
.Die SilUation ist trosdos, meine Herren ... Das 
Weltklima Andert sich, de SAugetiere nehmen 

Obemand, und wir alle haben ein Gehim von der 
GrOBe einer WallnuB." 
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Editorial 
Wie im ION11Jr-Heft angekilndigt Mtm1 wir us w,r/iegendan Heft zllftiiclut du~ .Ostdeulsclte 
Guclucltlswissen.rchaften rwiscliLn Gtstern und Morgen" fort. Fritz Kleui, bis JI .12.1991 Direbor 

dt.s lnJtiluLJ ftJr Allgemeine Gt.scliichle dLr Yormaligm Akademie d6 Wissemcliaften dLr vomtaligm 
DDR. hull a,f dLm letztm /m1ilutsplenum die hier ab~ku Rede. Wolfgang Errut, Wessi mil 

Wolinsitz im Osten. al.Jo sog. Wossi, rejlekliert Goslduztnunerfalir1111gen in Ltipzig. Maaluas 
Midde/1, Leipziger Revolutionslii.uoriku (lliclit versclilucken: Franz&isclte RevoluJion!), bacltrtibl 

alm:ils gdllgiger SclsLmaro Siluation (und deren Vorc11wttz1111gt11) der ostdeutsclim Gt.Scliiclits
wissenscliaften und beftffllll Handlungsnotwtlldigkeittn. 

Wie andernorts aucli, so gibt ts gleidifalls in Leipzig tine ulitbliclie AnzaAI notigtr Rtliabili
tierungtn. Oftmals ist ,uclit mtlir nwglich als tine offizieUe Entsclwldigung der Universilat. Die 
U111erbrech1111g berllfliclitr und wissenscliaftlic"6 Karritrt11 au.s politisclitn Grwndt11 war lliclit 

seltm irrtparabel. Durch Vtrojfe111liclillllg einul,ur RepressionsYOrgange im Ltipzigu Uni~rsilaJs
Journal wird vusuclit, einigtn Bttroffenm GenugtU1U1g widtrfalirm zu ltissen. In wmigtn Fallen isl 

t.S nwg/ich, deutlichtrt ltic/iLn Sttzm ZII klinntn. 

Ein solclatr-Fall isl Ji.irgen Ttllu, stineruil Assistenl bti Ernst Bloch: tr wurde zum Honorar
pro/e.ssor fiir Philosoplut berufen. Die offiziellt A111riltsvorleswtg ltonnte erst am 8. JON11Jr 1992 
slaJtfindtn. Das siiclisischt Wissenscliaftschaf1Jmini.s1erium lialtt ts fertiggebraclit, dLn bertils 

Vorlt.S1111g llal1enden fiJnl Monau auf die BerufungsurlautdL warten zu lasstn. Die Pliilosoplsiscli
histcwiscltt FakJJtiil lieftrte dabei dtn Beforwcwttrn ilirer Abwickl1111g ein weitera Argument, indtm 

sit dies dtmi.ilig t:rtrug und dem flOCh erst inoffiziell Reliabililitrten einstweiltn den klein.,~n zur 
Verfagung sttlitndtn Raum (mil ulin Pliitztn) zuwiu. Wir publizitre11 die Antrittsvorlesung Tellers 
vom 8. Jaruiar 1992 sowie eine11 Artik.el zu dtn gesclticlitlichtn Ums/dnden IUld E111Wickl1111goi, die 
dm RaussclimifJ Bloc/is und sei11tr Assis1tn1e11 vorbertittltn: ,.Das Jahr 1956 enLrchied". belegl 
Elke Uhl a,f Leipziger Parteiarchivqutllm ge.stwzt. Die Relwibilitierung Tellers nimmt F. Geisler 
zum AnJajJ, sich milder publizis1ischt11 Offertsive der Utopiekriliker ausei11andenu.setzen. Es wird 
gleichzeitig de111lich. welclit- ungewollte - ubversivildt Rtlwibilitierungsbtrufungt11 11.U. us sicli 
tragtn konnm. Au/ da.s Tlitma Bloch in Leipzig werdtn wir im Marz mil eiMm weiltren Artikel 

iuriicliommen. 

Eilltn andersartigen Vtr.n,ch dtr WiederglllmDclillllg trlebte die Leipzigtr UniwrsildJ milder 
Ehrenpromotion 11on Hans Mayer am 15. Januar dJ. Dies wird gleichfal/s Tlttrna in 1111Strem Marz. 

Heft sti11. 

Eine andtre Dimension des Umga11gs mil der DDR-V ergangenhtil beralirt die "Ajfa,e Fw.• in Ost
Berlin. Wir greifen - nacli unserem Dtztmber-Special dazu - du bislang immer noch kldrungs
bedurftige Thtma mil dem Abdrucl lonlrovers,er Debalttnbtitrt'ige noclimals a,f. Es wird yo,-au.s

siclitlich lliclil du lelZlt Mal sein. 
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THEMA: Ostdeutscbe Geschichtswmenschaften 
z,mchen Gestern und Morgen Teil D 

Fritz Klein (Berlin): 

REDE AUF DEM INSTITlITSPLENUM DES INSTinrTS FOR 
ALLGEMEINE GESCHICHTE AM 16. DEZEMBER 1991 

Kolleginncn und Kollcgcn! 

Zum lctztcn Mal trcffcn wir uns heutc in dicsem 
Kreis. lch begrii8e Sic und frcuc mich, da8 auch 
nicht wcnigc unscrer Rcntncr und Vorrcntncr 
den Wcg noch cinmal hierhcr gcfundcn haben. 
Wir sind zusammcngckommen, um uns zu vcr
abschieclcn - voneinandcr und von dem lnstitut, 
das fl1r jeclen von uns, kUrzcr oder Hinger (bci mir 
warcn cs 34 Jahrc), begriJBt, ertragen oder inncr
lich abgelehnt, dcr Ort war, an dcm oder mit dcm 
verbundcn cin gro8er und wichtiger Tei! seines 
Lcbcns stanrand: die beruflichc Arbcit, was ja 
den Umgang becleutcte nich1 nur mil BUchcrn 
und Aktcn, sondern auch mil den Mcnschcn im 
gleichen Arbeitszusammcnhang. Es war fllr vie
le von uns schon so etwas wic ein StUck Heimat 
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- wer den Vcrgleich ans1o8ig findct, wcil zu 
sentimental oder schlichl zu positiv, machc sich 
bittc klar, daB cs ja auch ungclicblc Hcimat gibt 
Von dcm zuticrst schr Problematischen dcr hier 
angcdcutctcn Bindung wird noch zu sprechcn 
sein. Abschiecl - das isl cin Moment, in dcm man 
zurllckdcnk1 an das, was war, und g)cichzeitig 
vcrsucht, nach vome zu blickcn auf das, was 
vicllcicht oder sichcr sein wircl, gchom oder 
gcfUrchtct, zwci Gcfllhlc, die sich kcincswcgs 
gegcnscitig ausschlicBen. Man kann auch Angst 
habcn vor dcm, was man crhofft 

Zu be idem, V crgangenheit und Zukunft, mochtc 
ich hcutc cin paar Gedankcn au8cm, ohne den 
geringstcn Anspruch selbstverstiindlich auf ir
gendcinc Vcrbindlichkeit oder Vollstiindigkcit 
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in derErfusung der Probleme. Wu icb vonrage, 
sind Gedanken, Meinungen ganz penonlichcr 
Art. Mir isl voll bcwuBt, da1I die Sichl auf unsae 
V ergangenheit bci einem Mann meiner Genera
tion, und mein~ Lebcnsweges, der an Aufbau 
und Entwicklung der Geschichtswissenschaft im 
Osten Deutschlands von Anfang an aktiv mitge
wirkl hat, eineandereist als die von Jiingeren, die 
in diesen ProzeB hineingeboren wurden, seinem 
Ende naher a1s seinem Beginn. Die Vergangen
heit, so hort man oft, miisse bcwiiltigt werdcn. 
Das k.lingt sehr siark, fast martialisch, isl doch 
aber, htirt man genau hin, cine Wendung. die das 
nicht lrifft, was in der Tat gemacht werden muB. 
Vergangenheit -das ist nicht et was, mil dem man 
fertig wird, indem man es behandell mit Lauge 
und scharfem Besen, das Schlechte ausbrennt, 
die Schuldigen bcstraft, um nach erfolgter Ope
ration, erleichlen um die Siinden und die Siinder 
vagangener Zeiien und frei von ihnen, frohgemut 
neuen Ufem zuzustteben. Die V ergangenheit isl 
bcwahigt, iiberwaltigl gar, man hat sich von ihr 
geltisl und nichts mehr mil ihr zu tun. Nein, so 
einfach liegen die Dingc nichL So leicht kommen 
wir nicht davon. Vergangenheit liillt sich nicht 
iiberwinden, bewaltigen, bcsei1igen gar. Sic isl 
gewe.sen und sie bleibt, was sic gewesen. Gerade 
Historik.er solllen wissen um die Macht und die 
Kraft von V ergangcnheil, um ihreDaualastigkeiL 
Sic verstehen natiirlich, daB ich gegen den 
scheinradikalen Begriff von de, Bewii.ltigung der 
V ergangenheit nicht polemisiere, weil ich gegen 
radikale Auseinandersetzung mil der Vergan
genheit, einschlie6lich der eigenen Rolle in ihr, 
und gegen radikale Konsequenzen aus dieser 
Auseinandersetzung ware. Mir geht es nicht dar
um, der in dem Ausdruck von der Bewiiltigung 
der V ergangenhcit implicite entha1tenen Fokus
sierung auf das Schlechte, auf Schuld und 
Schuldige, die banalc, na1lirlich zutreffende, aber 
unscharfe und ihrerseits hochst interpret.ations
bcdiirftige Redensanentgegenzuhalten, daBdoch 
nicht alles schlecht gewesen sci, was wir ge-
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machtbaben. Naliirlicb wares du nichL Was wir 
aber brauchen und was ich vorschlage, ist die 
radikale Auseinaodersetzung mit der Vergan
genheil, die erste Prilfung und Selbslprlifuog, 
das bohrende Fngen danach, was man Gutes 
oder Schlechtes, Richtiges oder Falsches getan, 
gesagt, geschriebcn hat, was man wann haue 
besscr tun, sagen oder schreiben sollen uod was 
man hliue unterlassen sollen, ktinnen oder miis
sen. Und das alles in dem Bewu6tsein, daB es 
nicht darum gehen kann, etwas ,,durchzufiihren" 
und dann hinter sich zu !assen. lch denke mir, daB 
diese Art von Prilfung und Selbstpriifung, auf
gefaBt als ein grundsatzJich zu keinem Zei1punk1 
einfach abgeschlossener und beendeter Proze6, 
aufgehoben werden ktinnte und sollte in dem 
Bewu6tsein davon, wie man heule und morgen 
denkt und lebt. Die Vergangenhcit jedes Men
schen isl ein Stiick dieses Menschen. Man kann 
und soU vasuchen, sic und sich in ihr zu verstehen, 
zu lernen aus ihr, wenn es gul gehl, fur Gegen
wart und Zukunft. Abstteifen aber und einfach 
zuriicklassen kann man sic nicht, ohne sich, 
moglicherweise emeut, selbsl zu beschiidigen. 

Wenden wir uns von solch allgemeinen Oberle
gungen nun unserem Feld, der Geschichtswis
senschafl der DOR und der Rolle, die wir, die 
unscr lnstilul in ihr spiel ten, niiher zu. Es war cine 
Wissenschaft, zentral istisch rigide gesteuert, die 
offiziell defmiert wurdeals lns1rUmen1der Partei 
der Arbcilerklasse bei der Geslallung der sozia
listischen Gescllschaft und in der Auscinander
setzung mit dem lmperialismus und der biirger
lichen ldeologie. So eiwa hie6 es im Prograrnm 
der Sozialistischen Einheitspartei, so verlanglen 
es deren flihrende Funktioniire, und so verstan
den es- wir soUen und diirfen das nichl vergessen 
-, vicle Historik.er, was immer sie taten zur 
Realisienmg und konkreten Umsetzung solcher 
Forderung. Orientierungen,diedie Wissenschaft 
zum ausflihrenden, ausschmiickenden Organ ei
ner Politik machen wollten, deren Ziele von einer 
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immer arroganteren Flihrung bestimmt wurdcn, 
die in aogema81er AJJeswisserei nicht kritischc 
Analyse wolhe, sondem Bestatigung. Argumai
tationshilfe allenfalls zur Durchsetzung von zu
vor Bestimmtem stan Krcativitat, habcn der 
Wissenschaft schweren Schaden zugeftlgL Das 
gait auch fUr uns. Man erinnere sich an vicle 
unwiirdige Diskussionen in den Veransta1tungen 
der Partei, der die Mehrheit der Wissenschaftler 
angehtirte, der gewerlcschaftlichen lnstituts- uod 
Bereichsversammlungen, an die strengen, dog
matischen Richtlinien und Vorgaben der Abtei
Jung Wissenschaft bcimZKderSED,dievonder 
Leitung des Forschungsbereichs Gesellschafls
wissenschaften der Akademie den lnstituten 
weitergcreicht wurden und dort, auch in dem 
unsrigcn, in aller Regel Funktionare, Leiter und 
Mitarbciterfanden,diesich mil zelotischem Eifer 
um ihre Durchsetzung bemilhten. Deutliche 
Spuren, und mehr, solcher Bemiihungen linden 
sich in nicht wenigen Bilchern und Artikeln, die 
wir hcrausgegeben haben. Kontaktverbote zu 
ausllindischen Wissenschaftlem, Einschriinkung 
im Zugang zu westlicher Literatur, strikle 
Oberwachung der Publikationstiitiglceit - die 
Stichworte mtigeo genilgen zlD'Charakterisierung 
von Zustanden, Uber deren A bschaff ung man nur 
gliicklich sein kann. 

Ehrliche Rllckbcsinnung heute darf auch nicht 
vorbcigehen an dem konkreten Unrecht, das 
Kollegcn bci uns widerfahren isL Die Namen 
von Herbert Brautigam und Klaus Gorisch, die 
auf Grund von Stasischniiffeleien - sic kamen 
nicht aus dem lnstitut, aber das lnstitut ist ihnen 
widerspruchslos gefolgt -entlassen wurden, von 
Bernd Jeschonnek und Karlheinz Schiidlich, do
ren wissenschafdicheAmei1Jahre hindurchdurch 
politisch motivierte Verweigerung von Studien
reisen schwer bchindert wurde, von Rildiger 
Horn ,chlie81ich, der gemaBregdt und gedemil
tigt wurde, weil er sich auf einer Delegierten
versa.mml ung der Gesellschaft fUr Deutsch-
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Sowjetische Freundschaft gegen das Vc:rbot ei
ner Zeil5Chrift ausgesprochen hatte, die durch 
Ehrlichkeit und Offenheit echtes lnteresse fUr 
die Sowjetunion weckte uod gerade dadun:h so 
vie! Zustimmung auch bci uns fand, sind noch in 
unscrer Erinnerung. 

Bleiben wir einen Augenblick beim ,,Fall" Ril
diger Hom, der vergleichswcise hannlos verlief, 
geradedadurch aberdie Krankheit offenbarte, an 
der soviele von uns linen. Er haue nichts anderes 
gesagt, als viele von uns in Brief en, in Erklarun
gen, in Versammlungsre.den gesagt hanen. Im 
ausbrechenden Kon0ikt aber kamen wir nicht 
auf die Idec, uns mit ihm. der doch meinte, was 
wir auch meinten, zu sol idarisieren, sondem wir 
duldelen das Uble Spiel der Macht, spielten es 
mit, waren aur perverse Weise fast stolz, daB die 
von bcsondm harten Betonkopren gewollten 
weitergehenden MaBnahmen gegen Rudiger 
verhindert werden konnten und ,.nut'' cine fak
tisch bcdeutungslosc Mi6billigung herauskam 
und eine schlicBlich zu verschmerzende Ver
schiebung seiner USA-Reise um ein paar Mona
le. Gerade die verg)eichsweise geringfligige Di
mension da Angelegenheit, in der doch keine 
ernsthafte Gefahr drohte, wenn man den Herr
schenden widersprach, off enbart die Klag)ichkeit 
unscres Verhaltens - nattlrlich sind nlD' die bier 
gemeint, die als Mitg)ieder und Funktioniire der 
Parteioderin staatlichen Leitungsfunktionen mil 
der Sache bcfa8t waren. 

,,Lebt nicht mil der LUgel" bane Alexander 
Solschenizyn im Februar 1974 einen Appell an 
die sowjetischen lntellektudlen Uberschrieben. 
Er forderte darin ausdriicklich nicht zu dramati
schen Aktionen auf, das sci nicht ntitig. V errich
len aber !JOlle man darauf, das zu sagen, was man 
nicht glaubt. Hier, so heiBt es in biuercr 
FonnuJ ienmg, ,.bier isl unser Weg. der leichleste 
und der bci unsercr einge0eischten organischen 
Feigheit rugiingigste, erheblich leichter als der 
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bUrgerliche Ungehorsam nach Gandhi". Sehr 
konkJcl stellte der groBe Moralist dann einen 
forde,ungsbtalog von Verhaltensweisen auf. 
Wa sich entschlie8e, ein ehrlicha Mensch zu 
werden, der die Achtung seiner Kinder und 
Zeitgenossen vc:rdient, der werde von diesem 
Tagean 
- keineneinzigen Satz, der seiner Ansicht nach 

die Wahrheit entstellt, schreiben, unter
schreiben oder druc.ken, 

- einen solchen Satz weder im privaten Ge
sprach noch vor eincm Auditorium, weder 
im eigenen Namen noch nach vorbereiletem 
Text noch in der Rolle des politischen Red
ners, des Lehrcrs und des Erziehers ausspre
chen; 

- wcder miindlich noch schrifllich ein einzi
ges ,)eitendes" Zitat anfohren, um es jeman
dem recht zu tun, um sich riickzuversichem, 
um in der Arbeit Erfolg zu haben, wenn er 
den riticrten Gedank.en nicht volls1a11dig teilt 
oder er keine k.Jare Relevanz hat; 

- sich nichl zwingen !assen, zu einer Demon
stration oder eineJ VeTSalMllung zu gehen, 
wenn sic seinern Wunsch und Willen nicht 
entsprichL Kein Transparent, kein Plakat in 
die Hand nehmen oder hochhalten, dessen 
Text er nichl volls1a11dlg zustimmt; 

- die Hand nicht zur Abstimmung ftir einen 
Vorschlag hebcn, den er nicht aufrichtig 
untersliilZl; nicht offen, nicht geheim fur 
cine Person stimmen, die er flir unwllrdig 
oder zweifelhaft hall; 

- sich zu keiner Versammlungdriingen !assen, 
wo cine zwangsweise entstcllte Diskussioo 
zu erwanen ist; 

- cine Sitzung, Versamrnlung, einen Von:rag, 
ein Schauspiel oder cine Filmvorftih.rwlg 
sofort vedassen, wenn Lilge, ideologischa 
Unfug oder scharnlose Propaganda zu horen 
sind. 

lch gestebe, daB ich diese einfachen und k.Jaren 
Satze wie Peitschenhiebe empfand, als ich sie, 
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kllrzlich erst, las. Wie waren wir doch von sol
chem Rigorismus entfeml. Wie schwach klingt 
ihm gegeniiber dc:r spate Ruf nach Wahrheit in 
der Geschichtsschreibung. dcr in einc:r Rede aus 
personlichem AnlaJI in diesem Saal vor zweiein
halb Jahren ausgesprochen wurde. 

Diejenigen aber, die zur Recbtfertigung friiheren 
unmoralischen Opportunismus das Argument 
anfuhren, ein anderes Verhalten hatte keincn 
Sinn gehabt, man hatte die Dinge nur schlimmer 
gemacht - im erwii.hmen Fall von RUdiger Hom 
spielle nach meiner Erinnerung die Oberlegung 
cine Rolle, da8 nur sodieangedrohte Entsendung 
einer ideologischen Untersuchungskommission 
in das lnstitut und damit gro6erer Schaden vom 
lnstitut abzuwendcn sei - , wcr also so argumcn
liert, solJte sich dariiber k.Jar sein, da6 er in dem 
MaBe, wie seine Beschreibung der Zusammen
hiinge zutriffl, das vemichtendste Urteil iiber die 
von ihm verteidigten Zustande aussprichl. 

DaJI die Wahrheit keine einfach zu fassende 
Kategorie ist, isl naliirlich cine Binsenweisheit. 
Die Pila1usfrage isl cine ewige Frage. Was isl 
Wahrheit? Der tiefste Grund for das verdienle, 
weil selbs1verschulde1e Scheitem des realsozia
listischen Gesellschaftssysterns, und mil ihm 
seines Wissenschaftssystems, lag vielleich1 dar
in, daB geglaubt und gelehrt wurde, diesc Frage 
sei keine Frage mehr. Man glaubte sich im Besitz 
der Wahrheil und handelte dementsprechend. 
Werden Glauben nicht teihe, warGegner, Feind, 
im besten Falle unaufgeklarter Inender, dem 
man bchilfiich scin k.onnte, den rechten Weg zu 
finden - nur so lange natiirlich, wie der bereit 
war, sich dieser Fiihrung auf diesem Wegeanzu
vertrauen. 
Die angcma81e Alleswisserei verspente auf al
ien Gebieten die Sicht auf die Realitat, machte 
das System zunehmend handlungsunfahig und 
starr, und bedeutete Stillstand, Provinzialismus 
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und Steril iliit in der Wis.scnschaft Diesc kann 
nurgcdeihen irn f'Teicn WenstrcitderMeinungen, 
der auf der grundsitzlichen Annahme bcruht, 
da8 jcde Erkennblis nur Teilertenntni.s isl, so 
da8, wer Wahrheit will, um dieses Zieles willm 
genotigt isl, dcm a.nderen zuzuhtiren, von ihm 
das zu lemen, was man selbst nichtleisten konntc. 

Wichtige Konscquenzen, so will rnir scheinen, 
ergcben sich ftir ktinftiges Vcrhalten, folgt man 
diescr Sichl der Dinge. Wenn niimlich die 
Monopolisierung der Wahrheil, die Verhinde
rung, ja Verteufelung von Pluraliliit und echter 
Meinungsvidfalt,daseigcntliche,dasGrundUbcl 
war, dann sctzt das Prioritaten fur kilnftigcs 
Handeln. Wichtig ware dann zunachst und in 
erst er Linie die Entwick.J ung der Fii.higkcil, Uber 
den sdbsterrichtcten oder von oben verordneten 
Zaun hinauszublicken, sich selbst kritisch zu 
sehen, eigene Erkennlnissc und Meinungen an 
denen andcrer vorurteilsfrei zu messcn, sich mit 
ihnen produktiv zu vcrgleichen. Ganz gewi8 
waren Korrekturen, vielleicht sehr einschnei
dende, notig. Man miiBte bcrcit sein, sie vorzu
nehrncn. Primar aber ginge es nicht darum, Eige
nes nun einfach fortzuwerfen und es eilig durch 
das Gegenteil dessen zu ersetzen, was man bisha 
gedacht und geschrieben hat Prilfung, ohne 
Selbstgcrechtigkeit, doch nicht ohne Selbstbe
wu8tsein, ist geboten, ob man und wornit man 
bestehen kann in einer freien und offcnen Wis
senschafL 

Nicht wenige von uns, das ist meine feste 
Oberzeugung, sind imstande, sich in solcher 
Prilfung zu behaupten. Das mag crstaunlich 
k.Jingen nach dem harten Urtcil, das ich bisha 
Uber das Vergangene gesagt habc. Wo sollten 
eigentlich, konnie gefragt werden, und nicht sd
ten hart man ja Fragen dieser Art, wo sollten 
eigentlich Menschen herkommen, die in dicsem 
V ormundschaftsstaat gclebt, von ihm been gt und 
gebcugt wurden und die nun auf einmal fahig 
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sind, VcrnUnftiges und Produlctives, in einer von 
alter Bevormundung mien Gescllschaft zu lci
sten, zu bcstehen in der harten Konkuncnz einer 
offcnen. demokratisch funktioniercndcn Gescll
schaft und ihrcr Wissenschaft. Die Antwort 
scheint rnirleicht: Der Drucie, von dcm ich sprach, 
hatausgc:reicht, das System, dcm erdienen wollte, 
zu :u:rscu.en und letztlich zu zcrstoren. Er hat 
nicht wenig Schadcn im Denk en vieler Menschen 
angerichtet, die Wissenschafl, wir sahen es, 
schwer bcschiidigt. Menschen aber blieben 
Menschen. Sie dachten nach, studierten, sahen 
sich um, so gut sic es konnten, bcwahrten sich, 
gewi8 nicht alle und in unterschicdl ichem Ma8c, 
cine innerc Unabhangigkeil, die Fiihigkeit zu 
selbstandigem Denken. Alles das gab es bci uns, 
natllrlich nicht nur bei uns. Vor einigen Tagen 
fand in der Historischen Kommission zu Berlin 
in Nikolassee ein KoUoquium in einer scil zwei 
Jahren bcrcits I au fend en V eranstaltungsreihe van 
Berliner Osteuropahistorikem stall. Diesmal 
sprach ein jilngaer Kollege unseres lnstituts 
Uber ein Thema aus der Geschichte dc:r deutsch
russischen Bcziehungen vor dem crsten Welt
krieg. Es war ein saubcrer, faktenreicher, 
quellengestUtzter Vortrag, der in jedcm Seminar 
der Welt mit Erfolg hatte gehalten werden ki:in
nen. So wu es auch hic:r. Es gab cine interessante 
Dislcussion, an deren Schlu8, und deshalb erzahle 
ich die Geschichte, der Diskussionsleiter, einer 
der profilicrten Kollegen der Historischen 
Kommission, im Tone vorbehaltloser Anerlcen
nung fcststeUte, man hiine emeutgeschen, da8 es 
nicht nur cine F.duard-Winter-Schule, sondc:rn 
auch cine Heinz-Lcmke-Schule gegcbcn habe. 
Der Vortragende wu Dietmar Wulff. 

Halten wir also fest, was wir schon vor dieser 
Anerkennung von au8cn wu8ten - aber nicht 
alle wu8tcn es, sonst wiire Heinz Lemke Profes
sor geworden, und vielleicht wu&en sic es, und 
er wurde gerade deshalb nicht Profes!JOT -, da8 
wir da einen hervorragenden Wissenschaftler 
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hancn, der selbst cine Fiillc ausgezcichnetcr 
Publikalioncn veroffcntlich1c und schulbildend 
im besrcn Sinnc jllngerc Kollcgen fordcrte. 
Ludmila Thomu, Armin Miner, Dictmar Wulff 
mil ihrcn ausgczcichneten Qualifizicrungs
schriftm sind hicr zu erwahncn. 

Diese Nunen sind natiidich nicht die cinzigcn, 
die in diesem Zusammenhang zu nenncn sind. 
lch werde noch cinigc Namen und AktiviLaten 
rnehr in die F.rinllffllng rufen, um den Punkt, um 
den es bier geht, deutl ich zu machen. Es soil aber 
kein Leistungsbcricht werden, in dem alles Er
wahncnswcneseinen Platz linden mu8. Beispiele 
wcrden angeflihn, denen andere zur Seite gestellt 
werden konmcn. Niemand also, dies meinc 
henlichc Biu.e, der, sicher zu Recht, meint, auch 
er solltc hier genann1 werden, sci gckriinkl, wenn 
das nicht geschiehL 

lch denkc an cine Reihe wissenschaftlichcr 
Veranstaltungcn der lctzlen Jahre, auf dencn 
Mitarbeitcr allcr Bcreiche in Vortrag und 
Diskussion ihrc Fahigkcil zu klugcr, undogma
tischer, sach-und quellenoricntienerGeschichts
betrachtung bewiesen haben: 
- das von cinu Gruppc jiingcrcr Kollcgcn 

vorbercitetc und im wescntlichcn bcslriuenc 
Kolloquium Uber .,Kriegsgcfahren und 
Fricdcnschanccn im 20. Jahrhundcn" im 
September 1989; 

- die mehnagigc Konferenz in Dresden zu 
Fragcn der Nachkricgsregelungcn, an der 
besondcrs die Kollegen des Bereichs Oricnt
forschwig betciligt waren; 

- die Kolloquicn zu den deutsch-franzosischcn 
Winschaftsbezichungen in der Zwischcn
hicgszeit bzw. zum Projekt einer mchrbiin
digcn Darstcllung dcr dcutsch-russischen 
Bcziehwigcn vom 17. Jahrhundert bis zur 
Gcgcnwart 

Abwcgig und wrichr ware natiirlich die Bchaup, 
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tung, das wiircn alles Stemstundcn dcr Gc
schichtswissenschaft gewesen. Sichcr nichl -
aberdiesind ja wohl iiberall recht sdtcn. Wichlig 
ist etwas andcres. Es waren crfolgrcich genutztc 
Oclegcnheiten zu zeigen, daB Wis.senschaftlcr 
diescs lnstiluts zu normaler, ansLandigcr, iiberall 
vorzeigbarer wissenschaftlicher Arbeit imstan
dc sind - mil S1.arken, die man anerkenncn kann 
und mil Schwachen, die man kritisiercn mull. 
Dies jcdenfalls war nach meiner deutlichcn Er
innerung die Einschatzung auch der wcsldeut
schen uod auslandischen Kollegcn, die an dicsen 
Tagungen teilnahmen. Und man wird wohl dar
auf Yerwcisen diirfen, da8 die Histori.ker, die sich 
da Yorstelhen, ja nicht plo1zllch aus dem 
Wendchimmel ficleo. Sic hauen gcarbei1e1 wid 
ihr GcschichtsYersLandnis ausgebildet in diesem 
lnsti1u1,so, wiees friiherwar. Die Wendefreilich 
und die mil ihr verbundene Abschaffung ideo
logischer Zwangc der Vergangenhei1 war die 
Voraiwetzung zur freien Entfallung der Talente 
und Potenzen. Der damit angedeu1e1e kompli
ziene, in sich widerspriichlichc Zusammenhang 
lriunoch deullicherhervor, denktmanan gro8ere 
Arbeiten, die in der letzten Zei1 erschienen bzw. 
fcniggestellt wurden, selbstYerstandlich das 
Produkt mehrjiihriger Arbeit, konzipien under
arbeitct in dcr al ten Zeil, niitzlich und wertvoll in 
der ncuen. Fiir ihre Beurteilung gill mutatis 
mutandis das, was ich zu den Vortriigcn und 
Diskussionen der Tagungen und Kolloquien 
gcsagt habe. Zu denken isl, um nur noch wenige 
Beispiele Zll nennen, 
- an die Dissenatiooen A und B von Jan 

Lckschas liber die ameri.kanisch-chinesi
schcn Beziehungen am Ende des 19. und zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts und Yon Mario 
Kc81er iiber die Haltung der inlernatiooalen 
Arbei1erbewcgung zum Zionismus YOO den 
90er Jahren des 19. Jahrhundens bis 1939, 

- an J iirgcn Hells Untersuchuogen zur Skla
venmanufak1ur in Brasilicn, 

- an Harald Mlillers Darstellung der Au6en-
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politik Prcu8ens und Ostcneichs zwischen 
Wiener Kongrc8 und 48er Revolution, 

- an Karlhcinz Schiidlichs Buch Uber die 
Mitford Sisters, 

- an den von Manin Robbe hcrausgcgcbenen 
Band Uber die Welt des Islam, 

- an das Buch Uber Wladimir dm Hciligen 
von Stefan Wolle, 
an die Arbciten von Wilhelm Zcil zur Oc
schichte der Slawistik. 

