. 1992 

nach der E valuierung im Hochschul- und 
Forschungsbereich in Ostdeutschland eine 
entsprechende Evaluierung auch fi1r die 
westdeutschen W~haftseinrichtungen 
vorzusehen. Ein Zieleinergesamtdeutschen 
E vaJuierung muil es nach der gemeinsamen 
Auffassung der ostdeulSchen Ulnder sein, 
unausgewogene finanzpolitische Regelun
gen zu revidieren. 

Ein Beispiel fur den Revisionsbedarfbildet 
die Finanzierung uberregional bedeutsamer 
Forschungseinrichtungen durch Bund und 

hochsdiulc 0s1 jan. 1992 

Under. Nach der Umgeslaltung der OSl· 

deutschen Forschungslandschaft tragen die 
ostdeutschen Under kiinftig im Schniu 
einen hOheren Anteil an der Finanzierung 
dieser Einrichlungen als die westdeutschen 
Under. Die ostdeutschen Minister traten in 
diesem Zusammenhang neben einer bereiis 
kwzfristig nolwendigen Korrektur in den 
Einzelfragen auch filr cine strukturelle 
Uberprtifung des Bund-Under-Finanzie
rungssystems ein, die den besonderen Be
dingungen nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands gerecht wire!. 
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Appell des Wissenschaftlichen Rates an die AngeMrigcn und Mitglicder dcrTcchnischen 
Hochschulc llmenau: 

Gehcimdienstliches Wirkcn ist der Offenheit, dem rrcien Meinungsaustausch und 
Pluralismus sowie dem Humanismus, von dem cine ak.adcmischc Einrichtung gcprllgl sein 
solltc, abtrllglich. 

Die Mitglicder und Angehtirigen dcr nn cnthaltcn sich dcshalb in dcr Zukunrt jcglichcr 
gehcimdienstlichcr TaLigkcit. 

bcschlosscn am 12.12.1991 
vom Wisscnschartlichrn Rat dcr THI 

Appell des WisscnschafLlichcn Rates an die Angchorigcn und MiLglicdcrdcrTcchnischrn 
Hochschulc: 

An unsercr Einrichtung wird Forschung im Sinnc des humanislischen Bctreibcns von 
Wissenschart durchgcfi.ihrt. Forschung, bci der ersichtlich ist, da8 ihre Anwendung cine 
Gcfahr rur die Gesundheit, das Leben und rriedliche Mitcinandcr der Mcnschheit in sich 
birgt oder Schllden an der Umwelt herbeifilhren kann, darf nicht stall.linden. Sie muB 
insbesondere dann unterblcibcn, wenn sie der milit.:irischen Nutzung dicnt. 

Die Angch0rigcn und MitglicdcrdcrTHI vcrpnichtcn sich, die Folgen wisscnschaftlicher 
Erlccnntnissc vcrantwortungsvoll zu bcdenkcn. 

Bei Vereinbarungen und Vcrtrllgen zwischcn der TH llrncnau bzw. deren Angeh0rigcn 
und Mitglicdem sowie anderen Einrichtungen oder Kooperalion~em wird der 
vertragliche Passus .,nur rur zivilen Nutzung" grundsatzlich in die Beschreibung der 
wisscnschaftlichcn Zusammenarbcit aurgenommcn. 
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bcschlossen am 12.12.1991 
vom Wisscnschaftlichen Rat dcr THI 

h_nc·h<l'hulc o<t jan. 1992 

PUB LI KA TIONEN zum Thema 
Hochschule Ost 

Die Projektgruppe Hochschulforschung Berlin-Karlhorst legte 1991 folgcnde Projekt
bcrichLe vor: 

I. Adler, Henri: Zugang zum Hochschuldirektstudium 1990 im Land Sachsen Anhalt 
(Projcktbcrichtc; 1991, I) 

2. Adler, Henri/Lischka, Irene: Erste Prognosedcr Studicnbcrechligten und Studienanf'lln
gcm aus den ncucn Bundcslttndcm bis 2010 (Projcktbcrichtc; 1991, 2) 

3. Last, BarbcVSchacfor, Hans-Dieter: Die intemalionalc Dimension dcr Hochschul
landschaft: Auslttndcr- und Auslandsstudium untcr bcsondcrcr Bcrucksichligung dcr 
Wisscnschartsbczichungcn zuOstcuropa. Ausgangspunktc, Tcndcnzcn und Erfordcmiss
cin den ncucn Bundcslllndcm (ProjcktbcrichLc; 1991, 4) 

hud1sd11llc ,><I Jan I <)<12 

Anrragen an: 

Projektgruppe Hochschulforschung 
Aristotelessteig 4 
0 - 1157 Berlin 
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Mitteilung an die Abonnenten: 

Sollten Sie bei dem Versuch der Einzahlung lhrer Abonnementgebuhren auf unser 
neues Konto die Oberweisung mil dem Vermerit "KonlO erloschen" zurilckbekommen 
haben, so mOchten wir Sie beruhigen: Sic haben nichlS vedcehrt gemacht. Die BfG hau.e 
uns lediglich eine andere KonlOnummer mitgeteilt als die, unter der das Konto Uluft 
Einige Oberweisungen sind trotzdem auf dem KonlO eingetroffen. Sollle lhre Oberwei
sung zuruckgekommen sein, starten Sie bitte einen neuen Versuch mit der richtigen 
KonlOnummer (erste Ziffer verllndert): 

243 1543 800, B1.Z: 8(,() 101 I I 

Das Komo wird gefiihrtauf den Narnen Peer Pasternack. Biue Rechnungsnummer nicht 
vergessen! 

hochschulc ost jan. 1992 


	1.pdf
	doc00408320110301122020
	2
	3
	4
	5
	6