Bisher war nur Yon Wissenschaft und Wisscn
schaftlern die Rede. Wichtig und unYerzichtbar 
war aber auch die Arbeit der technischcn, der 
wissenschafllich-tcchnischen und der Mitarbei
terder Verwaltung. In Yielen V eroffcntlichungen 
find en sich Dankeswonc filr diese Kollegcn. Das 
sind kcine Aoskcln oder Honichkcitserwah
nungen. Jcder wei8, da8 die Hcrstellung cin
wandfrcicr Manuskriptc, die Anfertigung kor• 
rektcr Anmerkungsapparatc und Register oder 
auch die Vorbereitung und Durchflihrung von 
Tagungen der Tatigkcit dieser Kolleginncn und 
Kollcgcn zu dankcn hat. 

Mil Wchmut, so sagle mir vor wcnigcn Tagen 
cine Kollegin aus dicsem Kreis, denke sic an das 
bevorstehcnde Ende des Instituts. Sic isl schon 
sehr lange im Institut, wir kenncn uns gut, und 
mit Politik, garderjcnigcn der SEO, hane sic nie 
Yicl im Sinn, zurilckhaltcnd ausgcdrilckt. Den
noch Wehmut? Wir wollen nicht sentimental 
werdcn hcutc. Die Wendung isl wohl Ausdruck 
des Gcruhls. da8 a vcrglcichswcisc ansLandig 
zuging bci uns, da8 man hicr lebcn konnte, emsl 
gcnommcn wunle als Mitarbeitcrin, bci allem, 
was auch und gerade dicsc Kollcgin storte an 
manch politischcm Unfug. 

Die Evaluicrung und ihre Ergebnisse sind bc.
kannl In mciner Ansprache auf der Protestkund
gcbung der Abdernicmitarbci1er im Fcbruar und 
im Brief des Dircktors und des Wissenschaftli-
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chcn Rates an Minister Ricsenhuber habc ich 
mich dazu gr.iiu8ert. Beidc Tcxlc sind gcdruckt, 
Sic kcnnen sic, ich brauchc sic nicht zu wicdcr
holcn. Die Hauptpunktc mcincr bci diesen Ge
lcgenheitcn fonnuliertcn Kritik haltc ich auf
rcchl Die Auflosung des lnstituts war sachlich 
nicht zwingcnd gebotcn. Die kritischc Dcbatle 
auf der VollYcrsammlung des Instilllts Anfang 
1990 gab den Ansto8 zu pcrsoncllcn und struk
turellen Ycriindcrungen dcr Leitung, dcmokra
tisch gewahltc Grcmien, der Wissenschaftlichc 
Rat und der Pcrsonalrat, nehmcn mil wcitrci
chcnden Kompc1cnzcn ihre Tiitigkcil auf. Man
ches hilttc damals schncller und cncrgischer 
Yorangcbracht werdcn konnen, das mu8 man 
cinriiumcn, aber dcutl iche, substanticllc Erncu
erung bane bcgonneo. Wer behauptet, bei uns sci 
nichtsgcschchen und allcs beimAllcn geblicben, 
sagt nicht die WahrheiL Unser Angcbot an den 
Wissenschaftsrat zur W eiterarbeit in mod ifiziertcr 
Struktur, pcrsonell rcduzicrt und inhaltlich 
erneuert, war serios und eine bcsserc Losung als 
die nunmehrigcZerschlagung. Bcdauerlich blcibt 
darilberhinaus, da8dic Wisscnschaftslandschaft 
des cinhcitlichen Dculschlands nicht durch 
Zusammcnfllgung des auf bcidcn Sci1cn nach 
glcichcn Kri1crien zu eruicrcnden Bcstcn, sondern 
durch den Anschlu8 einiger Potentialc dcr zu
niichst in Trtlmmer gcschlagcnen Wisscnschaft 
dcr chemaligen DOR an die fraglos als hcil und 
vorbildlich vorges1ellte wes1dcutsche Wisscn
schaft crfolgL 

So aber isl cs jetzL Jed er cinzclnc isl nun auf sich 
gcstellt und mu8 mil den Dingen fertig werderi. 
Trotz hilft nicht und schon gar nicht die 
nostalgischc Bcschworungdes V ergangencn, das 
nicht zurilckgewUnscht wcrden kann und nichl 
zurllckgcwUnschl werden soil. Keinc Nostalgic 
also, aber auch kcin Grund zur Sclbstzerflei
schung. lch habe vcrsucht zu sk.izzicren, welchcs 
cine angemessenc, chrlichc und produktivc Ein
stellung sein konntc, um aus dem Vcrgangcncn 
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zu lemen und es in wllrdiger Weise fruchtbar zu 
mac hen fur Kiinftiges. Jeder muB iiber sich sel~t 
nachdenken und seinen Platz bestimmen. 

Hinter uns licgt nicht die Holle und vor uns 
wahrlich nicht du Paradies. Nichl wcnigen von 
unssind immemin Moglichkci1cn gcwiesen, ihrc 
Arbeit in neuen Arbeitszusammenhingcn fort
zufiihren. Verschwundcn aber sind mil den al ten 
Zwingen auch djc gcwohntcn Sichcrhcitcn. 
Lcistunpwillcn, AciS und groBe Encrgie wird 
jeder aufbringen miissen, der in einem der neuen 
Zentren, an. einer Hochschulc oder an anderer 
Stelle die Chance zur Arbeit hat, wenn er sich auf 
die Dauer behaupten will. Und auf neue Weise 
wird auch der moralische Appell cines Solsche
nizyn seine Aktualiliil behahen. Mil dem lnstitut 
endet auch die Arbeit des Direktors. Zusammen 
mit den Leitem der Berciche und den Vorsitzen
den des Wissenschafllichen Rates sowie des 
Personalrates habe ich mich bemliht, so gut ich cs 
vermochte, die Oberleitung des lnstituts unter 
den gegebenen, haufig wechsclnden Konditionen 
so wenig ungiinstig wie moglich zu gestalten. 
Einiges konn1eerrcich1 werden. Anla6zu Zufrie
denheit besteht nicht Fiir die nachste Vollver
sammlung des Wisscnschaftsratcs, die Ende Ja
nuar stattf mden wird, haben wir wiedieanderen 
Institute cinen Zustandsbericht Uber die Umsd
zung der Wissenschaftsratsempfohlungen abge
schickL ln diesem Bericht wird Uber dieeinfacbe 
Wiedcrgabe des korweten Umsetzungsstandes 
hinaus krilisch auf die folgenden Pwl.k.tc mil 
Nachdruck vcrwiesen: 
- offensichtliche, in k:rassem Widerspruch zu 

den Empfehlwigen stehende Ent.scheidun
gen des lntegrationsausschusses fur WIP/ 
HFJI werden benannt mit dee dringcnden 
Binc um Korrcktur, 

- angemahnt wird cine rasche und positive 
Ent.schcidung iiber die Beweibungen von 
technischen und wissenschaftlich-techni
schen Mitarbeiterinnen fur die Zentrcn; 
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- nachdriicklich wird vcrwicsen auf die vor 
aJlem bei den Universitatcn liegcnden 
Schwicrigkciten bei der Realisierung der 
iiber WIP/HFP crfolgten positiven Empfeh
lungen fur die 0berflihrung einzelner Mit
arbeiter an die Universita1en; 

- hingewiesen wird mit groBem Ernst aur die 
ganz und gar unbefriedigende Situation in 
der Bewilligung der teilweise seit langem 
vorliegenden ABM-Bewerbungen, von de
nen bisher keine einzige entschieden ist. 

DieAbschluBrede hat mich, wie Sie sich denken 
konnen, langcrc Zeit beschafligt. Es war wohl 
die schwcrste Rede meines Lebens. Ein paar 
Gedanken sind vielleicht herausgekonvnen. In 
einem Punkl aber bin ich rallos und wei8 nich1 
rechl, was ich sagcn so11. Das betrifft die Kolle.
gen, dcncn jetzl nur der Gang zum Arbeitsamt 
blcibt. Auch flir sie haben wit uns bemiihl, aber 
!eider ohne Ergebnis. Manchmal gibt es irnmec
hin auch hier erfreuliche 0berraschungcn. lch 
babe heule gehon, da8 Kollegin Vehma von 
ihremGangzumArbeitsarnl nichtalsregistriene 
Arbeitslose hcrauskam, sondcm vermiucll in 
cine Stelle, die ihren Wiinschen und Neigungen 
durchaus entgegen kommt. Lassen Sie uns hof. 
fen, da8 dieser Fall nichl der einrige bleibt. 

lch schlie8e mit dem henlichcn Dank an Sic allc 
flir jahrelange, nichl sehen jahnehntelange gute 
Zusammenarbe.iL Niemand von uns wird wohl 
diese Zeit vergessen, die Gutes und weniger 
Gutcs, Erfolgc und MiBerfolge gebracht hat, 
nicht wenige Stwidcndoch aucheines koUcgialen 
und freundlichcn Mitcinanders. Ihnen alien 
wiinsche ich fur die kommendcn Jahrc Gesund
heit und alles Gute. 

Fritz Klein, Prof. em. Dr., war bi.s 31.12.1991 
Dirt/cJor dts /n.stitull[iJr Allgtmeinl! Gt.schiclilt 
dtr thtmaligtnAkadtmit dtr W intn.schafttn in 
Ost-Berlin. 
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Wolfgang Ernst (Lcipzjg/Essen): 

(P)OSTMODERNE IN LEIP'ZIG: 
ERFAHRUNGEN EINER GASTDOZEN11JR 

Sicher, ich schreibe diescn Report mit hciBcr Nadel, 
noch ohne jene Distanz, die den Hi~toriker dcfiniert 
Nicht Uber den Dingen stehe ich, sondern mittcndrin: 
Leipzig. Univcrsitiit, Geschichtc. Eine Analyse fast 
in F.chtzeit also. Und so bcmUhe ich mich, SOT.UM· 

gen aus dcr Froschperspektive, der Bilder habhafi 
zu werden, in dencn meine Erfahrung als Gast
dozent sich niederschlligt I). 

Der Bochumcr Historilcertag Ende September 
1990 fUhrte 'Zll • fatal en M i8ve~tandnissen 
und deut.sch-deut.schcn Kunschliisscn, wir 
erinncm uns. In mcinem Fall filhrte er zur 
Einladung dcr Noch-DDR -Kollcgcn, cine 
Gastdozentur im Rahmen des DAAD
Programms "Hochschulfordcrung Ost" 
andem Ort wahrzunehmen, derdamals 
nach wie vor Karl-Marx-UnivCBitat 
Leipzig hieB; die Bctreuung von 
seitcn des DAAD, der doch filr 
Auslandskonlaktezustiindig1.cich
net, indizim bcreits, in welch 
schizophrencm Schwcbezu
stand diedeutsche ldenlitiit sich 
w diescm Zeitpunkl sah. Hals 
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ilbcr Kopf verschlug es mich so (umer formalcr 
- und freundlichcr - Anbindung an die Univcr
sitat Bielefeld) filr cin Studicnjahr an die Lcipzi
gcr ,.Sation Gcschichtc", AbtcilungGcschichtc 
und Thcorie der Gcschichtswisscnschaft (Lchr
stuhl Giinthcr Kai.sch in dcr Nachfolgc Werner 
Bcrtholds). 

Eine Chance Leipzig, bcstand damals darin, aus 
dcr Situation des Umbruchs den Riickstau idco
logischa Blockicrung in A vantga,dc zu vcrwan
dcln. Ode, um cine de, DOR vatrautc Devise 
umzumlinzcn: .,0bcrholcn ohnc cinzuholcn". 
WarumsolJl.cdcr Univmitiitnichtgclingcn, was 
TEI...FL'OM langst praktizicn, indem auf dcm 
Tcrritoriumdcr Ex-DDR dcmnachstausder Not
wcndigkcit. du ru°dimcnwc Fossil cincs Tele
fonsystans vollig neuzugcstaJtcn, Jurch Glu
fuavcrbbdung das avancicrtcste Kommuni
kalioossystcm Europas entstehcn wird. Warum 
nichl aucll fllr die Uaivmitai dcr - nicht nur 
clcklJ'ODiscbe -Anschlu8 unminclbar an den 
Geist dcr90er Jahre? Meine Suche, ein V much: 
Kann ein poststrukturaler geschichtswissen
schaftlichcr Ansatz auch oda gerade dort ver
minclt wcrdcn, wo der Strukturalismus wisscn
schaftsgcschichtlich nicht einmal Slangefunden 
bat? In mlCI Linie isl die Offenhcit zu vermer
keo. mil deacn dic:sm AasalUII von studenti
schci und von koUcaialci Seitc bcgcgnet wurdc. 

Nur BrucbsteUen sind FundsteUen (Walter Ben
jamin), abo war bier schcinbar dcr rcchte Ort. 
Micbd Foucault., epistcm>logischen Archa'olo
gicn des Wissens und Hayden Whites Mcta
hislOricn im Rahmcn von Seminarcn iibcr aktu
elle, als nunmchr akut cmpfundcnc (wcstlichc) 
Gcschichtsthcoriea - wovon sonst 90lltc ich zu 
redca wagcn - zu diskutiercn, dcnn du, wu 
Foucaults lnsistcnz auf Diskontinuitiitcn und 
diskursivcn Brcchungcn in dcr Historic bcsagen 
will, mu8tc nach dcr scit Herbst 1989 nicht mchr 
cndcnden E.rfahnmg dcr Wcndung dcr Dingc 
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plausibd mchcincn. Dekonstruktionen also -
dicscr Bcgriff trifft die Lage. Das hci& du 
Angcbot cincs Denkstils, dcr sich der Scbwcbe 
s1cU1, anstan irrcduziblen Widerstrcit g)cich in 
Ordnuog zu zwingen oder in angcstrcngte 
Uisungcn vcrwandcln zu milsscn. Dicscs Om
ken von Diffcrenz lninicrt den Umgang mil 
jcncn Vcrwerfungcn und Venchiebungen, die 
sich bier im Namcn der Gcschichtc abspicl(t)cn. 
Zumal cs sich mil Derrida, White und Fou~ult. 
mil Jameson, Lyowd und Althusscr um Denker 
handeh, die sich allcsaml einmal mil dcm 
Manismus auscinandcrgcsclZI babcn - erst z~ 
gemd bis bcgcistcrt. um sich dann angcsichts 
unabwcisbarcr Einsichlcn in die Rca1ital soziali
slischcr Exis1enz k.rilisch (doch nicht spurlos) 
abzuwcndcn. Einc Rclcluiirc solcha' 1.rritationcn 
gibl Stoff zur V crsprachlichung, zum Begriff dcr 
hiesigcn Erlahnmgcn: .. In this situation, post
modern thought can ma.kc the difference ... The 
debunking of grand theories and mastcrnamtivcs 
offers the in1cllectual space which is ncccssary to 
trcal nationality as a conslnlel wilb changing 
frontiers, governmental sys1cms, idcologiw 
allegiances, and social fabrics ... ccnlral and 
eastern Europe have been every-day laboratories 
for deconstruction, as the old Stalinist trulhs 
crumble with even older (socialist. Catholic, 
nationalist, but also liberal) ones that wc:rc the 
spiri1ual SOUlU for resistance in the fitsl place ... 
the seemingly contradictory political and inld
lcctual impulscsor posllnodc:m thought and poli
tiw 1ransformation go hand in handM 2). 

Auch cine erhohtc Scnsibilitiil fllr d6', was die 
Philosophic des posthi.stoirc bcsagca will, nam
lich das Ende dcr historischco En:ignisse als 
manifesicr Real ital und ihrc Rilcllchr als mcdialc 
Simulahco 3), vcrsprach ich mir in Leipzig. In 
der Tat k:rciste cine Ringvodcsung der Leipziger 
Hi.s1orikcr 1990,91 um das Jahr ,.1989 - Ende 
oder Wende dcr Gcschichte ?", und klinlich 
widmclc sich cin Kolloquium dcr Lcipzigcr 
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Arbci1Ss1cllc des Kulturwissenschaftlichen ln
stituts des Wisscnschaftsuntrums NR W dcm
niicht dieser (p )osthistorischen Thcmatik 4). 

Kaum in Leipzig eingctroffcn, konnlc ich auch 
schon crlcbcn, wiesich am nunmchr umbcn1M-
1cn·.,Fachbcrcich Gcschichte i.A." das lnstitut tur 
Univc:rsal- und Kulturgcschichte dcr Ncu1.ei1 
ti1clvcrkehrt aus dcr Asche (Karl l..amprcchts) 
crllob. Kritikcr sprachen von Etikcucnschwindcl; 
gcschah bier wuklich cine Umorienticrung oder 
vielmchr nichlS Ncues 7 Rcalitiilcn: Die Biblio
thek des lnstituts bcs1eh1 zumGro81cil aus locker 
auf die Zimmer vertciltcn Rcstbcstlindcn des 
alien l...a"1Jfcch1-Seminars. Doch wo scin Geist 
nicht mchr wcht (es sci denn: im Gciste Walter 
Markovs) sind dies nur tole Buchstabcn. Der 
Staub auf den Rcgalcn sagt cs. Im Zimmer des 
amticrmdcn lnstitutsdircktors Manfred Kossok 
hiingt cin historisches Lamprccht-Portrat, wic 
blo8gestelll: cntklcidet von seincm schwcrcn 
vcrgoldc1cn Rahmen, der danebcn s1ehL Die 
Wandc des Neuhaus vcrmogcn dicse Last nicht 
zu tragcn. Mcnschcnfassungen: Es war inderTal 
der zcitgcschichtliche Kontcxt, dcr Lamprcchts 
Erbe zum archliologischcn Relikt bar verkommcn 
lasscn. Zumindcst in Sachcn Kulturgcschichtc: 
Auch Ansiitze, sich im Mitarbeilcrkrcis Uber den 
Begriff dcr Univcrsalgcschichte IIISiichlich zu 
vmtandigen. sah ich lange vcrsanden. EincBrief
kastcnfuma also? Mitnichtcn. Denn eingcbcttct 
in das jctzigc IZT, das lntcrdiszipliniirc Zcntrum 
fllrvaglcichende Erforschung gcscUschaftl ichcr 
Transfcrmation (das chcmaligc IZR, du ln1cr
diszipliniirc Zcntrum fiir vaglcichcnde Rcvolu
tionsfonchung) volb:icht sich dcr Fonchung.,
gegcnstand "Transformation" gcschichtswis
scnschaftl ich vor Ort selbsl Jene konzcptiondle 
W cnde (mil de.-inslitutsinlemen V crabschicdung 
cines mythologisiertcn RevolutionsbcgrifTs Ub
rigens schon lange vor dcr rcalpolitischcn 
"Wende" antizipicrt) ist nich1 nur cin program
matischcr Tire!, sondcm - schncllcr als viclc 
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andcrc Institute des Fachbcrcichs - !angst in cin 
wissenschaftlichcs Prognunm umgcmUnzt war
den 5). Der Stern Kossoks strahlt nach wie vor 
thcoria, also Einsichtcn aus; doch wu wird aus 
cincr univc:rsal angclcgtcn Konstruktion, die auf 
cinen Mi11clpunk1 hin zcntricrt ist ? Viellcicht 
sind in Zukunfl auch dicsbczUg) ich Hetcrotopien 
angesagt. 

Die Idec von 1789 kann kcin global vcrbindli
cher MaBstab mchr sein (zum biccntcnnaire dic
scr Revolution halle das IZT im Oktobcr 1990 
nocheinmal cin bccindruckcnd bcseutcsdcutsch
franzosisches Kolloquium organisicrt). Mil 
Kossoks AufTordcrung, den Bcgriff dcr gcsdl
schaftlichcn Transformation ,.von der histori
schcn Region aus" iu dcnken, isl er am Ende 
posllnodc:mcr, als er cingeslchcn moch1c. 

Sichcr isl cs kcin Wunder, daB ich als Agent ci
ner dckonstruklivcn, poststrukturalen Historic 
Schwicrigkciten sehe mil dcnen, die sich an 
Universalgcschichtc fcstklammcrn, ja sic gcra
dczu trotzig cinklagcn als vcrtcidigcnswcnes 
humanistischcs Erbe aus dcr sozialistischcn 
Geschichlsphilosophic gcgenliber dcm Nco
Historismus der ncucn Tonangcbcr aus dem 
Westen. Eine Lcipzigcr An(vcr)horung durch 
die gcistcswissenschaftlich plancndc ,,Konstanzcr 
Kommmion" brachte dies Ende Ok1obcr 1990 
g)eich auf den Punkt des Anachronismus, als 
Jilrgen Kocka an Kossok vcrwundert die frage 
adrcssierte, wclches his1oriscbc lnstitul dcnn 
heute noch Univmalgcschichisforschung bc
trcibe. Nun kann Anachronismus - Historikcr 
solllcn cs wisscn - auch cine Tugend sein; 
Kossoks Pllicloycr fllr einc dcutsche Gcschichts· 
wisscnschaft jcnscits des Germanozentrismus 
leuchlete ein, der durch die aktuellc Fixicrung 
auf die Fcstung Europa nicht Ubcrwundcn, son
dcm nur auf cine andcrc Stufe gcstdlt wird. 

Mit Vcnug machtc das lnslitul nun den !angst 
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falligen Sprung nach vom, und den lmpuls gab 
nichl hislorischa Sinn, sondem die Logik des 

gregorianischen KaJenders: in Form dcr alter
dings rechl phan1asiclos bc1i1chen Tagung 
"Univc:rsalgeschichle - gestem und hcu1e" aus 
Anla8 des 100. Jahrcsiagcs dcr Berufong Karl 
Lamprechts an die Leipziger Univcrsilal (10.-
12. Oklober). Dafurschufen sichdielamprechl• 
(Ur)Enkel nichl allein einen eigenen organisai& 
rischen Rahmen, die KarH.amprech1 Gesell• 
schafl Leipzig e.V., sondern auch ein eigenes 
Bulletin 6). Seine AnkUndigung sagl es: .,Die 
Chance eines wirklichcn in1ellck1ueUcn Ncubc
ginns, der Ubcrlieferte Ka1egorien grundsa1zlil:h 
in Frage slelh (auch, um Bewahrenswcnes an 
ihnen feslzuhahenl), eroffnel sich mil dem 
Gesellschaftsumbruch, fur den das Jahr 1989 
cine Zasur in iniemalionaler Dimension bildete. 
Die sich daraus crgebcnde Aufbruchslimmung 
muB fiJr einen wirklich in1crd&iplinarcn Dis• 
kussionszusammenhang genulZI werdcn, soil 

nichl allein cine ' konserva1ive Modemisicnmg' 
durch bcsiatigendcn RiicUall in iibcrlieferte 
Slrllkluren wld Denkhal1ungcn ge.leis1e1 werden." 

Compantiv crblick1e also aus eincr Situa1ion dC$ 
Bruchs das Lich! der Orrentlichkeil und trans
fonniert dies in Melhode, indcm es sich - gerade 
in der Hoffnung aur jiingere, nichl eiablierte 
Wissenschaf1ler - .. zwischen Geschichtswis• 
senschafl und eher sys1cma1isch ausgerich1e1en 
Sozialwissenschaflen" ansicdclL Tatsachlich,die 
Leipziger llis1orie kann keine Vonei1errolle 
spielen, wenn sie allein aur die lmplemen1icrung 
der hislorischen Sozialwissenschaflen ein• 
schwenkl, Pfai.le, die dcr Westen langsl auslrill 
(wenngleich Leipzigbcl.anntcrma6cn iibcreinen 
sozialgeschichtlichen Exponenlen eigencn Zu
schnius verfiig1). Als dcr ltisrorikcr-Miuelbau 
imNovembcr 1990ein Kolloquiumiibcrdeu151Che 
Sozialgeschich1e im 20. Jahrhundef1 versam
mehe, sprach man rechl dcutlich aus, dail dcr 
V crsuch der DOR• H is1orie, vorn Man ismus her 
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inslinktiv noch Ankniipfongspunkle an diese 
Mc1hode zu linden, vielmchr cin JI indcmis die• 
scr Annaherung sci (Jlc6, LcipLig). Zumal 
sozialhis1orische Kritcrien, die sich am 19. 
Jahrhundert bcwiihrcn, fi.ir das 20. Jahrhundert 
und seine Diskon1inui1a1cn schnell stumpf wer
den (Mooser, BieldclJ). l>.is uiis Nachste isl das 
eigentlich Fremde; in Lcip,.ig verstchl man das 
ganz genau. Nach wic vor vcrsagen Jie gangigcn 
lnslrUmentarien zur Analyse Jessen, was im 
Hesbsl 1989 eigentlich geschehen i.~L 

Der lmpuls von Companliv vcrdeckle geradc 
dwch seinen Anspruch aur Ncubeginn allcrdings 
eine andcre, umfasscndcrc Initiative, daen Erbe 
sie nicht nur bcschcidcncr anlrill, sondcm an 
deren Scheitcm sic durch die Konzen1ra1ion der 
Encrgien aur das Lcip,jger IZT indirekt auch 
bcteiligt isl Diesc Geschichle isl cin Ookumcnl 
for das Versagcn dcr El-UDR-Historic ange• 
sichisderChanccn von 1989/907): Eincosl· und 
westdeutsch bcsclLle lnitiativgruppe zur Griin
dung eines Nachfolgcorgans dcr bislang bestim
menden ostdculschcn Zcitschrifl for Ge
schichtswissenschafl fand sich unter der Feder• 
fiihrung des Lcip1.iger Historikcrs Werner 
Bramke am 9. Fcbruar 1.usamrnen, nachdcm der 
Deutsche Verlag dcr Wisscnschaften ihr aus• 
driicklich das Manda! dazu iibcrtragen hauc. 
Unter dem von Alf Liidke gJiicklicb ins Spiel 
gebrachten Titel Obcrgange sollte diescs Nach• 
folgebla11 nich1 allcin die Transformation dcr 
Geschichtswisscnschafl in den neuen Bundes• 
lamlcm melaphorisch bc1.eichnen und synck• 
dochisch selbs1 vollziehen, sondern dariibcr 
hinaus auch in Richtung westdeulsche Ge
schichtswissenschafl neue Impulse selZen: mit 
deullichem Akzenl auf Beilragen zur Ge
schich!Skuhur, zur his1orischen Reprasen1a1ion, 
als Sonde ftir intemationale Methoden-Trcnds 
auch in1crdisziplinarer An (was sich im Heraus• 
gebcrgrcmium spicgcln solhc). Kaum hallc dcr 
BiclcfclJer Historikcr Jiim Riisen dicsc Bc.~pre-
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chung in ein Konzeptpapier verwandelt, bcrief 
der Verlag am 27. Marz unter maBgeblicher 
Beleiligung einer oppositionellen, konservati• 
ven Ost-Berliner Historikergruppe cine weitere 
Sitzung ein, die das Mandal der Leipzigcr Ge
sprache schlichl niederspielle und einc reflX'
miertc Fortftihrung der ZfG unler allem Namm 
bcschloB. Und dabei blicb es; die ennhronte 
lnitiativgruppewandtesichzwaruntcrProleslan 
die Offentlichkeil 8), konole ohne Vcrlagsbasis 
jedoch bis auf weilcres auch nach einer letzlen 
Lagebcsprechung am Berliner Institul fllr deul• 
sche Geschichlc im Juni keine reale Alternative 
mehr entwickeln. 

Zuriick in dieGcgenwart. Wenn nichl unvmUg
lich gu1ausges1auete Profossuren eingerichlel 
wcrden, die auch iniemational anraktiv sind -
die Mittcl des Hochschulcmcuerunpprogranm, 
machen es cigentlich moglich -, slehl eine fort
wahrende Geschich1snormalwissenschaf1 ins 
Haus. Die Universiliiten sind in den neuen Bwi
desllindem momentan lheoretisch einer der we
nigen Freinume fur Denkspielriume; ihr Unter
nehmen verdienl bcsondere lnvcstitionen. Du 
Gegen1eil isl praktisch der Fall. 

Der Fachbcreich Geschichte in Leipzig braucht 
ein signifikanles Profil, um nichl gesichtslos zu 
werden. Die akruelle Haushallslage isl keine 
Entschuldigung ftlreinen Mangel an Jnginalion. 
Die materiellen Arbeitsbedingungen schwanken 
zwischen schlechl und recht. Das anglo- und 
frankophone Dcfizil isl der vielleichl erschrck
kendste Befund; filr die westdeutsche Nach· 
kriegslileratur vcrfllgle cin Wissenschaftler in 
Leipzig auch zu DDR-Zeiten bereits Uber den 
Standortvorteil der Dcutschen B llcherei, cine auch 
architcklonisch beeindruckende Einrichrung 
(inzwischen Frankfurt unterstelh). Ein Schiller
Zital sagt es hicr in gUldenen Lenem: "Kerper 
und Stimme leihl die Schrifl dem srummen Ge
danken ... ", soalsobdie alcrucllephilosophische 
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K.ritik der logozenlristischm Unterwerfung der 
Schrift hier inner schon Ausgangsbuis war. 
Dagegen isl du Haupt.gel:iiude der Leipziger 
Universitatsbibliolhek als nach wie vor nur not
dUrflig insiandgesetzle Weltkriegsruine cine 
Allegoric des gegenwartigen Stands der Dinge. 
DieSchrcibmaschinender Verwalrung sind noch 
Dinosauricr, wilhrend nun die Mikroelektron.ik 
vehement Einzug hah. Diese unheimliche 
Gleichzeitigkcil verftihrt zu KurzschlUsseri mci
nenei&s. 

lnstirutional isienc Seminare iibcrGeschichte und 
TheoriederOeschichtswissenschaft gehorten Z1D' 

spezifischen Eigenstandigkeil der ehemaligen 
DDR-Geschichlswissenschafl und bestehen 
nunmehr fast einzigartig auf dem Gebiet der 
altneuen Bundesrepublik. Die ost-westlich bc
sellte SlrUkturkommission, die derzeil Uber den 
pcrsonalcn Fortbcstand des Leipziger Fachbc
reichs nachdenkl, mag dies bcfinden. ZwarwUrde 
fut nicmand im Historikerkreis eine ganzliche 
Aufloswig dieses Seminan als wirklichen Ver
lust cmpfmden, doch isl dies ein lndiz fur die 
Obcrfliissigkeil der Gcschichtslhcorie 7 

Im Hinblick auf die in1emationale Melhoden
debane war die DDR Einseitigkeilen verfallen; 
umso dringlicher isl nun die Chance zur Hori
zontverschmelzung. Konlakle zur osleuropii
ischen Hisloriographiegeschichte (etwa an der 
Universilil von Brno, CSFR) sind Kapilal, das 
jetzl eingcbracht werden bnn. Im Rahmen des 
universal- und kulturgeschichtl ichen lnstiluts 
schickle sich die Ab1eilung Thcorie jUnst an, die 
Geschichtswissenschafl ostdeutscher Universi
&alen wissmschafts-und insti111tionsgeschichtlich 
aufzuarbci1en - Ekslase der deutschen Historic 
9). Hierbcsteh1dieMoglichkeil,Diskursanalysen 
am Stoff der Historic zu entwickeln, mil der 
Geschichlc der Geschich1Swissenschaf1 sd~l 
kurzzuschlie6en, also ihrem blinden Acct. Auf 
die notwendige ErforschungdesZusammenhangs 
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von Institution und lnle,pretation hat Sam Wrr 
ber paradigmatisch hingewiesen 10). Leipziger 
Impulse vasprachen auch Korrespondenzen mil 
Kollegen in Bielefeld (Rllsen) und Freiburg 
(Schulin); der Brilckenschlag zum Kullwwis
senschaftlichen lnstilul (EssenA,.eipzig) rcsul
tierte in der gemeinsamen Organisation und 
Finanzierung einer Gaslvortragsreihe zu Ge
schichtstheooe und-kullur(Kudma, Ujiu, Dann, 
Diner, Rllsen, Treusch-Dieter). George lggm 
(Buffalo, New York) wird 1992 voraussichllich 
einc Gasq,rofessur an diesct Abtcilung iibemeh
mcn. Es gill, diese Forschungslinie cher zu ent
stan abzuwickcln 11). 

Vorhandene Organisationsstrukluren, d. h. kon
betc Historikertcams an dcr Univmiuil Leipzig 
solltcn nichl vorschnell im Rahmen anstchcnder 
Strukturcntscheidungcn zerschlagcn, sondem 
chcr (intcr)national durchmischl wcrdcn. Der 
Gruppc um Kossok ctwa merkl man wohlluend 
an, daB sie sich auf intemationalcm Parkctt zu 
bewcgeo vcrs1ehL Wie auch immer man Uber 
idcologischc Oberhii.ngc des vcrgangcncn Sy
stems denken rmchle, so verkorpert sich hicr 
doch ein wenig jencs ostdeutsche Profil, das die 
wcsllichc akadcmische Szene zu bereichem vez
mag. 

Ober allem schwcbt das Daimk.lcsschwen der 
,,Evaluicrung". Die Nolwcndigkcit einez Kriti.k 
der wissenschafllichen V eraniwonung wird hicr 
auch kaum bestritten; die fortdaucrnde Un
sichcrhcit und die Verzogenmg des Prozcdeze 
dcr ,,Evaluierung" durch diverse Kommissioncn 
fiihn jcdoch zu eincr l...ahmung der Forschungs
atmospharc, die kcine Universiuit auf lnuer vc:r
kraftet 

Dieser Vmug isl indcs auch bausgemacht, auf 
dcr Ebenedcr Institute, des Fachbereichs und des 
Rcktorat.s. bn August 1991 wundcrte sich cine 
Mitarbeilcrin mir gcgeniibcr, wie cs angesichts 
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des gnadenlosen tikonomischen Wandlungspro
zcsses ringsherum moglich sei, da8 die univcr
sitlire Hisiorie fast zwei Jalue nach der,. Wende" 
noch 30 monolithisch verlwn Der Turm der 
Universitiit in Leipzig: dochaus flfenbein? Oder 
von Babel? Die entscheidende Diffcrcnz zur 
professionellen West-Historic lieg1, von Aus
nahmen abgesehen, vielleicht in der Gcschwin
digkeit, mil der Wissenschaft be- und voran
getrieben wird. Und sic bewegl sich doch. 

An dicser Stelle untemreche ich. Die Rede iiber 
den Zustand der Geschichtswissenschaf1 an der 
Universillit Leipzig und dariiber hinaus lendic:rt 
dazu, jene Studenten auszublenden, um die ihre 
raison d'etre doch kreisL Zunachsl einmal: Wo 
sind sic? lch crlebtc cin Angebot von iibcr 100 
Veranstallungen fiir die dreifache Zahl von 
Gcschichtss1udentcn, unler denen nur der chc
malige Diplom-Studiengang Geschichte - im 
Untcrschied zur Masse der cinstigen ML
S1udenlen - als Kem kiinftiger Historiker zu bc
zcichnen isL Um diese Leute slJeiten sich die 
Dozcnten; die lntercssantesten ergreifcn zudem 
die Moglichkeil, an cine westdcutschc Universi
tat odc:r ins Ausland zu gehen, zumal die hiesige 
Studiensitua1ion auch fomial noch rccht unk.lar 
isL Mein Respekt vor denen, die sich bei allcr 
Mehr- und Aufholarbeit (Sprachen etwa) dem 
Ums1ellungsproze8 steUerL Nur daB es kaum 
einen Studenten aus dem Westen nach Leipzig 
verschlagl Wini diese Unversiuil auf regionale 
Funktioncn hcruntcrgeschraubt? 

Gerade das GcschichtsbewuBtsein, von dem ich 
glaubtc, es sci irn Zuge der Ereignisse vom 
Herbst 1989 und der rcalen Erfahrung dcr 
Machbarkcil von Geschichteakzelericn worden, 
liegl hier im Argen der Apathie. lch selbsl erfuhr 
irn V erlauf meinerGastdozenturdieMoglichkeit 
zur konrcten Mi1gestaltung laufendez Transfor
mationen unmiuelbarcr als mir von den fcst
gefiigten Allbundeslii.nder-Struktun:n her vcr-
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traut war. Im Westen nichts Ncues; der Osten 
hiilt uns in Atcm und gibt nun die Thcmen vor. 
Doch der Herbst 1989 schcint fur die Leipziger 
vor Ort schon wicder Priihistorie zu sein; fast 
sind die Westler, die vollcr Enthusiasmus auf
arbeiten wollen, was damals gcschah, den Ost
Studenten schon wicder lastig. E.! isl cine dop
pelte, cine Sclbstironie dc:r Gcschichte, daB nun 
wieder der Westen diese Fragcn reflektiert und 
den Diskurs dariiber an sich reiBt, ihn asthetisiert 
und festschrcibL Die Stimmcder DOR wird nach 
wie vorim BRO.Jargongc:rcdet; nun stehtdiescr 
Tcil ja buchsuiblich auch fur's Ganze. Offent.r 
liiBt sich GcschichtsbewuBtscin nur von einem 
archimcdischen Punkt auBcJhalb fOTmulic:ren, 
um so seiner eigcnen lnfragcstellung zu entge-
hen. Die Dialektik von Blindness and Insight 
{Paul de Man) ist am Werk, ab/sichtlich. 

Oberhaup1 zeichnet sich das kollektive Gcdacht
nis auch hier durch seine Liicken aus. Im Zuge 
meines Seminars ,.Zwischen Geschichte und 
Gcdachtnis: Monumentalisierungsfonncn des 
Nationalcn" kamcn wir zur Wicdercntdeckung 
des ,,sogenannten" (sodcr Denkmalschutzbeamtc 
im Leipzigcr Landratsamt) Bismarck-Turms von 
Llitzschcna bci Leipzig. Sclbst dc:r Name war 
also vcrgcssen. Ein Student grub im Archiv die 
lntcn aus: Tatsachlich ein Bismarck-Tunn, der 
mit seiner Fertigstcllung 1915 auch gleich dcm 
Desinteressc verfiel und nach dem Zweiten 
Weltkrieg nurdeshaJbdie vom SED-BUrgerrnei
ster gq,lanle Spn:ngung Uberlebte, weil er von 
der sowjetischcn Armcc als Peilpunkt benutzt 
wurde. Was in Frankreich definitiv ein Lieu de 
~moire {Pierre Nora) ware, ist bier cin Ort des 
Vcrgessens. Wer sich der Ruine heute nlihcrt, 
kann eine SchlUsselerfahrung historischcr Hcr
meneutilc machen: Die Lenern BISMARCK gc
ben sich dem forschcnden Auge erst dann als 
Ncgativabdruck zur Entziffcrung, wenn dcr Be
trachler weiB, daB sic don cinmal standcn. Wir 
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entdecken nur, wu wir schon kennen: Daher 
viellcichl auch die Unfahigkeit dcr Wcst-Hisll>
rikcr Z\D' Archliologie der DDR. 

Du Experiment des Kolloquiums ,.Mcdicn/ 
Revolution/Historic" (19./l0. Juli) im Rahmen 
des IZT 12) bcstand darin, west-und ostdeutsche 
Wissenschaftsstileaufcinanderprallen zu !assen. 
Am Begriff der ,,Realitat'' schicden sich die 
Geister prompt: Die Grenzen ihrer (postmodcr
nen) Asthelisierung wurden definicrL Wahrend 
wcsteuropiiischc und oordamerikanische Lite
ratur-und Mcdicnwissenschafilcrdas Realelangst 
als Mcdicneffckl dek.laricren, klagten die ost
dcutschcn Historikc:r demgegcniibercine wirkli
che Wirk.lichkeit als point de r~istancc ein. 
lmmerhin rangcn sich beide Seiten Respekl ab 
fur die beeindruckendc cmpirische Matcriallie
ferung eincrseits und den Eindruck, solche Ma
tcriaJien andercrseitsmit Hil re mcdienoricnticncr 
Revolutions- und Gcschichtstheoricn mobilisie
ren zu konncn. Als Hcft3 vonComparativ wurden 
die Tagungsbeilriige veroffentlicht; insofern 
scheint es zu gelingen, diesc V cranstaltung, die 
sich nicht nur dem Dezcmber 1989 in Rumanien 
(Ceauccscu-Sturz eincs Fcmschbildcs), sondern 
auch der Rolle der Medien im Lcipzigcr Herbst 
• 89 widrnclc, als dezidicrt Leipziger Leistung in 
die Diskussion zu bringen. lmmcrhin laufen Arl
strcng1D1gcn in die Richtung, die alte BUchc:r
stadt in cine ,.Mcdienstadt" zu transformicren. 

Vielleicht noch ein muscalcs post saiptum. E.! 
geht in den vereinigtcn Staaten von Deutschland 
viclfach um Bmicherung; die neuen Bundes
llinder haben dcr Rcpublik dabei nicht nur eine 
Menge,ozialer, tikonomischer, okologischer und 
historischerLasten aufgegeben, sondern ihr auch 
einen neucn Bcrufszwcig bcschcrt: den des Di
plom-Muscologen. Das Leipziger lnstitut fllr 
Muscologie, wo ich 1990,cJl Blockseminare zu 
Muscurmgcschichte und -thcorie durchfilhnc, 
vcrsteht sich als ein Ort nichl nur der Ausbil-
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dung, sonda"II auch da Reflexion des Museums• 
wcsens und erwanet seine Eingliederung in cine 
zu schaffende Leipz.iga Fachbochschule. Eine 
Angliedenmg des Jnstituts an die Universitiit flir 
ein Magis1a-Nebenfachstudium .,Museologie'' 
wllrdesich als weitercr Leipziger Standortvorteil 
aweisen. Nachdem bereias diemten ,.Leipziger 
Gesprache zur Museologie" durch Gegenilber• 
sldlung der Melanchlhonhauscr in Bret ten (West) 
und Wiuenberg (Ost) Vcrwerfungen und Ver
dopplungen der deutsch-deutschen Museums
nachkriegslandschafl sondimen 13), trafen auf 
derTagung .,Musealisierungde, DOR? 40 Jahre 
(als)kulturgeschichtliche Haausforderung" 14) 
west• und ostdeutsche Theoretiker wie Praktiker 
zusammen, flankien von den beiden deutschen 
Geschichls-Hausem in Bonn und Berlin. Einet
seils wird die .,DOR" zunehmend zum li.slhcti
schen, zum musealen Objekt; andeterseits stelh 
sich flir viele ehemalige DDR-Museen konkrel 
die O berlebensfrage. Die Zuriickhallung der OSI· 

deutschen VertJeler in der Diskussion war 
signifibnt; un1eischiedlfohe Wissenschafts- und 
Sprachstilcbleiben manifost, dochdies vielleichl 
nicht zum Nachtcil der neudeulschcn Polit· \Ind 
Geschichiskultur. 

Raum zusammenschie8cn. lnsofrm mu8 aoch 
diese lnsWlz das Erbe der Berliner Mauer verar
beilcn. Geradezu geschichtsallegmisch licst sich 
am Ende Heiner Millien Beschrcibung dicser 
Grenze, die nur gefallen zu scin scheinl, um sich 
zerspliuert umso subtiler zu reproduzieren: 
.,Wenn ich vom Obergang Friedrichstra& zum 
BahnhofZoo in Westberl in fahrc, fiihle ich einen 
gro8cn Unterschied von Zivilisationen, von 
Epochen, von Zeit. Es gib1 da verschiedene 
Zeitebenen, verschiedaieZci1-Raume. Man fahrt 
da wirklich durch cine Zeitmauer ... Dann fie! 
mir cine Bemerkung von Ernst Jiinger cin. Er 
sagte, man kann die Differenz von zwei Erfah
rungen nicht diskutieren" 15). 

Auf meiner Hinfahrt im Oktober 1990 nach 
Leipzig vollzog ich diese Erfahrung in umge
kehrter Richtung 16). lnzwischen hat die Zeit 
diesc Zeildifferenz selbst dillerenzien. Heutc, 
Ende 1991, gibt es nicht einmal mehrein Zurlick. 

Wolfg011g Ernsl, Dr., isl Wissenschafllicher Mi1-
arbei1er an der F acluchule far M wtologie uip• 
zig lllldamKul1urwisstnsch.aftliche11/ns1i1UJ EJ. 

Das Geschichismuseum isl der Ort, wo Zeil und sen. 

Amiat11111cu: 
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Mauhias Middell (Leip-zig): 

GESCHICIITSWISSENSCHAFf IM 0BERGANG. ZU DEN 
KRISENMOMENTEN DER 

DDR-IDSTORIOGRAPHIE BEIM SPRUNG IN DIE NEUEN VER.HAL lNISSE 

Zwei Jahreliegen inzwischcn hintcrder Historio
graphie im Ostcn Dcutschlands, seildcm ihr die 
Welt zusanmcnbrach. Kaum Zcit blicb, um cine 
Bilanz zu ziehcn, und don, wo die Chanc.e dazu 
bcstand, WUJde sic- wohl aus Angst., den Verlct
zungcn van auikn auch noch iMcre hinzuzu
f ligcn, - zumeist VelWI. (So liistc sich etwa die 
HistorikcrgcseUschaft der DDR sang- und klang
los aur, als der Historikcrvcrl>and anfangl ichc 
Gesprachsbercitschaft einschranktc.) Chanc.en
sichcrung in den ncucn VcrhaltnissCII stcht im 
V cxdcrgrund. 

Diescr Bcitrag kann wcder cine solchc Bilanz, die 
zuc:rsl als Tableau der Publikationen Wld Aktivi
talai zusammcnzutragcn ware, noch die Bcwer
lWlg der DDR-~hich1Swisffllschaf1 lcistcn. 
Vidmchr sollen einige Anregungen fur die 
Strukturicrung der immet noch iooglichen, var 
allcm abcr notwcndigen Diskussion fonnuliert 
werden - in da- Hoffnung aur Widcrspruch und 
&ginzwig. milhin offentlichc Auseinandmct
zung. 

der Geschichtswwenschaf1 valassen hat oda 
sich aus Deutschland weg bcgibl, isl die Frage 
"Wer mtichte noch Hisiori.ka- sein im Osten 
Dcutschlands?' bereilS negativ bcantwooct, die 
vidleicht zugespi12.1 erscheinL ReUekriett winl 
ein Zustand dcr Lahmung Wld Resignation, da 
cine Krisenbcwaltigung schwen:n Bdaslungen 
untawirfL Andererseits zeigcn die Schwierig
k.eiten der letz1en beiden Jahre: die Vision vom 
einfachcn Import einer neuen, von Vcrgangenheit 
im ,.Unrechtsstaar' nichl angelaankelten Histo
riograph ie ist cine Schimarc. 

Welchc Lebcnsz.eichen gibt die diemalige DDR
Historiographie noch von sich7 Einige wissen
schaftlichc Untcrsuchungcn, die bereits var dcm 
Herbst 1989 konzipiert und gcschrieben wurden, 
mchienen noch, wo die Vertage libcrlebten und 
aufgrund ihrer vonnals langen Produktionsz.eitcn 
noch Texle vooarig hatten. Neue Untcnuchungcn 
sind dagegcn rar. Dies scheint auch voUig ver
standlich: 

I. En Priifen der bisher gctanen Arbcil laBt sich 
Fiir manchen, da den instilutionalisicrten Teil nichl liber Nachl abschlieBen. Der Zusanvnen-
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bruch des Staatcs, des gesellschaftlichen Systems 
und der duin auf die cine oder andc:re Wei,e 
eingebundenen Historiographic birgl einen 
schmcnhaften Prou8 der Obcrprtlfung bisheri
ger Wertvors1cllungcn in sich. Nur wer dicsen 
auch zeitraubcnden ProzeB Punkl l1ir Punkl 
vollzicht, wild am F.nde die Chance 1uf Rl.lckge>
winn wirklicher Krw.ivital haben. Bedenk.cn wir, 
wo die wesldeutsche Geschichtswisscn.schaft im 
Jahre 1947 stand, vcrgleichbare anderthalb Jahre 
riach dem Zusammenbruch des Nat.ionalsO'lialis
mus - auch wenn der Vcrgleich gefahrvoll ist 
wegcn der Venchicdcnheil der zusammcngelxo-
chenen Systane. Man bnn sich diescn Vorgang 
der Sclbstprilfung Wld innaen Auseinandc:rsct
zung schnd.ler wilnschen, seine Ergebnisse wer
den jedoch umso zweifclhafttt sein, je wendiger 
er vollzogcn winl. 

2 Der Vergleich milder Nachkriegssiruation irn 
Westen Dcutschlands vcrweist uns aber aur ein 
zweitcs Phanomen, das die gcgenwlirtige Publi
kalionsnautc ertlart: So paradox cs klingcn mag. 
es besteht ftir die ostdeutschen Historiker kein 
existenricller Druck, der Gesellschaft historische 
&kliirungen zu licfcm. Schul- und Lehrbiicher, 
Sachbiichcr und wissenschaflliche Oarstdlungen 
aus einem nichl in Fragc geste111en Tcil der 
deutschen Historiognphie Ubmchwemmcn den 
Markt., und zunehrnend verzichten Verlage im 
Osten auf m angestammtcn, 1eils tatsachlich. 
1eils durch mediale Pauschalisicrungen dislae>
diliertcn Hausautorcn - dern Wertewandd bcim 
Publik.wnsomil Rechnung tragend. Hinzu konvnt., 
daB flir die Bcubeitung dcr Toplhcmen sog. 
,.hislorischer Aufarbei1ung der jUngslen Ge
schichte" einesensati<merproblcBoulevudpa.,e 
die Rezcptionsgew(lhnhciten pig~ die abgewo
gcnerem wisscnschafllichem Urteil kaum Zcit 
noch Raum zur Entlaltung )assen. Auch der 
Aktenzugang- wivcmchtbarc Voraussettung flir 
die Arbcit des Histori.kers - blcibt uhlungs• 
kriftigen Joumalen und nun auch den Opfcm der 
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DDR-Gcselbchafl vorbehalten. Unter IOlchcn 
Bcdingungen fillt es den Historikern doppelt 
schwer, ihm> Platz bci der Formimmg von 
Geschichtskultur zLDilcltzugewinnen. 

3. Fallt man all das zusammen. was ostdeutsche 
Historiker sci1 dem Herbst 1989 an nicht veror
fenllichten Papicren zur Neukonzcprualisicrung 
ihres Atbcitsbereichcs, im Kleinkrieg mit ciner in 
ihra- Funktionsweise. nichl aber in ihrem Sclbst
wertgcflihl enchUttc:rtcn Bilrokrarie gcschrieben 
habcn, kommt trotzdem cine respektable inldlek
tudlc Leisrung und ein gigantischer Manuskript
bcrg zusammen. Fragcbogen filr Evaluicrung5-
konvnissionen, Antriige auf die Wciterflihrung 
unvenich1barer Finanzierungen u.a. bieten die 
Masse ,.graua- Literau.11", die ftlr die His!Orio
graphicgeschichte der Jahre 1989 bis 1992 
unvenichtbu sein win!. Kaum jemand 1.eigt sich 
unter diesen Umsl.iinden noch zu mehrbii.ndigen 
wissenschafllichen Werken in der Lage. Der 
psychischc Druck. den ein stctes V erlangen der 
Mcdicn nach V ergangcnheitsbcwalrigung, Recht
fatigungs- und glcichl.citig Enlhlillungsliteratur 
erzeugt. gd!Oltzudcn schwerme8bart:n, hemmcn
den Faktoren, wiewohl sich einige Historiker, 
und daruntcr nichl unbcdingl jene, die eincn mo
ralischen AIL~h dmur erworben hatte, IW die 
Seitc da Konjwikturriltcr gcschlagcn habcn, die 
Analy,edlD'Chdauchnelle Obcnnalcn sog. wci&:r 
Aecken meuen. 

4. Zu bcdenken isl dancbcn aber auch, da8 die 
DDR-Gcschichtswissenschaft nur zu ihrtm in dcr 
Offenllichkeit bd.annlcn kleincren Teil lllS Hi
slOrikem best.and, die den ink:mllionalen Stan
dards wissenschaf d icher Produkrivillil entsJn
chcn. Eine groBe Zahl auch VOil Proressorm I» 
schicd sich durchaus mit einigen wcnigen Publi
btionen in ihrer LaulbahJL Der nocmsche P• 
piemugd und eventuelle Zcnsurerfahrungen 
botcn genilgend Entschuldigungen. Bis hcute 
gchtm es zum guten Ton inlemer Au,einander-
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setzungen, liingc:re Publikationslislen als Bewcis 
fllr Privilcgierung im alien System anzusdlen. 

Ganz still war und isl cs natiirlich nichL Zeil
schriften erscheinen weiler - manche rela1iv un
beiJTt vom Wandel nmdhc:rum wie dieZeitschrift 
fur GC$chichtswissenschaf1-, andere 1auchen in 
neucr Konzipiawig und mil neuer, vorwiegend 
ostdeutscher Mannschafl auf (so etwa Berliner 
Debaue Initial. 1.eitschrift filr Socialwissen
schaftlichen DisklllS oderCOMPARA TIV. Lei!>' 
ziger Beilriige zur Universalgeschichle und ver
gleichenden Gesellschaftsforschung), wieder 
andere venehren sich in der Suche nach einem 
Herausgeberkreis vorwiegend wesldeutscher Hi
storiker, mil dem sich die Verlage ZID' Weiter
ftihrung liberzeugen lieBen (so Clwa im Falle der 
Jahrbiicher HirGeschich1e und ftirGeschich1edes 
Feudalismus). 

Ober die V c:riindcrungen in und Hird ie osldeutsche 
Geschichtswisffllschaf1 selbsl isl manchc:s verof
fentl ichl worden, vomehmlich in den Kolumnen 
der iibcrregionalen deutschen Presse. In diesm 
Texlen vcrlestigl sich. so der Eindruck des ver
gleichenden Lcsers, ein bc:stirnmter Diskurs, des
sen Elemente im wesentlichen die folgenden 
Au~en und Behauprungen sind: 
- Untcrdrilckung und Repression a1s Charak

terzug der DDR-Geschichtswissenschaft 
- ihr Oarakler als Legitimat.ionswisffllschaft 
- die besondm geringe Chance der Wirkung 

von Selbslheilungskraften innerhalb des Fa
che:s im V crgleich ZID' Gc:nnanistik, Soziolo
gie U.L 

- Politik des Aussitzens und der reuelosen 
Reaganisation von Machrpositionen d11rt:haltc 
Seilschaflen 

- die alten Kader der .,SED, die heute PDS 
heiBI" als Garanlie fUr cine Reformunfihigkeit 

- Obea proportionierung der 1.ei1geschich1e und 
neueslen Geschichle, der Geschichle der 
Arbeilerbewegung und der Sozialismus
geschichte 
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- Latsachliche Forschung sei allein an der Aka
demie der Wissenschaf1en bdrieben warden, 
die Geschichtswissenschaft an den Universi
(iten habe vemachliissigbare Resullale vorge
legL 

Wichtig am Charakler dieser Aussagen isl, - so 
zutreffend sic im einzclnen sein roogen - da8 sic 
als Behauptungen, zwneisl ohne den V Cl'SUCh des 
Beweises auftreten. Differenziertere Urteile fin
den sich, den Diskurs zu bc:stinvnen scheinen sic 
gleichwohl nichl zu vermogen. DelailkeMtnis 
der ostdeutschen Verhliltnisse gehon nichl unbc
dingl zu den Vorzligen jener Hiswriker, die En1-
scheidungen Uber die Zulcunft der Geschichts
wissenschaft dic:ses Landsttichs zu fallen haben. 
(Vor-)urteileteilendieHislOrikCl'SChaftdesOstens 
in Brauchbare und Verzich1bare, bevor eine ver
gleichmde Evaluierung nachprtilbarc &gebnisse 
erbracht hane. Das Bild, das unter den fuhrenden 
VertrelCm der wesldeutschen Historiographie voo 
ihren ostdeutschen Kollegen bc:stand, isl von hia 
aus RID' schwer zu rekonstruieren: Auffiillig und 
fast spaSig erscheint jedoch die vollige Ober
schatzung der .,inneren Geschlossenheir", die sich 
wohl auf das Ertebnis ostdeutscher Hiswrikcr
delegationen auf intemationalen Kongressen 
stiitzLC, und da Fahigkeit zu schncllen Anpas
sung an die Spielregeln von Macht- und Einflu6-
verteilung in der nun gesamtdeutschen Ge
schichtswissenschaft. Andm isl etWa das fast 
irrationale Abwehrverhahen bei Gelegenheit des 
Bochumer Historikenages(September l 990)nichl 
zu erklaren. Unter den ostdeutschen Hiswrikem 
wwde das als Angriff auf iluc ldentitat mi8ver
standen, was nur ein - angesichts verlm:iteter 
Unfahigkeit zu praktischem V erhalten zumeist 
liberfllissiges - Femhalten von den Aeischtopfen 
der Wissalschaftsfdrderung war. Abwicklung und 
ofTendiche Angriffe zielen oft nlD' gegen den 
Versuch der Bewahrung sdbstandiger Posi1ionen, 
gegen nicht ohne weiteres widerstands- und 
dislcu~ionslos integrierbare TeilederGeschichts-
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wis.,enschafl, werden abcr im Osten als Anacke 
auf alle soziale Sicherung aufgefaSL Die Orien
tierungsschwierigkeiten fur osldeutsche Histori
ker, die sich daran gewohnt hanen, ihr Verhalten 
an dem auszurichten, was ,;n der 1.eitung" (vulgo 
dem .,1.entralorgan", ftir viele heute die FAZ) 
stehl, ergeben sich aus der Widmpr11chlichkeil 
des don gepOegten Diskurses: da wird ICJwiviliil 
gefordert, abcrzugleich Einpassung; Polemik ttiffi 
das stigmatisierte V erhalten von sog. .. W endo
hiilsen", aber zugleich wird offentliches Ab
schw~en bisheriger methodischer Grundlagen 
auch von denen verlangt, die Muxisten hochstens 
im Vorwort ihrer Bucher waren. Nur ein weitgo
hender Zusammenbruch des Selbstbewu8tseins 
erkliirt das hilOos anmutende Reagieren auf die 
hereinprasselnden Forderungen. Die Frage, ob 
die ehemalige DDR-Historiographie unler ando
ren au8eren Bc:dingungen in der Lage gewescn 
wuc, ihre fundamenlale Krise selbst und au( 
andere als die sich jetzt andeutende Weise zu 
Uberwinden, ist hypothetisch, abcr fur die Unter
suchung von Varianten hiswrischer Entwicklung 
nicht.sdestoweniger von Reiz. Doch wenderi wir 
uns zumt den Momenten dieser Krise selbst zu. 

lnzwischeri liegen auch in durchaus betriichtli
cher Zahl AuBerungen von ehemaligen DDR
Hislorikern zum Charakler diescr Geschichts
wissenschaft, zu ihrer Krise und ihrem Zusam
menbruch sowie zum ProuB der Vereinigung 
und den Chancen der friiheren DDR-Geschichts
wissenschaft vor. Lassen wir jene TCllle beiseite_ 
die allein geschrieben wc:rden, um die cigenc 
Haut zu renen, bleibcn zwei Arten von Textm: 
a) jene, die primar das individuelle Vcmalten 
(zwneist des Verfassers) thematisieren, eigene 
Werke Revue passieren !assen; 
b) jene, die var allem den von ihnen vertraenen 
Bereich dcr Geschichtswissenschaft im Ensem
ble dcr Sperialbereiche untCl'SUchen. 
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Im Eigebnis uigt sich - bei individudl vmchie
dener Akzentsetzung - du Eingestiindnis der 
Bindung in ond an ein System von Anschauun
gen. die aus heutiger Sicht als (viden unver
standlicherweise alc:zcptiertes) Korsen erschei
nen und die Betonung trotzdem emichter, wis
semchafdich reputierlicher Lcistungm, die genU
gend inttrnationale A nerkennung fanden, um nichl 
einfach der Vergessenheit anheim zu fallen. DaS 
die DDR-Geschichtswmenschaft Spurm hinter
lassen hal 'in der internationalen Dislrussion, ist 
nichl zu leugnen und unbc:dingl gegen pauschale 
Verurteilungen zu betonen. kann uns aber nicht 
hindem, besonders die Enrwicklung der letzten 
Jahre ausgesprochen krilisch zu bclrachtcn. 

Entgegen den zahlreichen lndividualreOex.ionen 
vermiBt man weilhin Dars1.eUungen, die sich der 
DDR-Oeschichtswissenschaft als Institution zu
wenden, ihrm Rebutierungsmechanismen, der 
Personal- und Mindverteilung, den groBen Dar
steUungen (KoUdttivwerken), 1.eitschriften und 
Kongressen, schlieBlich dem Zusammenhang 
zwischen Historiographie und OeschichtsltultlD' 
derDDR. 

Beileibe isl die moralische Krise der Geschichts
wissenschaft im Osren kein Produkt oberlliichli
cher Zeitungsartikel oder boswilligerweise 
sdbstausgestellter Persilschcine auf Kosten des 
Nachbam am Arbeitsplatz. Entgegen anders lau
lenden Behauprungen settle diese Kri,c keines
wegs mt im Herbst 1989 als Legitimationskrise 
einer Geschichtswis.,enschaft ein, der der zugo
horige Staal abhanden kam. lch wlirde ftlr cine 
Differenzierung pliidicren zwischm Jang ango
lcgten, gewissmna.llen struktlD'dlen Voraussel
zungen d~ Krise und ih!Ml sichtbaren Aus
bruch selbst. Grundlegendere Kennzeichen 
wirkten jcdoch ebcn nicht mt nach dem bcrilhm
ten Okrober 1989, sondern mindestens bereits in 
der zweiten Hiilfte der achtziger Jahn:. 
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Zucrst ware zu vaweisen auf eincn sich immcr 
weiter verswkenden Provinzialismus, den zu 
zeigcn eincr ausflihrlichcren Untersuchung dcr 
gesamteo geschichtswissenschafdichen Produk
tion vorbehalttn bleiben mii.6te. Begniigcn wir 
uns hicr fur den Moment mil dem Hinweis auf 
zwei quantifiziercnde Analysen: 
Einmal der Raeption der internationalen For
schungslitmtur in den Rezcnsionen der wichtig
sten historischen Zeitschrifttn und Jalnbiicher, 
wo wir cine VCl'Wiegend auf die deutschsJnchige 
Hisloriographie fixierte Geschichtswissenschaft 
antreffen, die neue Trmds zu crheblichen Teilen 
nur durch die Brille einer gezcrrten Rezeption aus 
der Bundesrepublik erfahrt. 

Ein gleiches Bild bietet die Analyse der in den 
Fullnoten ausgewiesenen Literaturin den Artikeln 
deooben Zeitschriften. Einer wutlich intensiven 
Rezeptionsleistung gegeniiber der westdeutschen 
Historiographie (ganz im Gegensa12. zur weitgo
hend Nichtbeachtung in umgekehner Richtung -
nur wenige Historiker kennen wirldich die Arbei
ten jencr ODR-Historiker, mil denen sie es auf 
einmal als KoUegen zu IWI haben) stcht - von 
einzdnen Ausnahmen sei hier immer abgesehen 
- das Veri-s,sen intemationaler Trends, wenn 
diese sich nicht in da westdeutschen Gcschichts
wissenschaft spiegdtcn. entgegen. Dies betrifft 
insbcsondere die Faschungen zu Problemen da 
deutschen Gcschichte, die sich allzulange bcreit
willig hinter Sprachbaniam und der fehlenden 
Notwendigkeit ihrer Oberwindung verbargen. 
Nahe zur plumpen Legitimation kurzfristiger po
lilischa In~ war umgekehrt propmional 
der Nahe zur international.en Oiskuss.ion. 

In Bercichen, in denen sich die ODR-GCS:Chichts
wissenschaft nicht 111f ein staallich gcschiltztes 
Quellerunooopol zuriickzichen konnte, sondern 
sich, dun:h Reisebeschrwungen of trnal s selbst 
von ungedrucktcm Quellenmatmal abgcschnit
len, der Oebattc wirklich stellen mu&e, koMtc 
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Kenntnisnahme auslandi.schcr Arbeiten nicht 
ausbleiben. 

Die Ursachen flir einen solchen Provinzialismus 
sind u.a. in einertiefen RessoorcCllk:riseder DDR
Geschichtswissenschaft zu suchen, die als Folgo
wirtung 111ch eine Herabsetzung dcr wissen
schaftlichen Anspriiche bane. Dazu gehoocn vor 
aUem die Schwicrigkeiten des QueUenzugangs, 
nicht nur flir den Bercich dcr allgemeinen Go
schichte, d. h. ,.nichtdeutschen" Gcschichte, ver
gleichender Untersuchungen u. a., soodem zu
nehmend auch fur die deutsche Gcschichte, wo 
der lnnovationsimpuls der Auswmung ostdeut
scher Qudlenbestande vabraucht war (der etwa, 
um ein Beispiel von vielen zu nennen, fur die 
Jakobinismusforschung in den fiinfziger Jaluen 
wirtsam war), oder die methodologischen Fragen 
ciner komplcxcr werdenden Oebatte weitergo
hende Quellenstudien erforden hanen. Die sich 
daraus ergebende Spannung zwischen Erldii
rungsanspruch und empi.rischer Basis wurde im
mer augenscheinlicher wid fiihrtc in jcnen Stil, 
der zu Recht anderswo als ungctechtfenigt anma-
8end empfunden wurde. 

Zur Ressourccnkrise gehon besondcrs in den 
Univasitiitsbibliotheken auJ!erhalb Berlins (viel
leicbt mit der Ausnahmc Lcipzigs, wo die Deut
sche Bilcherei ein umfassendes Litcraturangcbot 
bcrcilhidl, dasglcichwohl den Hang zurRezeption 
vorrangig dcr deutschsprachigen Literatur ver
sliirtte} die Minelkiinung fur gcsdlschaftswis
senschafdiche Litcralllr. 

Oagegen mocbte die Ausstattung der Berliner 
Akademie-lnstinue (zu da ein ctwas erleichtcrtcr 
Zugang zu den W~berlincr LiieralllJbestanden 
bm) wid die Ausgestallllng der Staatsbibliothek 
zur Lcitbibliothek fur einen ganz und gar nicht 
fWlk.ionierenden Leihvcrkehr (cine vcrnilnftige 
Konzentration knapper Mind sah sich so durch 
das Nichtfunktionieren des Fcmleiho-Systems in 
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ihran Sinn verkehrt) wie cine Privilegierung er
scheinen, was aUerdings au&rordentlich rdaliv 
ist. 

Dicse Re~rccnkrisc mu8te sich irn Moment 
eines Generationswcchsds besonden gn.vicmld 
als Niveauverlust bemcrkbar machen, da die neue 
Historikergruppe nicht mehr auf die in den 
filnfziger Jahren unter gUnstigeren Auspi.tien 
gesammclten Matcrialien zuriiclcgreifen konnte, 
ihnen - den gllnstigen und sdtcnen Fall eincr 
vorgesehenen Privilegierung unterstelll - der 
Status des Reisebders zumeist bis zm zweiten 
akademischen Graduienmg verwchrt blicb und 
intcrnationale Kontakte hiiufig noch nicht bestan
dcn, um die bcruflichen Ressourcenlilckcn teil
weisc privatim zu flillen. 

Der verzogate Genaationswcchsel bildete ein 
drincs KriscnelemcnL In der DDR vcrlief die 
Generationenfolgein dcr Wissenschaftslandschaft 
unter der Wirkung anderer Faktoren als in der 
Bundesrepublik. Nach einer Phase beginnendcr 
Konstituierung, in da .,bfuierliche Gdehne" mil 
zurtlckkehrcnden Emigranten und einzelncn 
Mmisten, die aus den Haftanstalten des Nazi
regimes kamen, zusanvnenwirlcten, bildClesich -
teilweisc bcgleitet und belastet von da Vc:nlran
gung von Nichtmarxisten und einer Austrocknung 
intdlektueUer Kullur irn Umfdd des Jahres 1956 
wid ru Beg inn der ,cchzigcr Jahre - jme Gruppe 
von Histori.kem heraus, die das Bild der OOR
Gcschich1swisscnschaft bis zur zweiten Hlilfte 
der achtziger Jahre weitgehend behcmchten. Aus 
den venchiedenen Grilndcn, die keinesfalls pau
schal auf den hcute irn Vonlcrgrund einer ober
fiiichlichen Debaue stehenden Aspekl der 
Untmhiickung Andmdenkendcr reduziert wer
den konncn, folgte ihnen lteine Generation 
innovativcr Historikcr nach, die auf da ganzcn 
Breite cine Tn:ndvcrinderung hiinen personifi
ziacn ltonnen. So crgab sich das vidleicht cigen
lilmliche Phiinomen, daB Tendenzveriinderun-
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gen -1D1ddiegabcsj1durchausind«Geschichts
wissmschaft der DOR - eher als Neuorientierun
gen einer bcstimm.en Gruppierung, als Gewichts
verlagmmg in einer pmonell scheinbar homo
genen Historiographie, denn als Positionsveran
derungen in eincr Himuchie bemmbar warm. 

Wenn eine Hypothese vorgeschlagen werden 
bnn, dann vielleicht die von eina Historikcr
generation dcr heute Ende 30 bis 50jahrigen, die 
sich in dcr Rolle geringer Vcrantwooung in dcr 
zweiten Reiheeingerichldhane. OaBdieseGruppe 
heute Uber vcrwehne Karriercchancen k.Jagt. isl 
vmtandlich. stehl abcr in einem MiBverhiilblis 
zur geringen Widcrstandsbercil9Chaft gcgen den 
Niveauvertust der Gcschichtswissenschaft, die 
sic mil rcprasentienen. 

Dicse Konsldlation engt den ~is dera-, auf die 
sich Fmeuerung stlitzcn koMte, crheblich ein, 
wenn die Genmtionshicnrchie dmch die kom
plette Beseitigung ihrer Spitzc zerston winf. & 
ware allcrdings cin MiBvastiindnis, die Unter
scheidung in Generationm an die Stelle der 
Differenzierung nach individuell erbrachten 
Leistungen zu setzcn. In jeder Genaation linden 
sich ebenso innovative H istorikcr wie ,,Brotgo
lchrte". Worauf bier der Blick gcrichtel wc:nlen 
solllc, i.st die Vcrantwoltllllg von Gencrationen 
filr das Gesamtbild der OOR-Geschichtswissen
schaft.. 

Das Jahr 1968 bildetc unter diescn Urmtanden -
anders als in Westeuropa. abcr auch wiederum 
anders als in dts CSSR - nicht den Auftakt zu 
einem groBcren Personalwechsel, der einen 
Paradigmenwechsel angezcigt hiitte. Auch in den 
Folgejahren blieb die Wachablosung IUS, und so 
zcichnete sich der hinausgcziigcr1e Generations
wechsel in der zweitcn Hill fte da achtzigcr Jahre 
immer stiirkcr ab, tauchte in den Pmpektivpla
nungen der Geschichwektioncn an den Univmi
liiten und den Akadernicinstitutcn deutlichaauf -
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keincswet!,' ein Problem, du fUr die Geschichts
wis.,cn,chaft spezifisch war, ,ondan sich auch in 
anderen Disziplinen fand. 

Vier1ens schlieBlich flihrtcn die V<X"gcnannten 
Probkme in ihref Konfrontation mil gJU11<biiJ.zli
chen Konzeptioosiindc:rungen imErl>cvc:rslli.ndnis 
der politischen KJasse der Gesellschaft und der 
Hisloriker (beides paB1.e keineswegs so dicht 
aufeinander, wie uns die oben angefiihrten 
Presswialysen glaubcn machen wollen) zu einer 
gravil2'enden Methodmkrise: Kun geraBt trat der 
Anspruch, diegesamte(deutsehe)Geschichl.Cdcm 
eigenen Erbeverslindnis einzuordnen, in cine 
kawn mdir auszuhaltende Spannung zum iiber
lieferten Melhodeninstrwncntariwn, das sich ei
ncr partiellen Geschichte, die die Geschichte der 
revolutionaren Traditionen gewesen war, bereits 
nichtgewachsen erwies. DieGegensatze zwischen 
einem neuen (marxistisch verlrimicn) Historis
mus und einer in statu nascendi verliarrenden 
Sozialgeschichte wutden nicht cxplizit ausgetra
gen. Das gesellschaftskritischc Potential der 
Marxschen Fragestdlungen verband sich mit ei
ncr apologetischen Auslegung von Manismus-
Leninismus. Ein lheorieabstinenter Positivismus 
1ibcrwinta1e danebcn in den Nischen, sowcit er 
sein Scherflein Apologie in den V <Ibemerkungen 
abliefertc, und gehort heute zu den szencbestim
menden Auswegen flirverunsichertcOslhistoriker 
im Umgang mit den Anf<X"derungen des Mmies. 
Es gercicht kritischen Studenten zur Bire, daB sic 
sich damit nicht zufrieden geben und vielleicht 
einen Rlickfall in die Losungsstrategien des 
Methodensttcits der Hisloriker im ausgehenden 
19. Jh. verhindem. 

Vollig zu Recht weisen zahlrciche Historiker auf 
die Verinderung ihrer Methodik, die Modifi
zierung uhlreicher erkennnisleitender For
schungsv(X"IUSKIZUngen, wie sic jeder Hisloriker 
witernimmt, hin. lnsofem isl cs auch vtiUig go
rechtfertigt, einer Pauschalverurteilung aller eho-
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maligen DDR-Hislmker eru:hieden entgegen
zutreten, weil bei manchem auf einer individuell 
nachi-filbarcn Ansttcngung zur Bewi1rigung der 
genannien Krisenroomente beharrt werden kann. 
Dicse Prozesse erkliiren auch die DiJTc:rcnzio
nmgen nach dcm Herbst 1989, die keineswegs in 
allm Fii.llen konjunktwcllen Erwagungen ent
spnngen, sondem icilweise seit langerem ango
legt waren. 

Das grundsatzlichere Problem bestand und besteht 
aber darin, daB die DDR-Fiihrung beanspruchtc, 
ein Geschichtsbild fur die Gcsellschaft wiirde 
.,erarl>ei1e1, modifizien und venniuelr'' (so du 
Vokabular, das andeulel, als welche Art Objekt 
man sich dieses Geschicht.sbild vorstellle), sci 
mithin irgendwo greiJbar, nachlesbar. Es wurde 
in dieser Sdbstinszenierwig einer Einheil von 
GeseUschaftswissenscbaftlem und Politikem als 
geschichtsbildschaffendem Subjekt eine Ge
schlossenheit, Eitisicnz und demzufolge Nach
prufbarkeit vorgegeben, die dem realen und dif
f erenzicru:n Pro1.e8 der Entstehung und Pro
duktioncinzelnerElemen1ecinerGeschichtskulna 
nicht entsprach, aber von vielcn Beteiligtcn, sci es 
als ,,Aufttag an die Gcschichtswissenschaft", sci 
cs als ,Jndoklrination in Schute, Zeitung und 
gcsellschaftswissenschaftlicher Aus- und Foo
bildung" empfunden oder akzeptiert wurde. Das 
imaginaire erhielt somit dun:haus soziale Reali
lal, die SchimaJe wutde zwn roovens fur Tagun
gen der Hisioriker-Gesellschaft, auf der Ganzheit 
des Gcschichtsprozesses als ungcfiihrdetes Gani
sein eines Gcschichtsbildes fehlinterpreticrt wur
de. In der Konsequenz ergab sich die besorgie 
Frage, ob neue Erkenntnme nicht das Geriisl 
dieses Bildes erschiinerten: Selbstunsur (bei der 
cs wohl einen UntcISChied machle, ob sic V<X" dem 
Forschen oder erst VIX" dem V eroffentlichen stan
fand) ausgehend von eina methodischen Fehl
konstruktion oder aber Publikarion mit dem Ma
kel des bewu& Unaulfa1Jigen, wohl wissend um 
die sog . .,Sprenglcraf (' der cigenen Thesen gcgen-
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Uber einem - non doch als Cllistenl aueptiencn -
einheitlichen Geschichtsbild. Mehr und mehr 
setzlc sich, bei Jllngeren wie Allclffl, die Ei.nsicht 
durcli, daBinder AnnahmediesesGcschichtsbildes 
der Kardinalfehler lag. Seine Bcschiidigung aber, 
wenn schon unvmneidljch (wcgen der eigenm 
Lauterkeit oder wegen ntitiger Flexibil itiil gegen
Uber anderm Aulfassungen, denn wer will als 
Historilcer schon als tumber Tor in der intematio
nalen Diskussion dastehen), sollte wenigsten voo 
den paneiamtlichen Zensoren (Uber dam fach
liches Ungenilgen Einigkeit bestand, woran 
Hoffnungen auf Oberbstbarkeitgeknilpft wurden) 
unbemerltt gcschehm. Zuvtirdcrst blieb als Ro
aktion, mtiglichst unbekilmmert an diesem 
Geschichtsbild vorbeizuschn:iben - cine Beob
achtung. die sich zahlreich belegen Iii.& und mf.. 
ihren graviercndsten (mit Folgen!) Ausdruck in 
dem riesigen Abstand zwischen Forschungsstand 
und Schulalltag fand, der qualitativ grtiBer isl als 
in westlichen Llindem. Ein Vortei17 Mitnichten. 
Vielmehr ein Zeichen fllr die verkriippelte Art, in 
der die DDR-Geschichtswissenschaft ihrcs 
Problcmstaus Herr zu werdm holfte. Lehm und 
Schillerbliebendabeiauf der Stm:kc, ihr V crlJlluen 
ist zu Recht ticf mchUttert in die Glaubwilrdig
keit ihrer Histomgraphic, die sic eben nicht of
fentlich an den eigenen Umbruchprozcssen teil
haben lieB. 

Die Schuld, die die Historiographie der DDR auf 
sich geladen ha1, be.steht wohl in erster Linie 
darin, der Imagination einer zunehmcnd vergrci
sten Fiihrung von dcr Rolle der Hagiographie in 
einer modemen Gcsdlschaft, ebcn der Produkli
on eines geschlossenen Geschichtsbildes nach 
MaB, nicht olfen entgegen getreten zu sein, nicht 
einfach aus politi,cher Oberzeugung von der 
Fehlerhaftigkeit zugrundcgdegter ldeen liber die 
Realgeschichte, ,ondem aus grundslitzlicheren 
theon:tischen Erwligungen iiber die Unmtig)ich
keit des Anspruchs selbst Zum zweiten aber hatte 
gerade die Methodenkrise der zweiten Hal fte der 
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achtziger Jaltm Vcranlassung und Gdegenheit 
geboten, deutlich darauf hinzuwei.sen, daB die 
"Weiterentwicklung eines geschlossenen Go
schichtsbildes" welder praktisch noch lheudisch 
mtiglich war, noch in der gewilnschtcn Form 
einer germanozentrisch orientierten Historiogra
phie die gebotene Rcaktion auf cine vmnderl.C 
Welt darstellen konntc, die mit der HcnusfoJdo
rung der Gorba&vschen Pc:rcstrojka alla-spiil~ 
siens nach weltgcschichtlicher &liiuterung der 
neuen Zusammenhange verlangte. 

Diese Schuld fallt nun - List oder lronie der Go
schichte - insofem auf die DDR-Historiker zu
rilck, als die Fiktion, der sic nicht entgegen
getreten sind, nun als barter Vorwurf, sic sci allein 
Legitimationswissenschaft gewesen, gegen sic 
gerichtet wird. Die DDR--Geschichtswis.1cnschafi 
- in90feni ganz Abbild der Gesellschafi. die sic 
hervorbrachte und die sic spicgdte - Cl'lltheint 
uns im RUckblickalsein Phlinomcn,das vorallcm 
einenpennanenten und dabeistetiganwachsenden 
Problcmsiau vor sich her schob. Die vorschnelle 
Behauprung von den unzureichenden Selbsthei
lungsmften innerhalb der Geschichtswissen
schaft der ehcmal igen DOR gibl der sich ableiten
den Frage, die heute natiirlich nur noch hypoth~ 
tischen Charalcter bigt, g)eichwohl aber fiir die 
Frage nach moglichen Perspektivkriiftm in der 
Konkursmasse dieser Historiographie wichtigen 
Fragc, nlmlich wann und wie dieser Problemstau 
aufgdost w<X"den wm, cine allzu k1are und ein
deutige Antwort. Schauen wir lieber genauer auf 
die Prousse der lettten zwei Jahre, auch wenn 
sich dadurch das Bild eher verwint. 

Der Historikerkongre8 Anfang Februar 1989 bot 
gegenUber dem lange zurilckliegenden Vorgiin
gerkongre8 (1982) manch Kontuiniliil in der Form 
und auch in der Niveaulosigkeit zahlre:icher Bei
tnge. die als weitetcr Beweis - wenn cs denn 
eines 90lchen bedarf - fur den vorhcmchendm 
Provinzialismus henngezogen wenlen konn1en. 
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Und doch wami da vollig neuc Phanomene: weit
gchmd unitrdcnetablienen Histmkcmdciiiltercn 
Generation angesiedelt. verlic8 insbcsondere die 
Diskussion um den sog. Hidci-Slllin-Pakt von 
I 939 sodeutlichausgeactenePfadeund liberschritt 
die Wegmarkierungen, inncrhalb derer das 
,.Geschichtsbild 0aibler zu geslllten wat', daS 
daansicll inhaldich bdanglose Vmgang (bedenkt 
man den bekannten Forschung,stand und die 
vorangegangme Debatte in der Sowjerunion) 
cihebliche politische Brisanz bekarn. lmmcrbin 
besl.Cllte Kurt Hager im April 1989 fiihrende 
Historikcr dci DOR nach Berlin zur Auswenung 
des ,.ungeheuerlichen" Vorgan~ ein. Befi1rch
tungm bei den einen, allcs k.onnl.C mil einer so1-
chen Diskussion ins Wank.en geralen, beglei1e1cn 
die HolTnungcn vielcr Historiker, hicr sci ein 
wcitcies Sti.ick. Erosion des bereits methodisch 
falschm Primats der Politik iiber die Wissen
schaft gehmgen. 

Dancben abcr war diescr Koogre8 bestimmt vom 
Auftrcl.Cn cincr gro8cren Zahl jiingen:r Historiker, 
das Uber die Priisentation cntci Dissertatioos
ergebnisse unier dem wachsamcn Auge stolzcr 
Dok.torviita hinausreichl.C. Es driingt sich die 
Frage auf, warum gcradc hic:raus sich nich1 die 
lange schmc:rzlich vcmliBtm Kommunik.ations
linien de1 jUngaen DDR-Historikerergaben, die 
doch in dci Logik cines abzusehenden GenCll
tionswechsds (mit der mlSJl'ecbcndcn V=t
wonung fl.Ir die Ncugestaltung da Kommuni
kationsbcziehungen innerhalb der Historik.er
schaft) und einalmdcnzirll gleichen BettolTenheit 
van den darges1elhen Krisenmcrkmalen gclegen 
hiiltc. 

Beuachtm wir heute die Situation, so zeigt sich 
ein Paradox: Eincrseits warm jme jUngcien Hi
sioriker (und teilweise auch Kollegen iillae1 Jahr
giinge), die 1989 i.aghaft ihrcn Anspuch auf 
einen neuen Disk.urs inncrhalb der DDR
Geschichtswisscnschaft anmeldeten, zwischen-
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zeitlich Triiger verschiedenster Refonnbemil
hungen, dc::ren Erfolgsaussichl.Cn heute eher pe$

simisti.sch eingeschiilzl werden miissen. Es war 
(schmerzhaft) zu lemen, da8 gegen reswuative 
Bemiihungm oftmals nur die Neubegriindung 
van Suuk.turcn, nicht das Umfunktionicrcn 
libcrliefc::rtc::r Struk.turen mog)ich war. Genaudiese 
Neubegriindung Cf'SChwert aber die Adaption der 
Gesamtslnl.k.lllr einer inlakt gebliebenen west
deutschen HistoriogJaphie. 

Andererscits sehen sich zwar jene, die die oben 
bezeichnete Krisensituation zumindest nicht 
verhinden haben, einer massivcn Mcdienk.am
pagne ausgesetzi. aber zugleich in dci praktischen 
Wi=schaftspolitik. massiv unterstiitzt. So erto
ben wir ak.1uell die Vertiefung da Krise und die 
En1rnu1igung derc::r, die zu ihrer Oberwindung 
cigentlich angclrelen sind. Mil der ootigen Kon
sequenz isl dcr einzig mogliche Weg zu gehen: 
cine faire nachvollziehbare Prtifungjedes cinze). 
nen Wissenschaftlers, inwieweil seine wissen
schaftlichen Leisrungen und Potenzen ihn befahi
gen, bci der Oberwindung der Krise kreativ mit
zuwirk.en. Politische Denunzia1ion (jenseits des 
Nachweiscs k.onkreter Vergchen) ersetzl nicht die 
Gewichrung iroralischer lntegritat. Die En1sen
dung van Leihwissenschafllem fur einige Mona
IC hilft ebenso wenig wie die Fortsetzung einci 
antiintcllektuellen ~e in den Medien odci 
die ,,Alleinherrschaft" dci Finanzminister iiber 
die Universitiilen. Die Durchmischung der Wis
senschaftslandschaft zwischen Ost und West ist 
dringend notig, um gegenseitig lnnovationsim
pulse aufzunchmen. Wcr sich dagegen in einci 
(ostlichen wie westlichen!) Wagenburgmentalitiil 
wehn, bezeigt wenig lnteresse an wissenschaflli
chem Fonschritt Wcdci k.ommen aus dem Wtr 
sten vorrangig oder gar nur hose Kolonialherren, 
noch steht im Osten lediglich cine nachholmde 
Revolution in der Geschichtswissenschaft an. 
,,Evaluation flir alle" sollte an den Tag bringen, 
wer am besl.Cn geeigne1 isi. in der neuen Bundes-
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republik. am Geschichtsbild milZUmalen. &st auf 
einer solchen Grundlage konncn Verurteilungen 
ausgesprochen werden, die berufliche Existenzcn 
beenden k.onnten. Der wissenschaftspolitische 
Vorgang eina glcichberechtigten Prtifung aller 
ist unumganglich, dader Vorsprung westdeutschci 
Historiker auf dem ihnen gewohnten Tcnain zu 
gro8 isl, um naiv auf die martlahnlichm Mecha
nismen der Drinmittelvcrgabe und der Vertags
bezichungen zu vertrauen. Wer die lnfrastruk.tur 
der ostlichen Wissenschaft zentcirt, mu8 sich im 
klaren darilbcr sein, daB dann auf politischai 
Wcgen Chancengleichheit wicdertierzustellen isl 

Grlindungsdckanc und Stiftun~fessoren er
halten jenc Chance zur Neugestaltung der 
Geschichtswmenschaft in eincm Territorium van 
aheblicher Ausdehnung. die nur in gro8eren ht
storuchen Abstiinden auftritt. Dies macht sicher 
den Reiz des .,Go rast" aus. Es muB abcr daran 
erinnert wmlen, daB diesc Chance bei einer kon
tinuierlicheren Generationsablosung in Ost
deutschland den jilngercn DDR-Hi.storikem spii-
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tcsl.Cns Mine da Ncunziger off m gcbliehc:n wlire.. 
Moglich sind nun VCf'SChiedme Koelitionen: Zum 
einen twischen (vielen) AJtinhabcm der FUh
rungspositionen, dc::r Zwischc:ngenention der 40 
bis 50jahrigc:n aus dcm Osten Deutschlands und 
westdeul9Chen Neugriindern als ei.ne verstiindli
che lnlmSSalsymbiose im 1.cichen von Ncuauf
bau in den ncuen Bundesliindem nach importier
lcm Konzept. &halt aulOrillircr SIJ'Uk.~n und 
relativ gro6zilgigen sozialen Losungm filr iiltm: 
Ostwisscnschafdc::r. Die umfangrcichm Stipen
dicnprogmnmc filr Nachwuchswissenschafder 
bekommen dann den Bcigeschmack ciner Abfin
dung fur die cnlgangene Chance zum selbst
bcstimmten Paradigmenwechsel. Die andere 
Moglichkcit bestiJnde in dci (spiiten) Formicrung 
ciner Koalition aus jUngercn Historik.em Oslund 
West mil innovativen und argumentativ olTmen 
ilterm Kollegcn flireineErneuerungderdeul9Chen 
Geschichl3wissenschaft, die sich auf die in1ema
tionale Diskussion stiitzt. Die Wahmehmung 
zahlrcicher Auseinandersetzungen auch als Bo
standteil cines Gcnerationsk.onflik.~ ist jedoch 
bishci bum verbreitel, so daB andere Frontstel
Jungen wcsend ich groBereSolidarisierungseffckte 
mit sich bringen. 

Das Aufeinandazugehen zwischen dm Teilhi
slOri~phicn Ost und West isl dringend, einen 
lnnovationsimpuls k.ann es abci nur mtfalten, 
wcnn esnicht zueinc::r horirontalen Teilung filhn, 
bei der die Spitzcnpla11.e Westdeutschen und dm 
Eleven am dem Osten Mitarl>eiierstellen vorb&
halten bleibcn. Einc T cilautonomie fl.Ir internatio
nal anerbnnte ostdeutsche Forschungs- und 
lntcrpretationsansatze gehort zur grolla gewor
denen deutschen Historiographic, und wird wohl 
nur mil Durchsetzungsvenmgen und mancher 
Un1erstlltzung zu erhallen scin. 

MaaliitU MidMU, Dr., arbtiltt als HistorilcLr an 
dLr Univmilill uipzig. 
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Jl.lrgen Teller (Leipzig): 

INCIPIT VITA NOVA- FORMEL DES TATBESTANDES ODER DER ITTOPIE 

ANfRITISVORLESUNG AM MITIWOCH, DEN 8.1.1992 

Magnifiunzl 
Sehr verdu1t Darnen uns Herren! 
Liebe Freundinncn, Frcunde, Kommili10ninnen 
und Konvnililonen! 

lch freuc mich, daS Sie gekommen sind und 
mcinc Auff~ungcn zu cinem Thema kcMenlcr• 
ncn wollcn, wdchcs unsa lntacssc viellcicht zu 
bcriihrcn vcrmag. hn Allen Sen~ der Alma 
mater Lipsiensis sp-cchcn zu diirfcn, bcmchte 
ich als ducnvoll, zumal das fur mich cine Wio
derholung in cinem kostbaren Rahmen darstellL 
Denn unkundig cincs solchcn ak.adcmischcn 
2.ercmonidls, hidt ich mcinc crs1c Vcrlcsung am 
Begum des Wintc:rsemcstm 1991 fur cine An
triasvcrlcsung (und habc scitha 10 Vorlcsungen 
und 6 Scminarc gehalten), wid allc oder die mci
sten, die mir nahc slandcn oder Ncugier bckunde> 
ten, glaubtcn auch, cs ware so. Nun, doppclt 
genaht halt bcsser. Und die Wege der Amtcr sind 
miihsam, ja scheinen unerfonchlich; doch wcM 
sic am Ende lllm W1Spriinglich cntrebten Ziele 
fiihrcn, sollte man sich in den Zeiten dcr Ab
wicklungen wid des Umbruchs nicht dariiber 
vcrwwidem, weil cs halt schwic:rig isl - wn das 
Modcwort zu gebnuchen - fast ein halbcs Jahr-
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hundat Universita1sgcschichtc en gros und en 
detail ,,aufzuarbeiten". 

Sind wir jc12t beim Thcma? Niimlich da8 cin 
ncues Zeilalta fur uns angebrochen isl? Odtt 
sind wir hierzulande zur Nonnalitat zurtickge
kchrt7 Solche Fragen genadl zu beantwonen 
(obwohl sic den meisten von uns auf der Seele, 
auf dem Magen oda auf dem Konto liegcn bzw. 
nicht licgen), ist nicht Aufgabe der Philosophic. 
Dicsc hat nicht mit Kenntnissen von Fakten zu 
tun, sondem mit Erkenntnissen, die sich aus jenen 
prinzipiell crgeben (also auch vorausgesctzt 
werdcn miissen) und auf den Punb des Bcgreifens 
zu bringcn sind. Philosophic isl nicht- wie Hegel 
mcintc-die ,,Zeit", .,in Gedanken zusammenge
fallt'', das ware hcutc und isl schon lange cine 
al.Im rawngreifende Erhebung im SiMe jena 
wnfassenden ,.Wdtanschauung". Aber Phil~ 
phie kaM und mu6 als Gewissen des Ganzen und, 
mit dicscm selbslverstandlich verbunden, des 
Unmittelbars1en, des Einzclncn, lndividuellen 
fungieren - anders hatte sic kein L.cbensrc:cht 
mehr. 

Mcine Thematik teilt sich in drei Bacichc: 
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J. das Ncuc unscrer Situation 
l das Ncue in da Gcistesgcschichte 
l die Anwendung der Fcrmel jclzt 

lch habc mir vorgenommen, hia und je121 mcinc 
F.insich1en von der Gcwisscnsaufgabe des Philo
sophicrcnden, auch und gcrade im Zwiclicht der 
Wende vom real cxistiercnden ,,sozialislischcn" 
System zum nach wie vor bpilalistischen, doch 
auch rcch1Sstaatlichen, frcimark1wirtschaftlicha1 
System zu arti.kuliercn. Einc Wende, die weltweit 
sich vollzieht, zumindest auf da Tagcsordnung 
st.chi und die Bcfreiung VOii mannigf achcr, schr 
buchstablicher Einmaucrung und tolaler Bevor
mundung der Mcnschen mil sich gebrachl hat, 
cine Wende auch, die die Verbessscrung da 
ma1eriell-0konomischen und gcist.igen l.cbens
und Vakchrsfonnen da Staatsblirger vcrspricht 
und die Sphare des IOlalen Verdachts mitsam1 da 
Furie des Verschwindens aus da Welt schaffen 
k.ann. Dallir sind auch und bcsonders in dicsa 
Stadt Hundert1ausende vier Monatc wochentlich 
cinmal auf die Stra8e gcgangcn, fricdlich, cin
triichtig und erfolgrcich. Die Formulierung von 
der ,.Sphare des tolalen Vadachts und da Furie 
des Verschwindens" s1amm1 von Hegel und isl 
gcrnilnzt auf den Terrcur wahrend der Franzosi
schcn Revolution, - ach wie harmlos war dicsa 
doch im Vcrglcich zum stalinschcn Term- sowic 
scinen Sclzlingen in dem von ihm bchc:mchten 
lmpcriwnl Gch~izci gibt cs nachwcislich 
schon scit dem Altcrtum mitsarnt ihrcn Greudn, 
den industriellcn Massauoord und Genozid scit 
dcm Hitlcrreich, die hochtc:chnisiertc Vcr
schmutmng der zwischcn- mcnschlichen, intim
stcn Bcziehungen erst unter dan Schibbolcth 
cine.s beginncnden ,,Rcichs da Freihcil". Om 
Begriff des Nihilismus, wic ihn Friedrich Hein
rich Jacobi baeits am Ende des 18. Jahrhundcns 
pragtc, konnte man an cinzelncn lndividucn, 
Sek1en, Banden cxc~lifiziaen; jetzl steht cine 
Figur wie Sascha Anderson dafilr als die unglaub
lichc Ausgeburtcincs g.inzen Hcmchaftssystems. 
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DiclOlaleGleichgWtigkcitgegenlibcrmoralischcn 
Nom,en gcstehl man notfalls cincm schwer 
Gcisi.esgcschlidiglen zu, mitnichtcn cinem hdl
wachcn, ziclbcwu81en Kopf, nie wid ninvner 
eincm poelischen. 

Sich davon zu treMen, ware allcin schon die 
Wende wctt gewescn, und die WuneJn eincs 
solchcn Satanismus aufzlldcckcn, isl auf jeden 
Fall die l.cbcnsaufgabc einer Generation - die 
Spuren schn:clen. 

Warum abermcheint nichlalles ncu, was bcginnt? 
Die Wcihnachts- und die Neujahrswilnsche 
rmchten wohl schon cine hohen Grad von Ori
ginaliw und direkler Pasoncnbeziehung aufwei
scn, um nichl aulomatischcr Konvenlion zu ver
fallcn. Das dort Anfangcnde, die Gcburt Jes 
Christkindcs odtt der chronologischc Jahrcsbe
gi,m, wcrden meis1sowenigalswirklicher Anfang, 
als ctwas Neues empfunden wic da Beginn eines 
Arbcitstages oder emer Jahrcszeit - den Fruhling 
vidleichl ausgcnonvnen oda cine jungc Liebe 
und die Gcburt eincs IGndes. Doch die Anfingc 
grii8ae Dimension, namlich gcschichtlicha Art, 
nehmen sich in den Hazen da viclen Leu1e 
anders oder gar nicht aus als in den Miindem der 
Politika, die eben so vidc Ercignissc Jilr ,.ge
scluchtlich" akliiren. Wie oft hat Gorbatschow 
das Pradikat .. historisch" fast aus allcr Welt 
vaeinnahmen dlirfcn, ehc a nun ins Nichts zu 
vminkcn drohtl Und doch sind bum sieben 
Jahrc vcrgangen, seiter Wdtgeschichtelll machen 
beg&M. 

Was also isl wirklich Neucs7 In den folgcnden 
Erortmmgcn stiitze ich mich wcsentlich auf die 
Bcstimmungdiescr Kai.egoric im Wak von Emsl 
Bloch. ZuCl'Sl karn wohl flir den Anfang bzw. den 
awarteten Anfang in der Kul111rgcschichlc der 
Wiedcranfang, die Wiedergeburt, mithin die 
Wiedaholung (repclitio) oder die Er-Ncuerung 
(raiovatio) in Gebrauch: das Erwancte., F.rhoffle 
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war in euw:rl~diin:n V c:rgangenheilangesieddt 
AJCJlander der GmBc woUre ein zweiter Achill 
sein. Der Vogel Phonill vermennl sich sdbst. um 
aus seiner Asche wicderzuerstehen. In scinem 
Lehrgcdichl "Mewmrphosm" (c. IS) beschwort 
Ovid, der vom Kaiser Augustus an die umkampfie 
Ostgrenze verbannle Dichter, das riimischeReich, 
als ein von der ganzen sich ewig emeucrnder 
Natur u~ebcnen, zm ,.verum novatrilt", als ei
ner Art Wicdergeburt, iihnlich wiedieorphischcn 
Mys1erien oder die spatanlilcen lsismysterien mil 
ihrem Verwandlungs- und Maskc:nzaubcr. ,,Ofl 
war die 'Nachahmung' ", scmibt Ernst Bloch, 
,,so wtiftlich, daO - wie in primi1iven Kultmen -
die Maske des Mysteriengons angelegt wurde. 
Bis in die Sprache des Paulus, ins Gehei8, den 
alien Adam auszuziehen, um sich mil Christus zu 
bekleiden, ... reichl die drama1isch-symbolische 
Wicdergebuns-Zeremonie". 

Vor allem Erich Auerbach (der lcider wenig t» 
lalnnle Ronw.nisl und Lehrer YOO Werner Krauss) 
und Ernst Bloch haben den Umschlag noticrt und 
den ncuen geschichllichen Sttang von einem ganz 
Ncuen, das das Christenlum in die Welt gcbrachl 
hat. herausgcarbeilct ,, ... in der Bibel beginnt. 
von den Prophctcn herab, cin Verjiingung~trom 
ganz cigcncr Art. Er ha1 sich bei Paulus 
streckenwcise mil den Mystcrien vcrcinigt. doch 
fast nur zwn Schein, um nicht zu sagcn, zur 
Propaganda. Das selber Ncue im chrisllichc:n 
Mylhos ist dieses, daS keinc Aufcrstehungsgoncr 
aus uralter :ZCit nachgeahmt werdcn, sondc:rn da8 
die Auferstchung und das Leben, als volliges 
Novum der Geschichte, jctzt ersl cntsprungcn 
sein soUc:n." 

,.Siehe ich machc alles ncu", hciBt es in der 
Apokalypsc, im Zusammenhang mil dcm Wort 
vom ncucn Himmd und dcr ncucn fJde. Also 
k.am durch die Bibel erstmals die Forrncl ,,Es 
beginnt ein ncucs Leben", lncipit vita nova, in das 
Ocnkcn der Welt. Eine zweitc Schopfung stan 
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einer Rcnovatio oder Reformatio der crstm solle 
stanhaben - und zwar in der Welt selber. 

O.mit isl cine neue Dimension flir das Dcnkcn 
und Nachdcnken erschlossen. die Dimension des 
Vorausdcnkms,jaZu-Ende-Dcnkens. GegenUber 
dcm antilcen Dcnkcn dcr Griechen und Romer, 
das Auerbach als ,,horizontales" charak1crisiert, 
in welchem von Zukun fl nur als einer Wiederkehr 
von ctwas Friiherem, Gm8artigcm, einan golde
ncn :ZCitalter die Rede ist {ausgmommen cinm 
schr friihcn Gcschichtsdcnkcr namcns Pherelcy
des), crschlie8t das Christentum echtc Zukunft. 
wendel sich ab von der Wiederkehr des G lcichcn, 
wic sic die Stoa mttnals im Abcndland vertrat 
Auerbach bczeichnete es als "vcrtikales" Denken. 
Hiermit begann Geschichtsphilosophie im wah
rcn Sinne des Wortcs; ihr erster gro6er kirchlicher 
Paraklet in der Spatantilce wurde Augustinus in 
seiner ,,Civitas dei", ihr folgenrcichster Denker 
im Minelaller, desscn Wcrte bis iibcr Thomas 
Miinzer und die Bauemlcriegc ausstrahlten, der 
AbtJoachimdi Fiore. Denn mitdcn Weissagungcn 
und Prophezcihungcn, allesamt letztlich der Bi
bel entnommen, kam das crloscnde Hallelujah 
nicht nur in die Zukunftsmusik der Philosophic, 
sondem ebenso in die Erwartungen des kleinm 
Mannes, in die Hoffnungen dcr Miihseligen und 
Bcladcnen. Dicse Bcsondcrheit wolltcn die Frei
heit und Gleichhcit in Gones Namen, woUten, daS 
die Ertle cinschwenkte in den Hinvnel, damil sic 
an den vertrostctcn Giitem da ohm tcilhaben 
konnten und ihm-Ketten ledigseien. So ungcheucr 
cntfern1,jadispara1 zu allem irdischcn Ungcmach 
dachlen sich die annm Leute das Hirrrnelrcich 
ebcn nicht, wie cs dann die gnadenseligen, 
hicnicdcn doch gnadenlosen Rcfonnierer wie 
Luther oder Karl Barth predigren. 

Die Rennaissance, wtiftlich: Wiedergeburt {der 
Antike), war, wiejcderma.nnbek.annt,derAnmuch 
dcr Neuzei1 in nahczu alien Bereichen menschli
chm Lebens. Ebcnso bckannt ist. daB sic nicht 
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schlagartig in die Well k.am. Denn cinige ihn:r 
Wundn reichcn bis ins tiefe Miudaltu. So war 
es Dante Alighieri, dc:r den Begriff des Neuen 
Lebcns zum Tild ciner Jugendschrift machte: La 
Vita Nuova, eina Liebesdichtwig, adrcssiat an 
Butrice, die friih slUb und dcr da groBte itali~ 
nische Dichtcr ein Denkmal in seiner .,Gotllichm 
Komodic"setzle, indcm sie darin Vcrgil, dm 
Schopfer des romischen NationaJepos, der 
,,Aencis", und scinen erdichtcten Bqpeila durch 
Holle wid Fegcfeuer, ablostc, im Gang durch den 
Hinvnd {V agil als Heide durftc da nichl hinein). 
Dantes La Vita Nouva isl vor allcm wichtig durch 
scinm ncum Getnuch dc:r V olkssprache, mit dcr 
er sich seiner Angcbetelm vcrswidlich machcn 
wolltc sowie durch die Oberwindung der 
manicristisch erstamcn, lebensfc:men Trouba
dourlyrik; wid eben in dcm auSerordentlichm 
A.ki.cnt.den crauf dicLiebcals inn.igstcnAusdruck 
des neucn Lebens settle. Junge Liebe also, das ist 
wahrha.ft ein schona lnbegriff fur Neues Leben! 
Das Wen entstand 1292, also vor c:ukl 700 
Jahrcn, und brachtc nich1 nur neben dem herr
schendcn Gelehrlcnlatcin die italienische Mu1ter
spr1che zum Bliihcn (sic war dann in dcr 
RenaissanceanallmeuropiiischcnBildungsstattm 
zuhausc), soodcm gab ebcn dct Liebe cincn 
innigaen Sinn als jc mvor. 

Fast ein halbcs Jahnauscnd spiiter scheint es bei 
cincm gm8en Philosophai und Scbriftstd.ler noch 
cinmal eincn aus~enc:n Rllckgriff auf ein 
altcs Vorbild, ja auf ein Alica schlechlhin m 
gcben. J. J. Rouucaus Parole ,,Reaoumcr a la 
nawrer' wwdc in ganz Europa bebnnL .,2urilck 
zur Naur• meinte nicht die barockc HirtcnidyUe, 
mil blo8 spiclcnden Schiiferinnen und Schiifem 
(ohne Wolfe wid Riiuber natilrlich ), sondcm die 
Befreiung YOO allern Stiindischcn, von dc:r vcrlo
gcncn Halbwcll des Adels und dcr Klcriker, dcr 
Dcgcncnation der hcmchendcn Gesdlschaft in 
ihrcrn Luxus, slaD dessen die Glcichstellung aller 
Bi.lrgcr. Und glcichfalls in cincr Liebesdichtwlg, 
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dc:r .,Neuen Hdoise", woUtc dc:r revolutionarc 
Gcnfcr auf em paradiesischen Unusland zu
rilckflihren, wie er im Paradies dagewescn sci -
ohnc SUndcnfall, also ohne die Ursiinde der 
Menschheit, wie sic von dai Pfaffm gcpredig1 
wwde, abet gcwiB nichl ohnc Liebe. Und gewi8 
nicht nlD' auf die Dich1er dcr Empfmdsamkeit. 
sondan auch auf Kant und Goethe hat diese cine 
Urlcgcndc vom Paradies beschworcndc, auf die 
Zu.kunfl gerichrere ,,Neue Hdoise" einen gro8cn 
Eindruck gt'llllCht, dcnn sic enthi11 AufkJarung 
und Stunn und Orang zuglach. 

Bloch schreibl dazu im 32. Kapitel seiner" Tiibin
gcr Einleilung in die Philosophic": ,,Trotzdem ist 
Wllcugbu: die Kaiegorie des Novum ist bis hcute 
noch mil dc:r ihr urcigentlichcn dcr Rcnovatio 
vmchlungen, vcrbunden ( ... ). Der echre Riick
griff gehl viclmehr auf das noch Zukiinflige, also 
Ungcwordcne im Vcrgangmai, und er geh1 da
mil letzthin 1uf das selber noch uncntsprungene 
f.nlSJnl8cn alles dcsscn, was geschieht Er geht 
aur das treibende Da8 oder dm inrensiven Ur
sprung, w<n11s und weshalb Leben geschiehL 
Darin aJlcin liegt der Rechtsgrund dcr V erschlin-
gung von Renovatio und Novwn, ein auBerst 
sdunalcr, ja gcnau nur punktuella Rechtsgrund, 
wie crsichtlich. & liegl einzig in der letzthinnigen 
Einheit des spatestcn Was-Gehalts mil der 
urspriinglichsten DaiHniensitiil des Wdtscins. ( 
... ) Die Verbindung von Novwn mit Renovation 
bezieht au, dc:r moglichen Fruchtwerdung dcr 
Wund nur die Miiglich.kcit, iibcrhaupt cine Ver
bindung des Letzten mil dcm &stat behaupten zu 
konnen. Doch die WID'Zel des Erscheinaiden 
sdber isl keine Gewescnheil oder auch Land
schaft eincs bcrcits golden gewescnen :ZCitalters 
oder irdischcn Paradieses; dcnn sic hal noch nie in 
F.rschcinung ihrcr selbst gcbliihL Und lncipit vita 
nova, gar ultima rczipiert kcincrlci schon strah
lcnd gcwescnden Anfang zugu1crletzt, am Ende, 
sondc:rn bcdcutet kontriir das Ende eines Anfangs 
( ... ). Einzig zu dieser Frucht hin ( ... } intmdieren 
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die historischen Keime, blUhen die historischc:n 
Unterwegs-Geslalten, verftlhren selbsl die Tros1-
erfindungen eines gewcsenen, wiedcrzuftnden
den Paradieses." 

Soweil und solang das Bloch-Zitat. E., procegiert 
nich1 einet1 schlcch1-unendlichen Foruchri11, es 
spricht du Neue (wdches auch immer) nichl 
heilig, es trennl diescs am Ende auch nicht 
schlcchterdings von der &neuerung. Sondern es 
will die differentia specific.a zeigen ebenso wie 
den schmalen Grat dazwischen, der schlie81ich 
zumPunktzusammcnschrumpfL UnddicserPunkt 
von Blochs Geschichtsphilosophie ist der, daB 
nichl nur die Gegenwart mit der Zukunft 
schwanger gehl (Leibniz), sondem auch die 
Vergangenheit. Die Blochsche Deutung des 
Neubeginns mu8 in seiner Unterscheidung zwi
schen dern Was, .,was-Gestall" und dem Wanun, 
dcr ,,Da8--ln1ensita1" landen. Will man das phi!~ 
sophichistorisch urmchreiben. so vermlihll hier 
Bloch den cum grano salis auswendigen, die 
Wehascheinung in ihren ProzeB wnfassenden 
Hegel mil dessen Jugendfreund und spa1eren 
Widerpart Schelling. der zum Warum, zu dem 
hervortreibenden Urgnmd der Dinge einzudrin
gcn versuchte. Der Bogen, der so rat,;elhaf1 von 
ihm gezogen, sch! ieBlich zusammengezogen win! 
angesichts des Neuen und seines Begriffs, isl so 
all wie die Philosophic. Der mte erhaltene, weil 
iibedieferte Satz der Philosophic, stammt von 
Anuimander, einem gricchischen Philosophen, 
dcr fast zweieinhalb Jahrlausende var uns gelebt 
hat; bereits Anax imandcr fragt nach dem DaB des 
Was. 

Mcine verchrten Darnen und Herren, ich rtlhle 
mich schuldig, Sic auf so glanes Eis geflihrt zu 
haben. Die Siebenmeilenstiefel des Begriffs, die 
Hegel gerne auszuleihen bereil war, passen mir 
nicht, sic sind halt zu gro6. AuBerdern befinden 
wir, die meisten wohl von uns rcaliter, auf glauern 
Eis, wenn wir das Neue bedcnken oder besscr: 

36 

bewuBt erleben. Denn hinter uns liegen nicht 
via-zig Jahre Diktatur, die ich fur meine Person 
anfangs auch ftlr die ,.Diktatur des Proletariats" 
hidt, sondern 57 Jahremit dcm zweiten Wdtkricg 
dazwischen. Das isl beinahe soviel wie cin 
durchschninliches Erwachsenenleben. Unser 
Selbstbewu&sein, das bei den Montagsdernos so 
hmlich gewachsen war, istangesichts vider neucr 
Kalamitiiten wieder geschrumpft, du Gdd isl zu 
einer unheimlichen Macht geworden (besonders, 
woes nicht reicht), unsere wirtschaftliche Talsohle 
scheint immer !anger zu werden, wir haben zwar 
cine Riesenlast abgeworfen, stchen dafl.ir aber 
zicmlich nackt da; das einzige Verfa.ssungsrecht, 
das in unserer verdorbenen, zu einem ekligen 
Wechselbalggewonlenen offi1.iosen Sprachenoch 
ccht klang und einkJagbar mchien: das Recht auf 
Arbei1, gilt nicht mchr, usw. usf.. E., isl cine Kruit 
milder neuen Freiheit. milder neuen Tcchnik. mil 
der neuen Biirokratie. Und dennoch herrscht of
fenkundig keine allgcmeine Lethargic, kein 
durchgangiger Pessimi.~mus, und die anderen 
chemaligen Brudcrlander- das erkennt wohl je
dcr - haben, ja hanen es schon immer schlechter. 

Mindestens so schwer wie der okonomische Auf
holpro1.e8is1diegeistig-politische,,,Aufarbei111ng'' 
unserer V ergangenheit, aberw ir werden das, wenn 
wir wollcn, schon schaffen, weil wir hinsichtlich 
kritischer Aufnahme und AeiB nicht unterbeminelt 
zu sein beanspruchen. Die jungen Lcute ( von den 
bnunen Berserkcm unter ihnen sel~tverstandlich 
abgesehen) scheinen untemehmungslustiger, 
reisefreud iger und selbstbewuBtcr denn je zu sein, 
und die Sllldenlen sind aufmiipfiger als wie hier 
nie zuvar. Das rooge so bleiben! Das Wort Frei
heit hat einen In halt bekommen, mil all den Go
fahren auch, die es in sich birgt. Und eben von dcr 
Jugend konnen,ja miissen wir Alteren lernen, var 
allem weil wir ihr und alien weiteren Nachfahren 
kein wohlbesteUtes Feld hinterlassen haben. 

Das alles gchort 1.ur mten Halfte des Untertitels 
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vom bcginnenden Neuen Leben: als Fomid des 
Tat bes lands. 

Die zwcite Halfte: die Fonncl der Utopie isl 
womoglich schon im geschichtlichen AbriB 
meines Voorags beantwortet warden. Sic bleibc 
dennoch fur die meisten htichst anfechtbar, nicht 
nur wegen bestimmta Halnmgen meines vcmu1a1 
Lehrcn Ernst Bloch in seiner politischen und 
Rechtsphilosophie ( die nicht zwn crsten Mal cine 
schlechte Presse haben), sondem anfcch1bar und 
irritabd bis zum Eu.eB, weil sich die sozial istische 
Thcorie insgesaml bis auf die Knochen blamiat 
haben solJ - eben als Utopie, wie sic seit l'.JO 
Jahren landlaufug aufgefa& wird; aJs vcrblasene, 
von alien guten Geistem verlassene, wir.klich
keitsfraooe Gedankenkonsauktion. Die negio
rende Vorsilbe in dem von Thomas Morus 
gek.lillcz-len Kompositwn ,.Utopia", zu deutsch; 
nirgends, sage doch eigentlich alles. Wenige 
machen sich die Miihe., den Gchalt des Werkes 
und vidcz- anderer zu ergriinden, wn vidleicht 
festzustellen, da8 just darin der tiefere Witz dicses 
Zu.kunftstaatsentwwfes liege DaB das Wak sei
ne Kraft aus der Krilik der damals gegenwartigen 
Gesellschaft zieht; da8 das Nicht-Sein das Sein 
richtet wMI zugleichdie bchabigeSdbslgefalligkeit 
derer, die die barbarischen V erhiil1ni.sse allemal 
hinzunehmc:n bereit sind; und da8 schlie81ich 
Bloch den Bcgriff ,.Utopie" zu einer philosophi
schen Zenllalkategooe, ja zum Prinzip ahoben 
hat - mitallen Differenzierungen, die inzwischen 
Schulegemacht haben und weitcrmachen wcrden. 
Bloch alsAusbund IOlaliLiiren Denkens hinzustd
len, blieb ausgen:chnet einem Hitler-Biographm 
(keinem bcsonden ,chlcchten llbrigens) vomo
halten. ,,Mu8 man dain immer gleich llChin-.,fen. 
woman nicht vmtehr', sagt Nietz.9Che. Freilich, 
iiber Bloch extra will ich hierkurz v<1"dan Scblu8 
meiner Rede nicht spn:chen.. Ober ihn - und daflir 
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bin ich dem Re.ktor dank bar- werde ich noch das 
k.oavnende SemeslCf lesen. 

DaB der Begirm eines ncuen Lebens nicht ohne 
Pcrspektive pra.ktisch verifiziert weroen kann -
man mtichtedoch einen SiM darin finden, und sci 
es zuniichst nureinen fur sich selbst -. scheint mir 
wiatal!lich. Und da8 das BewuBtsein von dieser 
PcrspektiveohneZjelrichtung nicht vorankommt, 
sondcm ingmati.sch nach dem niichsten besten 
~ift (was aJs das Beste sich dann kawn erweist), 
dllrfte ebenralls einleuchten. Deshalb zitiere ich 
trotzdem noch eimal Ernst Bloch aus dem 24. 
Kapitd semes Ouches Uber Hcgd ,,Subjekt-Ob
jekt''; 

,.Wu der Zielinhall ( ... ) sein konnle. dieses 
freilich liegt deshalb noch hinttr der Orenze der 
A~baiteit, weil es noch gar nicht vorhanden 
isl. Au8er in der Tendenz darauf hin und dem 
zweifeUos schwierig definierbaren und topisier
baren Realitatsgrad des Noch-Nicht in der Ten
dcnz. DeMoch gibt es diesen Realitatsgrad, er 
witascheidet ja absb-ak1e Utopie von konkreter, 
er untcncheidel iMerhalb letzterer bevorstchen-
de, sich bereits siMfallig abuichnende Aktua
lisie:rungen des real Mtig)ichen von fcmet, gar in 
einem Ultimum liegenden. V arerst ist das letzt
hinnigc Noch-Nicht nur dwch Ncgationen dessen 
aussagbu, was es in dem Subje.kt Gewordenen 
mvertusig nicht ist: es isl nicht Enlfremdung, 
rucht Entaul!aung, nichl V erdinglichwig. kurz, 
nicht Nicht-ldentiliit des Menschen mit sich 
selbsl .. 

Ergo; Fangen wir, auch, ja unbedingt in diesem 
konkrel-utopischen Sinne, das Neue Leben an. 

Jiirgua TtUtr, Prof Dr., isl flonorarprofusor an 
Facl1berticlt Pltilosoplut (i. G.) dLr Uni11miliil 
Leipzig 
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aus: DER SPIEGEL 4/J 992 

SPIEGEL: Herr Professor Teller, scit 
Deginn dicscs Win1crsemcs1crs lchrcn 
Sic an der Univcrsillll l..cipzig, an jcner 
Hochschule, die Sic vor JS Jahrcn da
vongcjagl hane - mit wclchcn GdUh
lcn ·! 
TELLER: Nun, anfangs war ich richlig 
gcrUhn. Aber cs isl schon c1was mcrk
wUrdig, wcnn man erst im Ahcr von 65 
Jahrcn seine akademische Anlrillsvorle• 
sung h:lh. Und sclllsl die hllnc hcinahe 
gar nicht slattgefundcn. Wcnn cs nach 
dcm Willco dcr ncucn Philosophischen 
Fakullllt gcgangcn wilre. hattc ich cin
fach so mil mcincn Vorlcsungcn angc
rangc'.1 - als oh nich1s gcwcscn wllrc. 
SPIEGEL: Und was hallcn Sic dagegcn 
unlernommen? 
"!F.LLER: lch bin zum Ockan gcgangcn, 
1.u Proks5nr tothar Kreiser, dcr mil mir 
zusammcl\ in 1kr. ,Unfzigcr Jahrcn SIU· 
dicrt hallc, und hahc au: cincr offizicl
lcn Antrittsvorlcsung hcMnn1lc,1. An 
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J Urgcn T ctlcr 
wahrcnd seiner Antrittsvodcsung 

sich, so habc ich ihm crkllln, sci mir so 
cine V cranstaltung v<>llig egal. Das hier 
ahcr sci doch wohl cin Akt dcr Rehahili
ticrung - ich kl)nne da nicht einfach so 
in den Saal rcinkommen. als wire ich 
nur fUr ein paar Tagc draulkn gewcscn. 
Kreiser hat das akzep1ier1. Ohcrdies ha
hen die S1uden1en dafUr heftig vo1icrt . 
SPIEGEL: Womit heschilf1igen Sic sich 
in lhrer Vorlcsung? 
TELLER: Die Universi1:11 hatte mir zu
nllchst cher unvcrfllngliche Themcn vor
gcschlagcn. Man fragtc, ob ich nicht 
Uher Rcnaissaoce-Philosophic oder Ohcr 
die romantischc deutschc Naturphiloso
phic rcdcn mOChtc. Ahcr ich hahc dano 
gc~1g1: Nein, wcnn ich schon zusammcn 
mil Rloch scincrzcil von dcr Univcrsilllt 
geschmisscn wordcn hin, Jann mix:h1e 
ich ihm zu Ehrcn mcinc Antrittsvorh:
sung hallcn. Und das hahe ich nun auch 
gcmach1. 
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Elke Uhl (Leiprig): 

PHil..,()SOPHIEREN UNTER DER MAClfIFRAGE - DAS JAHR 1956 
AM LEIP'ZIGER INSTITI.IT FOR PHILOSOPHIE 

Die Grundfragedcr Philosophic in der DDR bcstand entgegcn andcrslau1cndcr Annahmcn in der Frage 
dcr Macht Zwar nicht von Anfang an, aber: Auch das problemlosende Dcnken dcr alb.ubald Verfolgtcn 
war darin milder ideologischca Hysteric ihrer Verfolger cinig, daB der Staal DOR Bcstand habcn, in 
viclem erst noch gewinncn sollie; er ward~ hochst schiluenswcne GuL Das Andere der bis dahin 
erleblca Staatsfonncn sci in ihm, wean nicht schon real, so doch in1cndicr1. 

Der bald cinsetzcade Entlituschung.sprau8 ware cin doppclter: Die ncue Macht enthiilhe sich immcr 
deullichcrals pcrsonale V crfligung.,gewall der PaJ1ci-Obercn, die lnstrumenle wan:n dieallca, nur allzu 
gut bckanntcn. lhre lhcorctischcn und maischlichcn Frcundc glaublca sich zuniichst nur unvmlandcn. 
Einvastiindnis und Kritik hidl man 90T1sam auslaricrL Doch anstelle der erholfien Diffcrcnzicrung 
und Demobatisicrung erhoben die Miichtigm ihrcn Anspruch auf Unurmchriinktheit und Endgiiltigkeit 
gegen jmc, die vom Neuen, vom Anfangen-Wollcn nicht ~ troehten. 

Zu ihncn gelliirlc Ernst Bloch, der Philosoph, seit 1949 lnhabcr eincs Lehrs111hls flir Philosophic und 
Dircktor des Philosophischat lnstitub an der Lcipziger Univmitit Bloch, 1955 noch mit Nat.ionalpreis 
und Vaierliindischcm Verdicnstordcn hoch geehn, war zwei Jahre spater zwangscmcritiert Seine 
Assis1en1m und Schiller wurden bedroht, enllasscn oder verhaftct Nach jahrclangcm Gc:plankel um 
Person und Werk - seil 19531auch1en immer wieder ,.Bloch-Kritiker" auf - schien den Miichtigen nun 
die Zeit gelmmmen, widerstiindigcs Denken zu beseitigen. weil cs sich nicht in Bcsitz nehmen lie8. 

Das Jahr 1956 entschicd. 
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Ja1111•: Die SEO-Bc:zirksleitung verswkt ihre 
Einnu&ahme auf die politischen und wissen
schaftlichen Disku~ionen am Philo!lophischen 
lnstitut Oabei bnn sie sich 111r den Beschlu.8 des 
ZK der SEO vom 6. I 21955 stUtzen, nach wel
chem die Bc:zirk.sleitungen nunmehr direkt filr die 
,,Anleitung" dcr Parteiorganisatioo an den Hoch
und Fachschulen verantwortlich sind. 

F~bruor: Die Abteilung Propaganda/Agitation 
der SED-Bezirksleitung sucht - gefangen in der 
Logik innerpartcilichcr Bcrichtcrstattung - nach 
vorzeigbaren Erfolgen ihrer ideologischen ln
doknination. Sic wetden gefunden. ,,Als Be~d 
ftir das Wachstum ciner Grundorganisation" slel
len die Geno~ lobend das Philosophische ln
stitul heraus, "wo nach der Kritik an der Arbeil 
dcr Parteigruppe der Wissenschafller .. .laufend 
Auseinan~etzungen stattfandcn und dadurch 
auch die wissenschaftliche Arbeit cine Bclebung 
erfuhr''. (I) 

Doch solcherart gemeldeter Erfolg ttog. Der 
XX.Paneitag dtt KPdSU hane vollig unerwanet 
mil eintt Krilik am Personenkult Stal ins begon
nen. Er sorgt IUr Unruhe. Von den schockieren
den Enlhilllungen Chruschtschows erfahren die 
Pancimitgl icdenm Philosophise hen lnstitut zwar 
wie Uberall in der DDR nur auszugsweise und nur 
in geschlossenen V ersammlungen; 1...eipzigs 
Puteichef Paul Frohlich ordnet sogar noch zu
satzliche Bcschncidungen der lnfonnationen an. 
(2) Aber die befrciende Winung des XX. Partci
tages liIBt Hoffnungen auf Demokratisienmg und 
gesellschaftliche Erneuerung entstehen. Ernst 
Bloch veranlassen sie zu dem bewegenden Kom
mentar: .,Wie doch ein blo6es Wegtun uns reich 
machcn hnn." Leidenschaftliche Dislcussionen 
Uber Ursachen und Auswirkungendes Stalinismus, 
die sofort Fragm nach den Mtiglichkeiten eintt 
Kursanderung der eigenen Putei provO'licmi, 
entfachen cine Aufbruchstimmung am Leipziger 
lnslilUt. 
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Ernst Bloch nirrmt sic vorweg, als er Anfang 
Februar auf dem mehrmlls VCl"SChobenen Kon
gre8 des Schrift.stellerverbandes gegen die dok
lrinaren Methoden der Litm.turlcrilik polemisiert 

Min: Ats Leiter der Sektion Philosophic der 
Deutschen Akademie der Wisscnschaften beruft 
Bloch cine .,Freiheitskonferenz'' ein. Schon das 
Thema seiner Eroffnungsrede ,,Freiheit, ihre 
Schichtung und ihr Verhiltnis zur Wahrheit'' ist 
ein Politikum; seine Kritik am Schmalspurmar
xismus des Grundlagenstudiwns ein Sakrileg; 
sein Pladoyer flir bilrgerliche Freiheiten, die es 
erst noch zu verwirklichen und vollmden gehe, 
cine ofTentliche Kriegserklarung. Blochs Forde-
rung: ,.Die jetzig roogliche Freiheit muBgeschiilzt 
wetden" (3) charakterisiert die weitverbreitele 
Erwanung an der Paneibasis. 

Die SED-Spitze ffllgicrt milder Einbcrufung der 
3. Parteikonferenz. Ulbricht, selbsl Uberrascht 
vom Venauf des XX. Parteitages - wenige Wo
chen zuvor hane er die systematische Zuriick
dringung des Neuen Kurses angemahnt -. zcigt 
sich unbeeindruckl Er legt fest, daBdie ,,Behand
lung des Personenkults" nicht die ,,Hauptfrage 
sci" ein Sterootyp der Ulbrichtschen Rhetorik.. 
Jede frcimUtige Dislrussion wird abgcblockl O brig 
bleiben Eindammungnersuche. Sic wetden nach 
bewlihrtcm Muster gesbickt: Fahndungen nach 
,,Provok.ateuren" und ,.parteifeindlichen fJemen
ten" disziplinieren. 

Auch KID1 Hager nutzl die Gelegenheit und kriti
sien den Zustand, ,,daB es an wissertschaftlichen 
lnstituten cine sogenannte Chefideologie gibt, 
das hei&, da6 die Anschauungen des Chefs heil ig 
sind und absolute Giihigkeil besitzen, wahrend 
die Mitarbeitcr nicht zu Wm kOlffllffl und eirl 
wissenschaftlicher Meirlung~treit fehlt" (4) Das 
war, hinterhaltig auf Ernst Bloch gemilnzt, cine 
paradoxe Umkehrder antidogmatischen Tendenz 
des XX. Parteitages. 
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Bloch~zweiTageGastaufderJ.Paru:ikonferCIIZ. 
Nach Leipzig zuriickgr.kehrt, bekundd er im wis
senschafdichen Rat seine Enuauschwig Uber die 
,,Ein-Mann-Geschichte, Regie: Walter Ulbricht" 
und benennt das gro&e Hindernis auf dem Weg 
zurdeutschm F.inheit: den V~itzenden der SEO. 
(5) 

April: Walter Ulbricht spricht vex dcr Landwirt
schaftlich-Giinnerischen Fakultat der Leipziger 
Universitlil Die Zwischenrufe von Professor 
Rosenkranz, als Ulbricht ofTensichtlich falsche 
Angaben Uber die Univmitlils-Giiter macht, die 
Wortmeldung der Hilfsassistentin Ute Geyen, die 
sich gegen den gerade favorisiertcn Anbau voo 
Hackfriichten irr Odeibruch wendet, mehr noch 
die massiven Unmutsbeuugungen dcr Srudcnten 
gegenilber der Person Ulbrichts alannieren die 
1...eipziger Bezirk.slcitung. Da sdbst der Selaew 
der Univcrsitiilsparteileitung. Wolfgang Heinke, 
die ,,Provok.ation" untatig hirlnimmt, leiict sie 
sofon Ma&ahmen ein. Am 12.4. muB Heinkedas 
Ritual voo Kritik und Selbstk.ritik absolvieren. 
Dabei hintermngt er die Au&rung Blochs iiber 
Ulbricht. Die Bezin.sleiwng nimmt nun die Var
kommnissc an der L.andwirtschaftlich-Gartnc
rischen Fakultlil zum AnlaB, jede kritische 
Meinungsau8erung, i.nsbesondcre am Philo5'r 
phi.schen lnstitut zu verfolgcn. Auf dcr Bilro
sitzung der Bczin.sleitung am 19.4. kliirt Paul 
Frtihlich noch wgemde Genosscn auf: ,.E,, ist 
jcdem crlaubt, Krilik zu iiben. Aber diese soge>
nannt.e Krilik am Ge~ Ulbricht isl in Wirk• 
lichkeil nur die Tamung flir das Anbringen von 
faulni.scmBendem lntdlr.klllalismus. Diese stin
kende ldcologie ist ein V much, die Partei zu 
zersetzcn. Deswegen darf man die Nachbetcr 
k.apitalisti.schc:i Propaganda nicht ah cine harm-
lose oder ab einen falschen Zungenschlag gc
macllte Au.8erung hinnehmen, sondern mu.8 sic 
ideologisch entlarven und die ganzc Pat1ti im 
Kampf zur 1.aschlagung dieser feindlichen ldeo
logie erziehen." (6) 
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Folgcrichtig wird Blochs .,politi.sch-ideologische 
Entgleisung" zum l.Clltralen Pun.kt dcr Vennuli
chen Vcnchlu.8sache XIII 161/56 erhoben. Am 
gleichen Tag beschlie8t die Univcrsitlitsputeilei
tung eine Arbeitsgruppc zur Oberprilf ung dcr 
idcologischen Situation am lnsti1111 filr Philoso
phie zu bilden. lhr gehoren die Genossen Schleif
st.ein, Handel und die Genossin Kring an. Die 
Universitiitsparteileitung stehl scit dem 21.4. 
voUends hint.er Paul Frohlich. (7) Vorbehaltlos 
crkeMt sie an, .,daB die Philosophic Blochs nicht 
eukt basien auf den Grundlagen des Marx ismus-
1...eninismus. "" Die pol itische Koozeption ent
spricht /dcr/ eines biirgerlich liberalen Menschen 
mit den Tendenun der politischen Hcrrschaft 
gegen unscre Poltik." (8) Mit der flir dm Partci
apparat charakicristischen Effizienz win! nun 
beschlosscn, bis zwn 25.4. in den Grundorga
nisationen Vcrsammlungen durchzuflihren, auf 
denen die feindlichen Angriffe zcrschlagen wer
den sollen . .,Mitgliederversammlungen, die nicht 
das entsprechende N iveau haben, wcrden wiedcr
holt" (9) Wie um das MaB vollzumachen, berich
let dcr Partcisr.klcw des lnstituts, dcr Logiker 
Johannes H. Hom, seina Ubergeordnet.en l...ei
tung. von einem sk.andalosen Vortall. Bloch habe 
Ulbricht, ironisch nach dessen Befinden fragend, 
mil Hermann Goring verglichen. (10) 

Mai: Aus Berlin wird ein zuvediissiger Genosse 
nach Leipzig geschickt Genossc Mowald voo der 
Abt.eilung Wissenschaft beim ZK der SEO macht 
den Philosophen klar, da8 Blochs Au8erung kei
nc Privatmeinung. sondern cine ,/eindliche For
derung" isl Die Partcileiwng dislanziezt sich VOii 

Bloch. Doch die ,,schlechte Alfmsphm", die das 
Mitglied der Universitiitsputeileitung, Gottfried 
Handel, dem lnstitut bescheinigt, - ,.spontancr 
Protest, ohne vorher bescheiden zu Uberlegen" 
(II) - kann trotz ll'UWiver Drohungen nicht bo
seitigt wmten. 

Mowald muB nach zwei Wochm noch einmal die 
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Par1ci1ein1ng instruiercn. Unier den Studenten 
kuBiat eine Resolution, die du Recht aur studen• 
tische Mitbestimmung im V orlesungsbctricb ein
klagL Die Bezirksleitung bcschlie8t dagegen, 
Studienpliitu und lnmatrikulationsbedingungen 
in entgegengesetztem Sinne zu verandcm. Alie 
Grund-Vorlesungen sollen fortan wtirtlich (!) 
ausgearbcilet und zur Kontrolle vorgelcgt wer
den. Diescr BeschluB winl crstdurch lntavention 
des Staatsselaetariats filr Hochschulwesen abge>
mi1dcrt. 

Auf zentrale Anweisung (12) hin vaabschiedet 
die Paneileitung des lnstituts cine En1.schl ie8ung 
,.Uber die Verbesserung der Fniehung zum sozia-
1 istischen BewuBtsein und der wissenschaftl i
chen Arbei('. Im Punkt 18 dieser En1.schlie8ung 
heiBt es: ,,Die Diskussion Uber die Philosophic 
des Emst Blochs im Wissenschafllichen Rat, die 
iiber erfolgreiche Ansatze nichl hinausgelcommcn 
isl, muBauf einer grundsatnic~n Basis fortgo
H.ihrt werden." (13) In den folgenden Wochcn 
beschaftigen sich die Genossen damil, Blochs 
Wedi. ,,Prinzip Hoffnung" zu analysicren, wobei 
sic sich bcmilhen, ,.dicse Diskussion vor Prof. 
Bloch gdieim zuhalten" (14). Johannes H. Hom 
und JUrgen Teller werden beaufll'llgl, die jeweils 
entgcgengesetzlen Positionen darzustellen. Doch 
cine einheilliche Meinung Uber die Philo90phie 
Emst Blochs kommt trotz massiver Eingriffe 
iibergcordneter Paneiinstanzen nicht zustande. 

Jw,i/Jllli: Die Diskussionen um das ,,Prinzip 
Hoff nung" hallen an. TeUer halt sein Koreferat zu 
Homs parteilich-kritischen .,Bemerkungen Zllf 

Philosophic Ernst Blochs". Wahrend die Ablei
lung Propaganda/Agitation der Bezirksleitung 
beschlie&, .. da8 cine der Vomusseuungen der 
Oberwindung des Liberalismus am lnstitut die 
Oberwindung der 'Philosophic Blochs' isl" und 
flir den Herbst cine gro8e Abrechnungs-Konfo
rcnz plant, zu der auch Bloch eingeladen werden 
soil ( 15), finde& die lns1itu1Spar1eileitung zu einer 

42 

ctwu modenlaen Haltung gegenUber Bloch. Sic 
sli.itzt sich dabei auf die Ausftihrungen .,Gcgen 
den Dog1T11tism11.1" aus dem 28. Plenum da SED. 

A.11111rt/S1pl11111>tr: Die SED-Bezirksleitung 
Uberarbeilct ihm1 Arbeitsplan mr Oberprtifung 
dcr idcologisch-politischen Arbcit der Par1eior
ganisationen Univmitiit, Hoch- und Fachschulen 
seit der 3. Paneikonferen1. Unter dem Stichwort 
Bloch fixiat sic die Frage: .,Wird ein bcharrlicher 
Kampf geflihrt gegen die reaktionlire Philoso
phic, gegen die Verfa1schung der Begriffe Frei
heit, Personlichkeit, Demokratie sowie die 
Leugnung der Klassenstruktur und des Klassen
kampfes7'' ( 16) 

Ollobtr: Halle der Aufstand da Arbeilel' in 
Poman schon im Sommer fur Aufregung gesorgl, 
erregen nun die Bcgleitwnstiinde des 8. ZK-Ple>
nums der polnischen KP AufmcnsamkeiL Als 
Bloch in seiner Vorlesung zur Geschichte der 
Philosophic auf den polnischen Philosophen 
Cieszkowski zu sprechen kommt, bemertt er. 
.,Dama.ls wie heute ging die Emeuenmg von 
Polen aus". BeOissene Spitzd berichlen sofort 
Anfang Oktober brcchen die Unruhen in Ungaro 
aus. Die Universitatspartcileitung beschlie.61, die 
Paneigruppeder Wissenschafller politisch zu ,Jo
stigen". Sic kann sich dabei insbcsondere auf die 
Genossen Robert Schulz und Heinrich Schwartze 
verlassen. (17) 

No,,MHr: Minen in den Tagen der Niederschla
gung des ungarischen Aufstandes durch sowjeti
sche Truppen hilt Bloch seine Rede Uber ,,Hcgd 
und die Gewalt des Sys1erm" an der Berliner 
Humboldt-Universital, in dcr er cine tiefe ,,Erlri
schungsepoche des Marxismus" forden. 

Aus dereilenseinberufenen 19. ZK-Tagungzieht 
der I. Sebetiir der Leipziger SEID-Beziitsleitung 
die SchluBfolgerung. ,,daS wir uns vorbereiten 
mUssen aur Versuche der Konte1Tevolution, cine 
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iihnliche Lage bcrbcizuftihren, wie sic es in Un
garo gemacht haben. .. & ins1ama1 cine ,,Einsatz. 
leinmg", der auBa ihm der Chef der Leipziger 
Staawicherheit, der Chef der Polizei und der 
Stadlkommandant angehore11. Paul Frohlich Iii& 
keinen Zweifd an seiner Absicht: .,lch bin daflir, 
da8 wir Methodcn crgreifen, die analog sind, wie 
wir uns friiher milder SA und der SS auseinander
gesetzt haben." In bczug auf die Universital ver
mulet er: .,Wahrscheinlich sind da Leute, die cine 
neue SS aufmachen wollen." (18) Die Front war 
eri:iffnel 

Bloch sorgt sich un1erdessen um seinen ungari
schen Jugcndfreund Georg Lukacs. Dcshalb isl er 
erleichtert, als ihn der Leiter des Aulbau-Verlags, 
Walter Janka, von dem Plan infonnien, Lubes 
aus Budapest zu holen. Wenig spiiter afahn er, 
da8 dcr Kulturminister J. R. Becher die wspriing
lich von ihm sdbst initiierte Rcttungsaktion un
tersagt. Bloch ist emptirt. AJs Becher am 27.11. 
auf eina Kulturbund-Vaanstaltung in Leipzig 
auftritl, verwcigen er die Teilnahme und Iii& 
wisscn, da8 er ,.Lwnpai nicht gamieren" werdc. 
Die Panei winl daraus einen Anklagcpunkt for
mcn. Heinrich Schwartte, ein paar Wochen spa· 
ta beaufttagl, den ,.Offenen Brief" der Paneilei
tung :m entwerfen, mil dem Blochs Zwangs-
emeritisierwig ci.ngdeilet wunlc:, wird schreibcn: 
.. Wie wir crluhren, haben sic im Zusammenhang 
mil den &cignissen um Henn Professor Dr. Go
org Lubes den Minister flir Kultur, Genossen Dr. 
h. c. Johannes R. Becha, in groblicher Weise 
beleidigt, weil er einem politisch tmchten Fnu
chen von Ihnen nicht nachgekommen i.st." (19) 

Doch :mvor schahct sich Walter Ulbricht ein. Am 
28. ti. beauftragt a Paul Frohlich, ,.pc:rsonliche 
AussprachCII mil Professor Bloch" zu ftihrcn. 
AuBerdem schlagt Ulbricht vor, ,.da8 in dcr FDJ
Gruppe der Philosophischen Fakultiil cine offene 
A ussprache staufindel, in der die Pol itik des Peltifi
Kreises und solche Auffassungen, wie sic von 
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Frau Werfd venrer.en werden, veruncill waden. 
a isl notwendig, durch diese Diskussionen in 
&fahrung zu bringen, wer von den As.1isten1en 
und StudC11len die feindlichcn idc:ologischen Po
silionen untmliilll. ... Die Sache isl deshalb drin
gend, da wir nicht beurteilen konnen, welche 
Einflilssc von Berlin oda von polnischen V c:rtrc> 

tan auf Wissenschafller in Leipzig ausgeiibc 
worden sind." (20) 

Enen Tag spiller wird Wolfgang Harich verhaf
tct Da Verhaftungswclle fallen in Berlin Man
frtd Hertwig. Bernhard Steinberger, spater noch 
Heinz Zoger, Gustav Just, Richard Wolf und 
Walter Janka zum Opfer. 

DtuMr: Ulbrichts Brier gibt das Szenario flir 
Leipzig ab: Am I. 12. winl Carola Bloch von 
eincm Genosssen der Bezirksleitung aufgesuchl 
und flirden 4.12. vorgeladen, am 5. 12. muB sich 
das Ehepaar Bloch vor den Berirksleitungsmit
gliedem Hans Wetzel und Siegfried Wagner er
kliiren. Auch Walier Markow winl zur Ausspra
che bcstd.lL Die Bezirk.sleitung hoh Berichte von 
der Staatssicherheil ein, inolfizielle Mitarbciter 
arbciten zu. Die FDJ liefen die gewiinschte Stcl
lungnahme.. Da Plan sieht vor, ahnlich wie in 
Berlin cine Harich-Gruppe, in Leipzig einen 
Bloch-Kreis als konterrevolutionlires Zentrum 
auszuhcben. Folgende Person en werden von Stasi 
und Panei anvisiert: Carola und Ernst Bloch, 
Georg Lukacs, Roman Karst, Wolfgang Harich, 
Walter Janka, Gustav Just, Max Marius, Hans 
Mayer, Fritz Behrens, Theodor Lin, Gerhard 
Zwcrcnz, &ich l..oest, Giinther Zehrn, Lothar 
Kleine, Jllrgen TeUer, Rolf Sperl, Horst Engel
mann sowie Blochs Sekretiirin Frau Franke. (21) 

Un1er EinfluB der Arbeitsbiiros Ulbrichl winl 
cine SID-Dclcgiertenkonferenz an der Univmi
tiit vorberei1c1, deren Aufgabenstellung schon 
vorab bekanntgegebcn winl: Am 19.12. erscheinl 
im ,,Neuen Deu1.schland" der Artikel ,Jdealistische 
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V crirrungen unlcr an tidogmati11ehcm V or,.eichcn" 
von dem Ulbrich-Gc1rcucn Rugard Ouo Gropp. 
Jctzl bcginnl die r,c,8c Abrtthnun~ 

Nur die Gcnosscn am l1t~ti1u1 fur Philosophic 
stcllcn noch unsichm: Kan1onis1m dar. Der Par
lcisckrctar, J. H. Hom, emlih von dcr lnstiluts
Parteivmarnm.lung am 19.ll das imperative 
Mandal, Grows Anwilrfe aur dcr Dclcgjmcn
konformz am 21./ll I 2. zuri.ichuwci.~. (22) & 
winl cs nich1 einlosen. 

Nachdem im Referat der Dclegiertenkonferenz 
die Vmuche Harichs, .,cine Linie in dcr DOR ·m 
vcrtrctcn, die leu1cn Endcs die Bcseitigung dcr 
volksdemokntischen Ordnung im Auge hane" 
aub ,,entschicdcnds1c rurik:kgewie.q:n" und im 
gleichcn A1anzug jcde Kritik am gcsc:ll,chafts
wis.<ICflschaftlichcn Grunds1udium als Angriff des 
Kla~nfcindes gclnndtmarkl wurden, slelh dcr 
anwescnde Waller Ulbrichl die inquisiklrische 
Frage: Jla1 E.uch dcr Pmfc~ Bloch nichl nahct 
informiert7 lch mcine un1cr Philooophcn mu8 
man offcn sprcchcn Uber die Konzcption von 
Harich. & muB ihn doch kcnncn!" Horn liefm 
zwar keine lndil.ien, um den Straftalbcstand ding
fesl zu machcn, sein Diskussionsbcitrag Uber die 
Lage dct .,philosophischcn Fronl'' licgl aber ganz 
auf der vOfgegebencn Linie. SchlicOlich antwor
ld Robert Schulz auf die cnt.sprechcnde Anfragc 
Ulbrichls in der gewilnschlen Form: ,.Die Vahaf
lung Harichs hilfl uns in da Klarung dcr Arbcil 

A11mmUlllfll: 
vcrwcnclcic ANt iirwngcn: 

am lnSlilul und dam ii auch in dcr pcnoodlcn und 
philO!IOphi.~hai Arbeil enorm wei1cr .... die Dis
kussion um Harich /i,,1/ flir uns auch cine groik 

&tcich1erung in der Kliirung der Fragcn ... um 
Professor Bloch und seine PhilOSOflhic." (2J) Die 
Dclcgiertcnkonfcrenz vcrabschicdel cine Ent• 
schlidlung, in deres hciBt: ,,Am Philo~ophi.~cn 
lnstinll gill es den Kampf gegen jegliche Er· 
scheinungcn des ldcali.smus cncrgi.~ha aub:u
nehmen und weitcnuflihren. Alic Folgcn dcr 
Titigkcil Harichs an dcr Philosophi'lchcn Front 
sind aufzuspiircn und zu liquidicrcn. Die ungari· 
schcn Ercigni~ lchrcn uns, daB die Partci alien 
7.CBCl7.endcn, der Konlcrrcvolulion Vorschub 
lei~ttttdcn Angriffcn, wic sic vom Pc101i-Kreis 
und dcr Harich-Gruppc gcftihr1 wunlcn, enLschic
dcn cn1g~cngc1rc1cn wCTdcn muB." (24) Darnil 
c., keinc M i8vcrstlindni~sc gibl, rcslimiat Ulbnch1 
im .. Ncucn Dcul!lehland" vom 30. ll nocheinmal 
du E1Kcbnis dcr Konfcrcm.: .,Was wir wollai 
und wa~ wir nichl wollcn". 

Das le11.1e Heh de-,; Jahrgang.~ 1956 der von Bloch 
hcrausgcgebencn ,,Zcitschrifl fur Phil090phic" 
winl eingezogen; scin Name im Jahrcsinhahs
veu.cichnis gctilgt 

Bloch cn1gch1 dCI' Vcrhaflung. Seine rolitischc 
und wisscnschaftlichc l!Dlicrung in dcr DOR isl 
bcschlosscnc Sache. 

£Ju Uhl, Dr., ist tbpiralllin am FacltMrtich 
Plulosophit (i. G.) tkr Uni~rsitdl uipzi~ 

RV=Bairbvonaand, PllS=P1nci clc., ~molratiJchcn So1i1lisnu11, PA:P1~i-An:hiv, SID--Soli1lislilche F.inheib
r-i °"'l•chlands. Rf....=Bairt.<lci1ung. UPl.=Univer,ilil•f'lneikiwng, 7.K=7..m1nlomi1«, PO=l'u1ciorg•ni.<ation 

I Rmch1 vom 10.2.56, BV l'DS l.cip,ig rA. (i. r.: PA l.cipiig), JVM. 02/521 
2 Vgl. Riirosi11.ung dcr SIDlll. am 27.256, PA Lcip,ig, JVMflOI 
3 Pn>lllkoll dcr KonlcreRT. dcr Sct1iNI Philosophic dcr Or:utschcn Ahdemic dcr Wiucn,dl1f1a1 1.u Halm R.-10. 

Min. Balin 1956. S. 29 
4 l'm1itoll dcr 3. P-ikonlacnz dcr Sr:D, Rd. I, Balin 1956, S. 3S4 
S lliirnsil7.u~ clcr SID-RL am 12.4.Sfl, PA Leipzig. JV(lf3(20J 
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6 Biirosiuung dcr SEO-BL am 19.4., PA LciFig. JVM~ 
7 Vgl. Bachlu8 da UPL iibc:r Mallcialimai Dir Hilaal Fcstig1111g dcr P111eiorganiwioo vom 21.4.56, 

PA Leipzig. JV /4. 14/32 
8 Bilrmilnuic da SED-BL .a 19.-4., La. 0. 
9 Bcsc.hlu8 dcr lJPl. VOIII 2 J.4.S6, I, L 0. 
10 UPL. Disposilioa rur cincn Bericht bciln 7.K am 2.4.4.56, PA Lapzig. JV/4. 14164 
11 Prototoll dcr P-iw:n.-.luna am 2.5.56, PA Leipzig, rvn. 12.413 
12 Vgl . .UICJIOOliz VOID IHS6, PA l..cipz.i&. JV(}J9. 01J52A 
13 fAlSChlic&m& dcr fO lnslilll (iir Pbilmopbie iiba' die V~ dcr &zichuo& zum soiialiwschca Bcwulluein 

1111d der w.isscnldlafllidam Arbcil v- D .5.1956, PA Leipzi&, JV,14. 14/90 
14 Vortqe dcr SED-BL. Abl PropJA1il. - 12.7.56, PA Lc.ip:iis, JVM. 01J521 
15 Vortage dcr SED-BL wm 4.6.56 
16 Vorilgc SED-BL VOID 20.1.56, PA l..cipzi&, fV/ll). 01J521 
17 Vgl. Prototoll dcr 31. Siczung da UPL • 25.10.56, PA l..ciptig, JV/4.14/32 
18 Aunpxhe im Bllro dcr SED-BL a 15.11.56, PA Lapzi&, NM/212 
19 OITcncr Brief dcr Pllncileiaq. PA l...ap&i&, JVM. 02J52A 
20 Briel vOD W. Ulbridla an P. Filhlicll- 28.1 I .S6, JV/ll). 01J524; ui Edda Wafcl vgl . .,An die Geno$scn - den 

Brudapancien" voo Edda Wafel In: G1111av Just: 1.cugc iD eigCDU Sache. Berl .. 1990. Anlage 4 
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F. Geisler (Lcip7.ig): 

BLOCHS HOFFNUNGSPHILOSOPHIE IM LICHTE DER GEGENW ARTIGEN 
trrOPIEDISKUSSION 

Wcitab von einer philosophischcn Disltussion 
wiro in dcr medial vcrmiucltcn Utopicdisltussion 
ein alter politischcr Grahcnkrieg mit cincr durch 
das Ende dcr Poli1bilrokraticn aufgerichtctcn 
Vchcmc111. gcflihrt. Die- verrncintlichcodcrrca
lc- Schwachung dcr V crtcidigcranti1.ipatorischcn 
Dcnltcnsdurch den Zusanmcnhruch dcr sclbstcr
nannten (,,real cxisticrcndcn") UtopicRal i.'llltioncn 
im O.abloclt, flihrtc 7.U cincr rubli7jstischen Of. 
fon.~ivc dcr - ihrc ldoologicbunltcr in cincm sta
bilcn Zustand glaubcndcn - Utopickritiltcr auf 
der andcren Scitc. Als Fcldmarschall der Gcgncr 
utopischcn Dcnkcns set1Je F.A.Z.-Hcrausgcbc:r 
und Hitler-Biograph Joachim Fest dabei cine 
Sammlung argumcntativcr Einwlindc in die Or
fcntlichkeiL (I) 

Das rnoklarnicrtc ,,Ende des utopischcn Zcital
tcrs" wiro abgclcitet von dcr Diskreditimmg dcr 
Utopic, die in den Handen von lntcllcktucllcn und 
Politikcm zur totalitimn Machtn:ssourc:e wcrde 
und in Unfrcihcit und Kncchtschaft Hihrc. Han
dell cs sich hicrbci nur um cine subtilcrc Fa.~sung 
des kon~ativcn Slogans dcr Hlnf7.igcr Jahrc 
,,Alic Wege des Manismus flihrcn nach M~· 
kau", dcr 19R9 seine Rcstatigung crfuhr1 Die 
Fragc, ob Utopien in Ri.~ikogcscllschaftcn und 
drsillusionicrtcn Entwicklung.~llindcm noch cine 
politi.~c Losungskapv.ital 1.ukommt, lliBt sich 
wohl nicht dCl"gestall hcan1wortcn. Der von den 
U1npickri1ikcrn gcfordcrte Vcr1jcht auf ga111hri1-
lichc EntwUrfe und die Rcak1ualisicrung dcr Po()
pcrschcn .,Stiiekwcrk-Tcchnologie" erscheint 
dahci als tier Preis dcr Modcmillit. Die Zcit dcr 
!!J'lllkn l lcil~l:inc, die Vors1cllung cJcr Ohcrwin-
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dung von Entf~mdung ~i cndgWlig vcwbci. Der 
letztgcnannte Einwand triffi hingcgen die Ver
tcidigcr ul0pi5thcn Dcnkcns kaum, da die.,c kci
ncswcgs nach neucn Hcilspliincn suchm. 
Fest crlicgt hier scillCf curo7.cntristischcn Sicht
wci.~. wmn er den .,Vcrlust dcr Utopic" ab den 
cinzigcn Prei~ der Modcmit.at ansichl Utopie
vcrlusl mag angcsichts dcr physischcn und gcisti
gcn Saturicrthcit in Mlinchcn und Frankfor1/Main 
noch all! cin angcmcsscncr Preis fur das Prin1.ip 
Hoffnung gdtcn. Abgcsdtcn davon, daB auch an 
den gmanntcn Ortcn ,,gchorrt" wird - nun auf cin 
!1<:hncllcrcs Auto, eincn langcrm Urlaub und cine 
bes.ffl'c Skiausrllstung -, schcint den Mcnschcn 
in den pcriphcri~icrten Entwicklungslandcm die
sc Voraussctzung flirden Utopicvcrlust zu fd,lcn. 
Das zunchmcndc Wohlstandgcfalle 1.wischcn 
Noni und SUd crschcint in jcncn Landcm als ein 
Preis, den dcr pcriphcrisicrtc Stidcn an den NOf
den zu 1.ahlen hal 

Die Ahcmativlosigkcit ihrcs Elends wird den 
Slumbewohncm, insofcrn sic noch dariiber 
rcnclctiercn kiinnm, 5thwcr nahczubringcn scin, 
1.umal sicangcsichts imitativer Konsumstruk rurm 
ihrcr Elitcn und dcr kulturcllcn Hegemonic wcst
lichcr Lcbensstandards in den Medicn, sllindig 
die Diffcrcnz. vor Augcn geHihrt bckommcn. 
Fest rcduzicrt in seiner Kritik Bloch!lthcs Dcnkm 
auf die mittlcrc Lcip1~cr Phase und vcrkennt 
angcsichts nachweisbarcr politischcr VcrOech
tungcn Blochs mit dcm Stalinismus die Unvcrtr.i
glichkeit Blochschcr Philosophic mil dem 
Marxismus-Lcninismu.~. Schlic81ich war cs die~ 
Unvcrtriiglichkrit. die 1.u Blochs Vcrtrcihung au.~ 
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der DOR lc12.tendlich flihrtc Wld wcniger scin -
nachwcisbares - laitischcsDcnkmgcgcnUberder 
PartcihcmchaR in der DOR. 

Wo Fest dem Blochschcn Sprachgcstus schon 
cine ,.totalitim Beschaffcnhcir" attcsticrl, schcinl 
er den cschatologischcn Dcnks1rang Blochs vor
cilig zu disqualifiriCfCfl. Denn offcnsichtlich isl 
itun dcr vcrglcich~ Sprachgcstu., alncstamen
tarischer Tcxte mtgangcn. Schon Lcsz.ck Kota
kowski sah im Stil des Dichterphilosophc:n Bloch 
nur cine ,,nutzlos vcrwonenc spachlichc Form" 
(2), die durch seine Rczcption der Tc:xtc 111s dcr 
Frcmdspnchc Deutsch wohl vcrswkt WUJdc. 
Blochs Sprachc war es auch, die Anhangcr und 
Gegncr seiner Philosophic zur Bcgcisterung oder 
Ablehnung bnchtc bzw. die die inhaltlichc 
Rczcption des Wcrkcs vorstrukturicrtc. Wo 
Kolakowski die J}ampfc cincr Alchimistenku
chcuausmacht.c,sahcnandcrc,dcme"1)iristischcn 
angclsachsischcn Dcnkstil wmigcr vcrhartctc, 
darin cher cinen Ausdruck holler Sprachkuhur. 

Der Vcrzicht auf ganzhcitliche Entwiirfc vcrbin
dct sich br.i Autorcn wie Fest mil eincm pngma
tischcn V atraum in das selbstlauligc Funktionio
rcn dcr GcsetzmaBigkeitcn und Mcchanismcn 
des Markt.cs, wohingcgcn utopisches Dcnkcn, 
das Dcnken des Noch-nicht-Scicnden, als cin 
Angriff auf dicses Vcrt111ucn a,chcint (vulgo: 
Utopie gcrit ZIii Planwiruchaf1). Unbc,chadigt 
von Umwcltproblcmcn sei antizipatorisches 
Dcnkcn zwn To&aliwismus vcrdamnt, glcich
sam als ob der Markt cill i:ikologischcs Kmcktiv 
in sich bilge. 

Hier isl auch einer dcr Ansatzpunkte dcr V a1eidi
gcr utopischm Dcnkens in dcr publiristischen 
Dcbalteauszumachcn, dcncn das Bcstehcndenoch 
nicht dcswcgcn vcmUnftig isl, wcil cs bcstd!L Bei 
dcr Suchc nach Antwortcn auf politisch-0ko
logischc Grwidfragen wciscn Autorcn wic Ri
chard Saagc (3) dcr Utopic cine Funktion dcr 
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Vcrmittlung zwischen gcgcnwartigcm Bcwu8t
sein und kilnf\igcr Wirtlichkeit zu, wobci dcr 
UtopicbegrifT zur Kcmfrage der Debalt.c wird. 
Zuziiglich ist Johano Strasser (4) dcr Mcinung. 
da8 der utopischc Geist den ,,Rcabozialismus" 
schon langc vor dcsscn Ende vcrlicB, womit go
gen Kritikcr vorgcgangcn wint, die mcinen, Uto
pi,chcs bis zum Ende in itunausmachcn zu ktinnen. 
Dicsc ehcr apologctischc TrcMung von Idec und 
Rcalitit, ganz.alsob beide nicht in der V crminlung 
s1ilnden, stcht allcnlings nicht im Zcntrurn der die 
utopischc Dimension des Dcnkens vcrtcidigcn
den Schrift.cn. Die ais norwendig crachtctc Vcr
mittlung von Rcalitlil mit BcwuBtscin vor dcm 
Hintcrgrund dcr Antizipation hingcgcn isl aJs 
mtscheidendcr Einwand anzusehm. 

Die scit der Festschcn UIOpiclcritik wicdcr vcr
sllirkt.c Dcnunzicrung dcr Utopic als .,totalita
ristischcs" Dcnkmuster richtct sich im Sclbst
vcrslindnis dicscr politischcn Publizistik gcgat 
politischc Hcilsplanc (ausgcnonmcn die FOGO) 
und hat sich ab Kritikmustcr gcradczu vcrsclt>. 
standigL Das Anlicgcn, politischc Utopic unter 
Totaliwismusvadacht zu stcllcn, vcrkcnnt als 
politischc Argumcntalion die in der Nachfolgc 
Blochs rezipicrte konkrct-utopischc Dimension 
des Dcnkms, bci dcr sich Antiripation zuvordcrst 
durch cine subtilc Kritik bcsichcndcr Institutio
nen und soziopolitischcr Vahaltnisse auszcich
nct. 

Die Verbindung des konkrct-utopi.schen Den
kens mil jmcm utopischcn Dcnkm, das in dcr 
Tradition des Antiindividualism11.1 st.chi und cin 
ctatistischcs Ordnungsdcnkcn kultivicnc, stdlt 
cine chcr stormde Vcrballhootung dar, inaofcm 
ihrc politischc Wirtmiichtigkcit rucht intendicn 
isL Antizipation als ,,kritischcs Komktiv und 
rcgulativcs Prinzip" gcgcn bedenkcnloses Wci
lCl"Wurstcln ist dan zivilen Ungchonam niiher als 
dcr RcYOlutionspropaganda 6 la DKP. Der von 
Fest konstaticnc ,,Silndenfall utopischcn Den-
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kens", bei elem U10pie zwn Handlungsaufb'lg 
wud, negiert die gnmdsiillliche Ambivalenz uto
pischen Oenkens, woes nicht begriffiich separiert 
wird. 

Seit dem XX. Parteitag der KPdSU gait Bloch den 
SED-ldcologen an der Leipziger alma mater nicht 
nur philo.,ophisch sondcm auch politisch 1ls su
spal, da Bloch seine Loyalitat gcgenliber der 
SEO von da an schrinweise aulk:llndigte (5). Der 
Partei wurde sinnfiillig, wdches Kuckucksei sie 
sich aus dem US-Exil nach Leipzig gehoh hatte 
(6). 

Zunachst begann Blochs ,.Systcmkritik" auBerst 
subtil: Lenin babe gefordert, da8 der Kommunis
mus es ennoglichen miisse, da8 cine Kochin den 
S1aa1 ~gieren kann. Auf den Bildwigshoruont 
Ulbrichts anspielend, sagte Bloch diesbeziiglich 
in Vorteswigen: ,.Nun, meine Darnen und H~n. 
wir in der Deutschen Demok:ratischen Republilc 
haben es ja bereits soweit!" Ulbricht als Koch in! 
Derlei haben sich Leipziger Profossoren hinsicht
lich des Dachdeckers Honecker noch im Jah~ 
1989 nicht getrauL Am 14. November 1956 hieh 
Bloch anla8lich einer Gedenkfeier zum 125. To
destag Hegels in der Berliner Universillit die 
Festrede, woerseine Konsequenzen ausdemXX. 
Parteitag der KPdSU tiffentlich machte Wld vor 
all em hinsichtlich der idoologielastigen Ph iloso
phie in der ODR forderte: ,.Genug davon, jettt 
mu8 stall MUhle endlich Schach gespiell wer
den !" 

Jctzt reagiertedie SEDdeutlicher. Sie inszenicne 
eine Kamptgne gegen Bloch. Das Signal ftlr den 
Angriff gab Rugard Ouo Gropp mit einem Anikd 
im ,.Neuen Deutschland" vom 19.12. 19567. &st 
1961 jedoch wich Bloch dem standig wachsenden 
Druck nach TUbingen aus. 

Nun solllen diese Aspekte der Leipziger Spat
phase nicht dariiber hinwcglliuschcn, da8 sich der 
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vor Bildung berstmde Bloch, parallel zu seinem 
Dictum ,,Dmken heiBt Obcnchreilen", zuweilen 
einet Ubeiaus geduckten Sprache gcgmUber den 
SED-ldcologen bediente. Bloch wuBte von den 
Moskauer Schaupro7.csKn und veneidigte dicse, 
er war wissend Uber die Kirow und Trot:zltij. & 
versuchte oft genug, seine - zu lange andauem
de - Sowjetloyalitat durch &gebenheitsad~ 
an die mi.8trauische SED m bekunden, ganz als 
obes keineGPU-Lagermit Millionen vonOpfem 
gegeben hiine. Wardiese bis in die ftlnfziger Jah~ 
andauemde Hal tung ein Ergebnis seines Real iliits
verl ustes und einer pauschalcn Glcichstcltung 
antikommunisti9cher Hal tung mil dem Antilcom
munismus eines Goebbels oder hat er, wie scin 
Sohn Jan Robert in einer subtilen Kritilc seines 
Vaters schreibt, Stalins Rluttmor ,.philosophisch 
und polilisch gedeckt" (8)7 
In dieser normativen Absolutheit isl diese Frage 
!lchon falsch gest.eUt, denn Blochs Hoffnungs
philosophie wird so schnell nicht zwn V01TCiter 
von ,,Animal Farm", wie sic auch nicht ihre 
Unbenecklhcit gcgeniiber heute eher politisch 
peinlichen Au8erungen Blochs bewahren kann.ln 
der Perspektive eines differenzierten Blochbildes 
sindqualende Wdcrsprilche 7.USal11fflCflZudenken, 
cs ist nicht weniger als der "Widmpruch eines 
Au&nseiters" (9) zu begrcifen, auch wenn mil 
dem Resullal diescs Begreifens alte ldole oder 
altc Feindbilder nicht bedient werden ktinnen. 
Zur inteUdctudlen Rcdlichkeit gehtirt es eben, 
nicht nur zu erwlihnen, da8 in Blochs Philo,ophie 
f Wldiene Hoffnung ,,zum Ma&tabdes Tatsachli
chen" (10) win!, sondcm auch zu bedenken, da8 
die politischen lmplikalionen eines revolutionlir
utopischcn H umanwn zu tiefe V erbeugungen nicht 
vemindem konnten, ja mil ihnen einhergingen. 
(11) 

Bemerlccnswert erscheint, da8 sich die SED-Filh
rung gcgcnilber Bloch ii.lmlich vemielt, wic die 
NSDAP-ldeologen gegenilber Nietzsche. Der 
Versuch, einen bedeutcnden Philosophen als 
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ideologische Lcgitimationsbasiszu nutzen, schlug 
bei Bloch jedoch deutlicher fchl. & leble und 
ve:mindertc Argercs, zwnal sich seine Phil~ 
phie ,,als Weitcrfuhrung der Subversion Niet
zsches" (12) zur ideologischen Legitimati>n go
nauso wenig eignete wie die Nietzsches. F.rinner-
1 ich isl, wie sogar noch in der Endphase der DDR 
der senile Harich oder ldeologen wie Mallorny 
Nietzsche genauso verdanvnien, wie dies nach 
dem Ende der NazibarbaJci durch kommunisti
sche Emigranlell noch nachvollzichbar war. 

Bcdenklich aber mu8 es sein, wenn Bloch heule 
von Fest und anderen angeklagt win!, wie dies 
einst durch die siegrcichen KommW1isten der 
Nachlaiegszeit in Ostdeutschland gegenilber 
Niw.sche geschah. Bcdenklich wird es zumal, 
wcM Fest das Argumauationsmusler von R.O. 
Gropp und Kun Hager nachvollzicht, die Bloch 
cine nicht dem DOR-Zeitgeist entsprechende 
Philosophic vcrtreten sahen Wld ihm daraus den 
Vorwmf der .. V crfiihrungder Jugend" andichteten. 
Obwohl weder Gropp noch Fest Bloch den 
Schierlingsbccher reichen ktinnen, sind doch 
Bedc:nken angezeigt, wo eine idcologidastige 
Argumentation WIier gewechseltem Voneichen 
wiederwn cine anaJytische Kritik vcrhindat. Zur 
Farce gcrinnt die Blochkritik in der F.A.Z., wenn 
Fest Bloch aus clan Jahre 1980 zitiert, wohin
gegen diesc2' bereits 1977 das Zeidiche !ICgnete. 
Auch Lesatriefe in der F.A.Z. venneinen ando
ren Lesem mdden zu mUsscn. Bloch babe mit 
Gewehr und Blluhcmd an einer StalinbUstc Wa
che gescooben (13). Diese Liichcriichkeit dcr 
F.A.Z. war nun schon wicdet reiz.md in ihrer 
PlumpheiL 
Authentischer hinsichtlich dcr Winung Blochs 
in Leipzig wirtt cin kilnl ich vcriiffendichtes Pro
tokdl eincr ,,Bloch-Sitzung" der Parteigruppe 
des Priisidialrales des KulturbWldes vom 12.Dc-
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wnber 1957, bei der der Parteiideologc Hager 
einschiilzl: ,,Es hll sich herausgestdlt, da8 alle 
unmiudbar Bloch nahestehenden Assistenten und 
Schwer in irgendeincr Weise in Konfiikl geraten 
sind mit dem Arbeiter- Wld Baucmstaat, mit unsc
ren Gescu.en, mil unscrcr Politik und unserer 
Regierung. Vide wwden republikflUchtig· oder 
wwden verhafteL" (14) 

AJternativen miisstt1 nicht angenommen werden. 
Sie ktinnen verw<J'fen waden. Auch die posl
marxistische Hoffnwigsphilosophie Blochs mu8 
nicht angcnommen werden. Aber es erscheint 
w111mganglich, sie zur Kenntnis zu nehmen und 
dariiber nachzudenken. Ohne dicsen Angebols
pluralismus verkommt Hochschulbildung zur 
Pflichtlibung, 

Angesichts der erwahnten wirk- und medien
machtigen Einwande gegen das utopische Den
ken und das Prinzip Hoffnung erscheint cs nach
gerade mutig. da8 - entgcgen dem konservativen 
Zeitgeist - in Leipzig der einst mit Bloch von der 
Universiliit vertriebene Assislellt Blochs Jilrgen 
Teller rchabilitien und zum Honorarprof cssor der 
Universitat Leipzig berufen wunle. 
Wie kleinmiltig die.scr .,Mur• bei sachsischen 
Profes!lO~n war, fand inderRcgionalpressealler
ding, Beachtung. (JS) 
Bloch dlirfte mil Nietzsche wohl folgendes 
Schiwal teilen: je heftiger die Angriffe gcgen 
ihn wiaden, desto bes.wr wunle er gelescn. lnso
fcm vcrspricht die gegenwiirtige Debalte noch 
einige - Freilich nichtintendiertc - Folgen zu 
zcitigen. 

F. Geisler JlwJjut in Leipzig Polilikwismuchafl 
und geMrl don 11on TeUu geleiltlen aujJuWli• 
11ersiliue11 8loclt-S1wJjenJ:rei1 an. 
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THEMA-: Fortsetzung zum ,,Fal Fink" 

OFFENER BRIEfWECHSEL ZWJSCHEN CIIRISTOPJI 1/EIN, 
SCHR.IFfSTELLER, UND JOACHIM GAUCK, SONDERBEAUFfRAGTER 

DER BUNDESREGIERUNG FOR DIE PERSONENBEZOOENEN 
UNTERLAGEN DES EHEMALJGEN ST AA TSSICHERHEITSDIENSTES 

Sehr geehrter Herr Gauck., 

das Klima zwischen der Hwnboldt-Universiliit 
cinerseilS Wld dem Scnat wid IJuer Behiirdc amlc
reiscits vc~echtat sich zwichmcnd. Jch den
kc, kcinem kann damil gcdicnt scin; dcr Derro
kratie in dicsem Lande schadcn dicse Vorgangc 
sehr. lch bedawc, da.B atJCh Sie an dicscr Esula
lion sich beu:iligen, als Sic den Studai1en der 
Humbold1-Univcrsita1 vorwarfcn, sic seicn von 
der PDS gcsteucrt 

lch kann mirnicht vorslCUen,da.BSicsclbst dicscn 
unsinnigen Verdacht auch nur eincn Momeni 
emsthafl hegai. Aber ich mochlC Sic doch darauf 
hinweiscn, da.B solchc Bcschuldigungcn aus dem 
Vokabular des Kahen Kri~c:s sJammcn, als in 
bcidcn dc,nschcn Landan dcr pol.ilische Gcgncr 
und dcr Andc~nkcndcals ,,rooskau-hmg" oder 
,,BND-Agcnt" bc:zcichnct wwden. 

Mil Won.en ausdieserSprache wwdc mir verwehn., 
hia cine Obcrschule zu besuchen, wurdc ich von 
der Abcndschule geworfcn, wwdc cine bcrcits 
crfolgte lmmatrikulation riickgangig gemach1, 
wurdc - als ich cndlich studicrcn durfte - vcr
such1, cine Exmatrikulalion einzulei1en, wurden 
meineArbeiten fongcscllt ver- wid behindcrt. lch 

hochschule ost fcbr. 1992 

dcnke, auch Sic haben ahnliche &fahrungen in 
der DDR machcn miissen. Wir solltcn daher allcs 
inunscrerMachlStehendetun, umdiescm Ungeist 
keinen Rawn zugebcn. Und wir soil ten uns hUten, 
mil Andasdenkendcn so umzugdicn, wie man 
friiha mil wis umgcgangen isl Andaenfalls waren 
wir keincn Schrill weitcrgekommen in Richtung 
auf cine Danokratlc. Wir hiinen uns nur auf da 
Stelle bcwcgt Wld lediglich gewendCL 

Der jctzt entslandme Streit ist vollig iibcr0iissig 
wid wiirc vc:nncidbar gew~, wenn die einfach
stcn R~dn von Rechtlichkei1 wid Ansland bo
achtt.1 warden warcri. Wenn die Oberprtifwig und 
Veriiffentlichwig in cincr Art uns Weise erfolgt 
ware, wic cs in und von cinem Rechtsslaal zu 
crwancn isL 

Es hcmcht doch - auch wcnn dcneil scheinbar 
Ubcrhaupt kcin KOfl.SCIIS der streiicndcn Parteim 
zu sehcn isl - zwischcn den Studentcn, dcr 
Univcnitatsleitwig. Ihnen, dem Wissenschafts
saialor und auch dem Raior der Hwnbold1-
Univcniw Einmilligkeit dariiber, da.B cin Mitar
beiter der StaatssichcrheiL nicht der Humbold1-
Universiw vorstehcn darf. Und ebcnso unum
sbinm - ,o hoffc ich doch - ist dcr Rechtsgnmd
satt, daB cio B~huldig1cr als unschuldig zu 
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gelten hal, ,o lange seine Schuld nicht unzwct
fclhaf1 res1s1eht 

lhre Bcoorde hat in cincm Brief vom 25. Novem
ber 1991 den Rektor, Proressa Fink. als Mitar
beiter des MIB bezcichncL Der Wisscnschaf~ 
senator hat drei Stundcn nach Emprang dicses 
Bricfes den Rektor aus dem Ami entlassen, 
obgleich ihm nur die Behauptung ihrer Behorde 
vorlag und nicht der geringste Bewcis. 

Die Beweise fur ihrc Behauprung sind Sic der 
Orfontlichkeit bis heulc schuldig geblieben. Wenn 
Sic welchc gefonden haben, warum prascnticrcn 
Sic sic nicht7 

Es gibe Hinweise, die Fink schcinbar bela.~,en 
(Kaneikanen mil seinem Namcn und seiner 
Adresse und gcloschtc Alcten). Aber nach den 
gleichen Hinweisen steht Fink nicht nur als 
unschuldig da, sondem sogar als ein Oprer der 
StaatssicheTheit, als bespitzelter Biirger. 

Nach rechtss&aatlichen Grundsa11.m mu8 Fink 
bei eincm solchen S1and der Dinge als unschuldig 
gcllen. WeM Sic der Meinung sind, er sci Mit
arbeiter des MIB, so bewcisen Sic es. Anderenfalls 
hlinen Sic sich einer Verlewndung schuldig ~ 
machL 

Konnen Sic wirk.lich nicht verstehcn, daB cs bei 
den Studenien Mi&rauen gegen Sic und 1hr Amt 
gibe? Im Fall Lothar de Maizi~e haben Sic und 
lhre Bchorde - bei ciner ofrenbar vollkommen 
andcren Alctenlage - ganz anders entschiedcn und 
sogar zwei Mitarbeiter cntlasscn, als diese mehr 
Bcwcise der Offentlichkeit prasenlienen, als Sie 
zulassen wollten oder konnten. 

Und im Fall Fink teilte lhre Behtirde am t. Febru
ar 1991 rnit, da6 gegen Proressor Fink nichts 
vorlicgc, um jem- vierzehn Tage vor der Wahl 
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cines neuen Rektors - du Gcgenleil zu tdla~ 
ten, ohne es begrilnden zu kiinncn. 

Drohen solche Verdiichtigungen nun alien, die in 
dicsern Land irgcndwic rni81icbig sind oder aur
fallm7 

Sehr geehrter Herr Gauck. Sic haben als Br.auf
tragler fllr die personcngebundencn Unterlagen 
des ehemaligen Siaatssicherheitsdicnstes cine 
besonders hohe VerpOichtung. sorgsam mil dirr 
sen Akten Ullllllgehen. In dicser Zcit ernaooler 
und so vicler sclbsternannler Richter, in einer 
Zcit, da die Denunzjation in DeuLSChland wieder 
cinmal bliiht, solllen geradc Sic daraur achten, 
da8 keinc voreiligcn Vcrdiichtigungm und Vor
veruneilungen ausgesprochen werdcn. Einc ~ 
schuldigung, Mitarbeiter des ehcmaligen MIB zu 
sein, darf nicht fahrlii.~sig emoben werden. Dies 
darf nicht zu einem Minel im politischcn Kampf 
werden. 

lch habe erlebt, wie cine andere Bundesbehtirde, 
um cinen ihr nicht genehmen Firrncnchef loszu
werden, rnit diesem Miuel versuchte, ihre Zid 
durchzusetzen. In der Firma gab es nach dern 
ausgesprochencn Verdacht cincr Mitarbeit im 
MI'S gro8c Erregung und Diskussion. Und erst als 
drei Personen sich rnit dc:J blo8cn Beschuldigung 
nich1 zuhieden gaben und nach Bcwcisen fragtcn, 
mu8te dicsc Bundesbchorde vierundzwanzig 
Stunden spiiter zugeben, da8 cs keillCflei Beweise 
fur MfS.Mitarbeit gibe, da8 sic gelogcn hatte.. 
ZchnTagespaterwurdcderFIJTllCnchcrentlaSM:rt, 
ohnc Angabe von Griindcn. (Zumindest war der 
schlimmc Stasiverdacht vom Tisch.) 

WeM wir - und Sic, Herr Gauck, sind da ganz 
besondcn gefordert - nicht verhindem konnen, 
da8 dicsc An des politischcn Ungeistes und ciner 
McCarthy-Moral in unserer Gcsellschaft Fu8 
fassen, srcuert das Land in seine niichstc KalastJ'O, 
phc. 

hoch.,chulr ""' r,i-,. 1992 

Sic und ihrc Bchordc haben leichtfertig Henn 
Fink beschuldigt, da Sie die unzweideutigcn &
wcisc seiner Schuld der Otrcntlichkeit schuldig 
gcblicben sind. Die Studcnien haben mil ihrcrn 
Protest auf die fehlcndc Rcchtsslaallichkci1 vc:r
wirscn. Das isl cin Verdicnst, fiir das wir WIS bei 
diesen Studentcn bcdan.ken soUien. Sic, Herr 
Gauck. vcrschlimmem alles, WCM Sic nwi d~ 
Studcntcn vorwerfcn, von irgcndeiner Partei 
manipulicrt zu scin. Und rnit unbewicscnen 
Stasiverdiichtigungen ve,giftcn Sic du Klima in 
dicscm Land. Wenn Fink schuldig ist. wird c:r 
nicht Rcktorder Univc:rsi1a1 bleibcn konncn. Aber 
lringcn Sic daflir die Beweisc. 

Wcnn er jedoch unschuldig ist. cm bespitzcltes 
Oprcr - wid das isl naclt der bishet vorlicgcnden 
Aktenlagc zu vcrmuten - dann wiirc Prorcssor 
Fink cmcut cin Stasi-Opfer gcwoolen. Ungewolh 
wiirdcn Sic dann die Arbcit der Siaatssichcrhcit 
fortsctzcn. Konncn Sic dicsc Leichlfertigkcit 
wirk.lich vcrantwoncn7 

In einem Stiick von Tschcchow sag1 cine der 
Personen: ,.Gcslallc mir also, dir zum Abschied 
cincn Rat zu geben: Fuchtlc nicht mil den Annm 
hcroml Gewohn dir das ab, dicscs Fuchteln." 

Gcwohncn wir uns allc dicses Fuchtdn ab. Keh
ren wir zurtick zu cincm gela.1.1enc:rcn Umgang 
rniteinander. Und zu biirgcrlidien Vedehrsfor
men, die die schlichtestcn Rcchtsgrundsiittc bo
achtcn. 

hochschulc osl Ccbf. 1992 

Mil fmmdlichen Gril8cn, 
CHRISTOPH HFlN 

Sehr gcchner Herr Hein, 

nunalsoauch Siceirl filrsorglichcr Bcdenkcnbiiger 
filr dicmals Bcgiinstigie7 

Dies isl ftlr rnich zwar vCIWwxlc:Jlich, ware aber 
noch kcin AnlaB filr ein Antwortschreiben. Der 
cigentlichcrc AnlaB besteht darin, da8 ich cs als 
schmazlicb cmpfindc, da8 lhre AJgwnentation 
in wichtigcn Passagcn in der Sache falsch isl 
OafUr sind lhre Vorwilrfe n:cht drastisch. 

Au8crdem verwenden Sic fortwiihrend .,Schuld", 
.,Bcschuldigtd', .,BeschuldigUJJg". 

Wir woUen hicr cindeutig klarstdlcn, da8 es sich 
bei der Bchorde des Sondabeaurtragrcn nicht um 

einen mnlischcn Gcrichtshof handclt! 

lch stimmc deshalb ausdriicklich mil Ihnen 
Ubercin, da8 es keine ,,voreiligcn Verdlichtigun
gcn und Vorvcruneilungen" geben soUte. Aller
dings sollte cs auch keinc voreiligcn Entlastungen 
UJJd Frcispriichc gcben. V0t der Wahrhcit k.olMlt 
die Wahmehmung! In unsercm Fallc besrand sic 
darin, da8 wir weder Schuld noch Unschuld zu 
beuncilcn haam, auch Vcrmutungcn und politi
schc Einscha.lZWlgen warcn nicht gcfragt Wir 
hanen viehnehr rnitzuteilcn, wu wir gcrundcn 
habcn. Nicht vicl - zugcgcben. Aber da klarc 
Karteibrt.cneins111fongcn vortagcn und es wcite-
re Untc:rlagcn gab, durften wir gar nicht andtn, 
als die IM-Einstufung w bencnnen. Es ware 
schlicht falsch gewesen, wliren wir Jhrer Vorstcl
lung gefolgt und haaen Fink als Opfer beschrio
bcn. Die von uns c:r1eilte Auskunft isl also nicht 
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unrichlig. Unrichtig isl aber lhrc Behauprung, da.B 
wir unSCl'c unlerschicdlichcn AuslcUnrtc vom 
1.21991 und vom 25.11.1991 nicht bcgriindct 
halren. Das Gcgcnlcil ist der Fall; wir habc:n 
ausfiihrfich begrilndct, warum cs in diesem Fall 
zu neucn Auskilnftcn lcam. 

Mil for1schrci1cnder0rdnung der von uns wci~ 
hcnd ungeordncl Ubcmommcncn 200 Kilometer 
Alc1en wcrdcn Unlerlagen zugiinglich, die zu
niichsl nichl bclcannt warcn. Jcdc entlastcndc 
Auslcunftstchldcshalbunl.efdem Vorbchalt,dun:h 
i;paterc Erkcnntnisse veriindm zu wcrden. Pro
fessor Fink isl iibrigens am 28. JO. von mir 
miindlich auf die veriindertc Sachlagc hingewie
sen wordcn. 

Ebaiso mu6 ich 1.hrc Anschuldigung. wir hatten 
Rechtlichlcei1 und Anstand mi.6achtet, zurilclc
weisen. Unserc Auskilnfte enthaltcn wcdcr ein 
Urteil noch cine Bewertung. Wir stellen lnforma
tionen zur Verfligung, mil deren Hilfc die Emp
fanger unsertS Bescheids Urteilen, bewencn und 
handeln. lhrc Bchaupcung eines unlerschiedl ichen 
Verfahrcns in den Fll11en de Maili&c und Fink ist 
ebcnfalls in der Sache falsch. R ichtig im vidmehr, 
da6 auch irn Fall de Maiziae der Antragsteller 
durch uns vollstandig und komkt informiert 
wunle. In dicscm Zusanvnenhang darf ich darauf 
hinweisen, daB die gleichc Ofrentlichkeit, die bci 
de Mai1.ih'c nach Enchcinen derersten Karteikarte 
ihr Urteil parat hatt.e, im Fall Fink offensichdich 
ganzlich anders rcagiene. 

Abschlidlend mochte ich Ihm- Sorge bcztlglich 
des Enstehcns einer McCarthy-Ara cine andm 
Sorge gegcniiber.itel len: Gcgenwartig bcobechten 
wir vielfach cin lnter~e am Schicksal chemali
gcr Tater, Helfa und Begllnstigtcr, so da6 die 
bercchtigten lntcre$Cn der Opfer dancben cleut
lich zu kurz lcommen. 
Das kann nicht ohne Widerspruch engagierter 
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Vcrtrcter dcr Dcrnolcraticbcwcgung blcibcn. 
Lettiere war es Ubrigcns auch, der mich in der 
aufgchcizten Atmospharc dcr Humboldt-Univer
siliit den Satz von dcr PDS-S&euerung hat sagm 
~ . lch haue deutlich ganacht, daB er nicht zu 
meiner Rolle als Behtirdcnleiter gehi:irtc, ,ondern 
dcm Mcnschm und BUrgemx:htlcr 1ugcschm
bcn wcrdcn roogc. Dies bin ich ganz nebenbei 
auch noch! 

Und eben dieser machl sich so seine Gedankcn 
Uber cine Demo vor dem Haus seiner Behordc, 
wcnn lntcrcssenten .,Rufmordcr" skandicrcn 
lassen oder vcriichtlichmachendc Transparcnle 
da sind. Hier nur Spontanitat zu vennutcn, bin ich 
nicht naiv genug. Glcichwohl habc ich nati.irfich 
viclen Anwcsenden Unrecht getan mil diesel' 
irnpulsiven Meinun~u6erung; ich habcdiesauch 
dcr Mehmcit dcr Anwesenden am Schlu6 der 
Veranstalrung gcsagL lch fand es jedcnfalls an
gebracht, deutlich und pointicrt Position 1u bc7.ie
hen. Zumal Professor Fink den massiven - spater 
mit dem Ausdruck des Bedaucms 1.urilckgenom
mcn - Vorwurf erhoben hane, mein Bescheid sei 
,£rgcbnis eincr politi!'ith motiviertcn Manipu
lation". Geradc in dcr Humboldt-Un~ die wah
rcnd der Zeit nicht vor Engagement strot7.le, 
wolltc ich rncine Herkunft aus der Biirgerbewc
gung und diedemokratischcn Prin1.ipicn dcr Stasi
Aufarbcitung offensiv veneidigcn. 

Die Spachc war nichl die des Katten Krieges, 
sondern eher die des hei6en Herbstes 1989. Im 
iibrigen nehme ich Krilik an meiner Arbcil an, wo 

KritikwUrdiges mannt win!. Ober Formulicrun
gen wcrden wir uns untahal ten konncn. A uf cine 
weniger diffamierende Formdcr Diskussion ware 
ich gespannl 

Freundlichc Grti8c 
JOACHIM GAUCK 

hnc-h« h11le "'' fchr. 1992 

DERSONOERBEAUFTRAGTE 
DER BUNDESREGIERUNG 
fur die personenbezogenen Unterlagen des 
ehemaligen Staatssicherheitsdienstes 

Verlrauliche Personalsache 
Herm Veit 
Senatsverwaltung fur 
Wissenschaft und Forschung 
Ref. II F 
Bredtschneiderstrafle 19 
W- 1000 Berlin 19 

Tgb.-Nr. 6019191/Pfl Berlin 
AU 3 25. 11.1991 

Betreff: Personenbezogene Unterlagen 
des ehemaligen Staatssicherheits
dienstes 
Hier: Nutzung durch zustandige Stellen 
Bezug: 1hr Aus/wnftsersuchen vom 
24.04.1991 

In lhrem Bezugsschreiben baten Sie zur 
Feststellung einer offiz,ellen oder inoffiziellen 
T ~tigkeit fiir das ehemalige MfS/AfNS - und 
zwar fur die Weiterverwendung von Perso
nen im offentlichen Dienst-mit Kenntnis der 
(des) Betroffenen um UberpnJfung der fol
genden Person(en): 

Name: Prof. Fink, Heinrich 
Geb.-Datum!PKZ: 3t.03.1935 

Die Nutzung der Oaten kann durch Aus
kunftserleilung erfolgen. 
Die Auskunft steht unter dem Vorbehalt, dafJ 
nur die durch archivische Hilfsmittel bereits 
erschlossenen Unterlagen zur Verfiigung 
stehen. 
Aus den iiberpnJften Unterlagen haben sich 
Hinweise auf eine Zusammenarbeit mil dem 
ehemaligen Staatssicherhe,tsdienst erge
ben. 
Herr Prof. Fink ist seit 1969 als lnoffizieller 
Mitarbeiter des MIS unter dem Decknamen 
.Heiner" tatig gewesen. 
Der Leiter der Kirchenabteilung des MfS, der 
HA (Hauptabteilung) XX/4, bestatigte am 
04.12.1989 eine Loschung des IM-Vorgan
aes .Heiner". so dafJ z. Z. weiteres Beweis
material nur durch Riickschlusse und aul der 
Grundfage eines ebenfalls au~qefundenen 

huchschul< usl kl>r. 19'12 

Der Fall Fink 
Bewiesen isl nur. daf3 Heinrich Fink 

bei der Slasi als inoffizieller Milarbeiler 
gefiihrt wurde. Doch bis jetzl wurden 

keine Unlerlagen gefunden, daf3 er als 
Spitzel talig war. Seine frisllose 

Enllassung aus der Berliner Humboldt-
Universilat ohne rechlfiches 

Gehor widerspricht einem von unserer 

Verfassung verbrieften Grundrecht 

AKTEN 
SAGEN 
NICHT 
ALLES 
VON WILHELM NOADEMANN 

Jahresarbeitsplanes geliefert wen:Jen kann. 
DafJ He" Fink tatsachfich fiir die HA XX/4 er
fa/Jt war, wird durch ein Schreiben des Mini
sterstellvertreters, General Minig, an die Be-
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zirlcsverwallungen aus dem Jahre 1984 be
statigt. 
Die Registriemummer suf der L6schanwei
sung ist daruber hinaus mit der geschwarzten 
auf der Nsmenskarte van Hem, Fink iden
tisch. Die IM-Akte umfafJle fiinf Bande. 
Die Ubermittlung steht unter der Aunage ... 
(Es folgen routinemal3ige Hinweise aul ak
lenmal3ige Behandlung des Schreibens, Ver
traulichkeil und Beschrankung des Verwen
dungszwecks.) 

Schreiben solcher Art hat die Gauck
Behorde echon zu Hunderlen, wenn 
nichl zu TaUBenden verschickl. Stets 

enthielten sie die Fest.stellung, Herr X oder 
Frau Y eei .als Mitarbeiter des MIS . .. Ui
bg geweaen•. Stets reichte diese Erkllirung 
den angeschriebenen Behorden fur die 
frisllose Kiindigung des Betroffenen aus. 
Stets geniigt.e sie bisher - soweit sich das 
von auOen beobachten llllt - auch den Ar
beilsgerichten, solche Kiindigungen ale 
rechtswirksam zu beslllligen, falls die Be
lroffenen sich Uberhaupt dagegen wehrlen, 
was nur in einer Minderzahl von Fallen ge
schah; die meisten wuOten sehr wohl, da6 
slimmte, was die Mitarbeiter Joachim 
Gaucks ennitlell hatten. 

Aber noch kaum einer der Betroffenen 
war so prominent wie der Rektor der Berli
ner Humboldt-UniversiUil, und noch bei 
keinem haben sich eo schwerwiegende 
Zweifel an der VerlliBlichkeil des inhalts
schweren Salzes ergeben ,. . . . ist seit 1969 
els Inoffizieller Mitarbeiter des MIS t.atig 
gewe!len•. Schon wee das Schreiben vom 
25.11.1991 an Sachinfonnalion liefert, isl 
einigennaBen durftig: Einige Bande Akten 
sind vorhanden gewesen, aber vemichtel. 
Warum, weiO niem,md. Vfolleichl waren 
sie allzu belastend. aber ebensogut kann 
man sie als vollig bedrulungslos, weil kt'ine 
lnfonnalionen uon Fink, i;ondem nur iiher 
Fink enthaltend, ausgesondert haben. 

DaD Heinrich Fink in einem .,,Jahresar
beitsplan• und in einem Rundi;chreiben 
des Ministerstellvertreters erwiihnt wird 
und daD es fur ihn eine Namenskarte gab, 
beweist nur, daO er beim MIS als J noffiziel-
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ler Mitarheiler" xrfiihrf wurde. DaO er als 
i;olcher auch tiitig g<'W<'!len isl, nli-o wis
sentlich und willenllich Konspiration lw
trieben hat - daflir spricht allenfalls l'in 
mehr oder minder groDes MaD an Wahr
scheinlichkeil. GewiOhcit liefcrt das weni
ge, was gefunden wurde, nichl. 

Eigentlich hatte bei so wenig Substanz 
schon die Senatsverwaltung nachhaken 
miissen; unser offentliches Dienstrecht 
statuiert eine Fursorgepflicht des Diensl
herrn gegentiber seinen Untergebenen ge
rade in fur sie prekaren Siluationen. Die 
Verwaltung - nichl der BetrofTene selbst -
hat nach der gegenwlirtig noch bestehen
den Recht.slagejederzeitAnspruch aufEin
sicht in die Gauck-Akten. Sie hiitte sich das 
gesamte Material vorlegen l!issen konnen 
und miissen. Es war ihre Sache, nichl die 
der Stasi-Aufkliirer, es zu prtifen und da
nach -zu beurteilen, ob der Verdacht einer 
konspirativen Tatigkeit ausgerechnet ge
gen den Rektor der Humboldt-Universitiil 
begriindet war. 

Auf entsprechende Vorhalte im Wissen
schaflsaui;schu6 des Berliner Abgeordne
tenhauses hat Senator Manfred Erhardt 
die Beamten seiner Hochschulableilung 
mil der Erkllinmg in Schutz genommen, 
man hebe bisher jedem ohne Ansehen der 
Person frisllos gekiindigt, ul,er den die 
Gauck-Behorde mitgeteilt hebe, er sei .fur 
den MIS t.alig gewesen", und er konne 
schlieOlich gegentiber dem Rektor der Uni
versitilt nichl anden; vcrfahren als gegcn
uber dem Pfortner. 

Schlimm genug, wenn die Fursorge
pnichtdes Dienslherrn schon dem Pfortner 
gegentiber miDachtet wird. Aber um i;o 
11chlimmer fur die VerwaJtung, wcnn dann 
im Falle des Rektors die Gauck-Behorde 
unter dem Druck der OfTentlichkeil nach
schiebl und des gesamle vorhandene Mate
rial oITenlPgt - und dieses Material nicht 
etwa ein Mehr an Dclastung fur den Betrof
fcnen ergibt, sondcm eher entlastend 
wirkl. Und noch i:chlimmer, wenn ,foachim 
Gauck selbsl - aur Frage eines Humboldt
Professors im Konzil der Universilal am 
29. November - in alter OfTenllichkeit er-
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klart, t•r glaul,e dun:haus, daU Reklor Fink 
von seiner Funkticm als .lnoffizieller M1l
arheiler" des MIS nichls gcwuUl habc, zu. 
mal cs im kirchlichen Uere1ch haufiger vor
gekommcn sci, daB das MIS Einzclpcrso
nen fur seine Zwecke bcnulzl habc, ohne 
daO diese davon el was wuDten. 

Die OITenlegung des Materials geschah 
in ' euen jener Konzilsitzung vom 29. No
vcmuer im - noch immcr nichl umhcnann
len - Marx-Engels-Auditorium der Univcr
silal vor rnehr als zweilausend Zuhorcm; 
wegen Ubcrfilllung wurde die Silzung in 
den darunlerliegenden Horsaal ubertra
gen. Hansjorg Geiger, Chefjurist der 
Gauck-Behiirde, verlas ein Schreiben an 
die Senatsverwallung vom 27. November, 
das in 2.wolf Punkten sauberlich alles wie
dergibt, was man unt.cr dem BetrefT "Fink• 
- oder dern fur ihn verwendelen Deckna
men "Heiner• - in den Papieren des MIS 
bisher gcfunden hat. 

Wesentlich Neues isl de runt.er nicht; des 
Wichtigst.c war schon am 25. November 
benannt worden. Aber die nun mitget.eil
t.en Details gebcn doch zu noch sta:keren 
Zweifeln An la 6: Funf Bande sollen am No
vember 1989 vorhanden gewesen sein, vier 
Ba ode Sachakt.en ("IM-Akt.e-A, Teil I Band 
I 2 Teil II Band l, 2") und eioe Handakte 
(~;. 4201"). Die 1989 oITcnbar vemichle
len Sachbiinde gab es nach einem Kartei
karten-Eintrag schon am 20. November 
1970. Die - noch vorhandene - Handakle 
isl mindeslens ebenso all; die beiden letzen 
Seit.en, 185 und 186, ihres erst.en Toils da
tieren vom 8. Oktobcr 1969 und betreffen 
die (geplanle) Beobachtung eines Treffen_s 
von Fink mil Angehorigen der Westberh
ner US-Mission, das "mil Hilfe eines IM 
unler Konlrolle zu uringen" sei; diescr lan
dcrel IM wird dort nahcr bcschrieben und 
isl nicht mil Fink idcntisch, dcr ja Objekl 
dcr Beobachlung, nichl selbsl Beobacht.er 
sein sollte. Die 184 vorhergehenden Seilen 
eothalten oITenbar kein belaslendes Mate
rial sondcm nur .,Ausziige aus der Perso
nal~kt.e . .. und ... weiterc llerrn Profes
sor Fink liclrelTende Unterlagen". 

Fur den zwcitcn Tcil der Handakte stelll 
dcr Gauck-Uricf so~ar ausdrucklich fest, er 
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cnthallt· "offl·11s1rl1ll1rh vum Fuhruni,:sulli
Zll'r (Hollberg) w l'rof. F111k l:Cs:.mmcllt• 
llnterlageo, aus dlmcn sich nach derwili
gem Erkcnnlnisstand keine enl- oder hcla • 
slenden Schliisse ziehen !assen". Der 
Gauck-Jiricf crgibt fcmcr, daD der schon im 
Schreiben vom 25. November crwahnh! 
.Jahresarlieilsplan" aus dem Jahr 1969 
slamml. Von den vier erwrihnlen Kartc1-
kartcn sind drei bcrcits 1968 angclegt. 

Nach 1970 scheinen keine weileren Ak
tcnvorgangc zu .Heiner" entslanden zu 
sein; es gibl nur eine Karteikarte des MIS
Zentralregislcrs von 1984, die auf die Ak
ten von 1968 vcrwcisl, und eine .Operative 
Auskunfl" von 1987, wonach .Heiner" in 
der - fur den lurchlichen Bereich zusllindi
gen - Hauptabteilung XX/4 erfa8l sei, wie
der unlcr Hinweis auf die Akten von 1968. 

Dcrnnach spricht alles daftir, daD die 
Slaalssicherheit 1968 Heinrich Fink als 
moglichen .IM" ins Visier geoommen hat 
(die Gauck-Ennittler sprechen von 1968 
angelegten .Vorlaufakt.en•, wie sie beim 
Beginn einer Anwerbung zu enlstehen 
pflegten), die Gesprliche der MIS-Leute mit 
dem ebenso ahnungslosen wie gutglaubi
gen Theologen zuniichst eine erfolgver
sprechende ..Zusamrnenarbeil" verhie6en, 
dann aber zu nichts fiihrten und man irn 
Gegenlcil schon 1969 AnlaD sah, den po
tentiellen .IM" seinerseits beobachten zu 
lessen - und daO die 1969 oder splitestens 
1970 faktisch geschlossenen Akten 1989 
nur deshalb vemichtel wurden, weil sie 
ganzlich inaktuell waren. Hatte die Wer
bung .Heiners" Erfolg gehabt: Warum 
hatte man dann nach ganz kurzer Zeit auf 
die Mitarbeil dieses anfangs vom Aktcn
flihrer, MIS-Leutnanl Laux, als so .kon• 
taklslark" geschilderten .profilierlen Ver
lreters der jungeren Theologen der DDR" 
verzichten sollen, der .uber sehr viel wert
volle Verbiodungen" verfiigte? 

lozwischen komrnen lnformationen hin
zu, die Fink entlasleo, die freilich von 
Ga11cks Mitarbeilem nichl ermittell und 
deshalb weder dort noch in der Scnalsver
wallung berucksichligt werden konnlen. 
Ein Stasi-Mann, der 1989 milder Akten
vemichtung befaOt war, hat vor einem 
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Berliner Nolar eidesslattlich versichert. 
daO die vemichtelen Unterlagen our ln
fonnalionen iiber den Humboldt-Rektor, 
nichl solche von ihm enlhallen h:illen. Fur 
die noch vorhandenen Hondokten gill das 
ohnehin. Eine ganze Reihe von Kollegen, 
Mitarbeitem und Studenten aus der DDR
Zeit hat iiffentJich bekundel, daO Heinrich 
Fink sich ala Dekan der Theologischen Fa
kult.at schiitzend vor sie gestellt habe, 
nachdem sie wegen politischer Unmutsau
Berungen in Gefahr geraten waren. In ei
nigen Fallen hat er auch Exmatrikulalio
nen verhindem konnen. Es gibl bisher nie
manden, der ihtn Boaes nachsagen wurde, 
auOer daB er vielleicht eine zu angepa.Ote 
oder unpolitiache Haltung gehabt habe. 

Nehmen wires demnach milder Anwen
dung rechls8taatJicher Primipien nicht 
genau genug, wenn ea sich um die unbe
wiiltigte Staai-Vergangenheit unserer 
Landsleute aua der ehemaligen DOR han• 
dell? Die Betrachtung des FaJlea Fink hin
terliiOt auch in dieaer Hinsicht Unbeha
gen. Die Gauck-Behiirde aoll nach dem 
Willen des Geselzgebers ennitteln und daa 
Ergebnia ihrer ErmittJungen der Dienst.
behtirde des Betroffenen zur Verfugung 
stellen. ln Wahrheit enthiilt jedes Schrei
ben, mil dem sie dieses Ergebnia mitteill, 
mil der Festatellung •.. . ist filr das 
MIS .. . t.alig gewesen• eine handfeste Bt
wertung des ihr vorliegenden Materials, 
die um so schwerer wiegt, als Dienstbehiir
den und Gerichte sich blind auf sie zu ver• 
lassen pflegen. Nicht der Arbeitgeber und 
nach ihm der Arbeilsrichter, sondem der 
Sachbearbeiter in Joachim GauckB Amts
stuben entscheidet also tiber Weiterbe
scha.ftigung oder Entlassung - und dies, 
ohne daO der BelrolTene je zu den gegen 
ihn erhobenen Vorwtirfen gehort worden 
ware, geschweige denn das Material halte 
pnifen, vielleicht auch enlkraften k<innen. 

Der Anspruch auf rechtlichcs Gehiir isl 
ein von unserer Verfassung verbricftes 
Grundrecht, das federmann zuslehl (Art. 
103 Abs. 1 GG). Auch wirklicbeo oder ver
meintlichen Stasi-Milarbeitem. 

Aher nichl mmder bedenklich ala das, 
was dcr gcwiU wohlmc,nende Joachim 
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Gau ck in seiner Oi~nstsl<'lle zuliiOl, isl dcr 
lcichtfcrtige Umi-:.-.nc mnncher Behorden -
hicr der Berliner Wissenschaftsverwal
tung- mil dem personlichen Schick.Balder 
belrofTenen Angehorigen des iiffentlichen 
Dienstes. Man macht sich gar nicht erst 
die Miihe einer eigcncn Pnifung des bela
&lenden Materials. Man verschaffi sich 
nichl einmel Akteneinsichl - und nimmt 
dem BetrofTenen so ein zweite& Mal die 
Chance, sicb zu den gcgen ihn vorliegenden 
Unterlagen zu iiuOem. Wiederum iat Arti
kel 103 des Grundgesetzes t.angiert, von 
der Verlelzung der FursorgepOichl des 
Dienslherm gegentiber seinen Mitarbei-
tem ganz zu schweigen. , . 

Was Rektor Fink belriffi, SO' l:iinnte Se
nator Erhardt das Versiiumte freilich noch 
nachholen. Die umfassende Dctailaus
kunft der Gauck-Behiirde vom 27. Novem
ber und die weit.eren lnformationen ma• 
chen eine emeute Uberprufung, ob die 
fristlose Kundigung aufrechtzuerhalten 
sei, unumgiinglich. ·. · .... _ .. 

Der Fall Heinrich Fink erhiilt zuslltzli
che rechtliche Brisanz dadurch, daO es sich 
nichl um irgendeinen UniversiUUsangeb6-
rigen, sondcm um den vom Konzil gewlihl
ten Rektor handelt. Da nur ein Hochschul
lehrer Rektor sein kann, habe milder frisl
losen Entlassung Finks aus dem Diensl
verhallnis als Theologieprofessor auch sein 
Rektoral geendet, meinl der Berliner Wis
senschaftssenator. Aber slehl die ge.cietz• 
heh verbriefie Selbstverwallung der Uni
versitiil nichl nur auf dem Papier, wenn 
der zustandige Senator durch dieostrecht
liche MaOnahmen gegen den Gewiihlten 
dessen Wahl oder erneule Kandidatur zu
nichle mac hen kann? Der Akademische Se
net der Humboldt-Universilat hat die Rek
loratswahlen, die fur den elfien Dezember 
gcplant waren, einslweilen verschoben. 
Aber noch vor dem Ende des Wint.erseme
slers wird gewahlt werden mtissen - aller 
Voraussichl nach ohne den Kandidalen, 
den die tiberwiiltigende Mehrheil will. 

Wilhelm Nordemann isl Rechtsanwall und 
Notar und Honorarprolessor an der Fre1en 
Universital Berhn. 
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llko-Sa<,eha Kowalczuk (Berlin): 

DIE. LIEBE.SKRANKE ORGANISATION. 
ANMERKUNGE.N ZUR DE.BATIE UM STASI, ANK UNO UNIVERSITATEN. 

Das ,,Editorial" dcr Sondaausgabe zum ,.Fall 
Heinrich Fink" dicser Zcit.schrift komprirnien 
crstaunlich prazise die Grundintiimer dc:r gegcn
wanig laufondmdcn Diskussion. Wirklich untcr
schreiben mochtc und kann ich einen Satz: .,Die 
,Afflire Fink' hat mehrere Dimensionen." So 
beginnl diese Vorbemerkung. Was dann 
aneinandergen:ihl wird, sind die liin~l bckaM
tcn Sc.hancn der nunmehr mm11dangcn Aus
einandersclZlmgen, die sich vor allem durch 
Vertnappung Wld Verkiinung 111szeichncn. Im 
folgcndcn sollen auch vcrschicdcnc Ebene,i an
gcleuchlet wc:rdcn, wobei sich in1)1izit auf jene.s 
Vorwmt bezogen wird. 

Das Stasi-Syndrom behancht die GesellschafL 
Jr.der und jcde isl fest davon ilberuugt, da8 Uber 
ihn nicht nur eine Akte, sondem ,og)eich cine 
dicteAkteex istic:rt. Das Gemunkel isl manchmal 
unc:ruaglich und doch ist bald da.s Ziel, ein 
januskiipf iges, erreicht: ohne visionar zu mchei
nen, k.ann davon ausgegangen wcrden, da8 schon 
bald, nachdem endlich das sogenannle Stasi
Ah:ngesetz in Kraft gene1e11 isl, cine eigenanige 
Koalition nach dc:r neUCJlichen Schlie8ung der 
Stasi-Archive rufcn wird und, dies isl noch 
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schlirnmcr, ebenfalls schon bald cine Atmospha
re herrschen wird, in dcr so und so jcder/jcde bci 
der S1.asi war. Die Kene der Schnurs, Bohmes, de 
Maizb-es wird nichl abrciBen. wird sich verlangcm 
und verliingcm. Ob da nun auch noch ein Fink 
eingc:reihl wird, isl nebensiichlicb, uninteressanL 
Sichcrlich wenigcr fur ihn. Aber was soil es: wc:r 
aus dcr Nachwende-Geschichtc noch immer nichl 
geleml hat, dem braucht es auch jctz1 nicht mehr 
ins Stammbuch geschrieben wcrden: die Zcil der 
Ehrenerk.larungen ist vorbe~ bedauerlich odc:r 
nicht, sic isl es. 

Der Theologe Fink gilt heute als der Kopf der 
Berliner Universillitsreformer, ja besonders 
Obcfeifrige kiirten ihn unliin~I sogar zwn Sym
bol der deutschen lntellek1uellen1

• Vielleicht 
schadet ein bi&hen zuviel IMenansicht, abet ich 
weiB eigentlich bis heute nicht, warum und ~ 
durch er zu diesen Ehren kam. Mir isl bewu6t, 
jcder AngrifT, ja, jcde k.leinstt K.ritik an seiner 
Person wird ,ofort in cine beslirnmle pol itische 
E.cke ges1dlL Das isl mir miulaweile cgal, dcrm 
mil einem Hdden haben wires genauso wenig zu 
tun wie mil dem Behemoth pcrsiinlich. Das einzi
ge, was wir hcu1e von ihm vcrliiBlich wisscn, ist, 
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daB er in der DOR lebte und nicht daran dach1e, 
da8 es sic cirles T1ges nicht mchr gcben koMte. 
Wie ofr wir ihn 1och aufgefordert haben, endlich 
Uber scirle cigenc V ergangenhcil zu SJlffd,cn, am 
Ende stand ein Lcbcnslauf, der irltc:ressant und 
abwccklungsrcich war - cbenSIO wic der von mei
ner Oma. Unserc Fragen nach Strukturen an dcr 
Universitiil, nach den Ablaufcn der ~chc 
milder Swi und SED usw. blieben stets einlOnig 
unbeantwonet. Jede neuc Pressemetdung erfuh
ren wir in der Regel auch erst aus diesc:r, von ihm 
war nur zu vemehmcn, daB wohl etwas koomL 
Ats vorent letztes Be~icl steht dafiir die Infor
mation der .,Welt"2

, wonach er 1970 1450 Osl
und 50 West-Mark von der Sta.si bekommcn 
haben soil. Abgeschcn davon, da8 dicse ,,Zuwcn
dung" aus dem Jahl'C 1969 stammt, stehl dies 
tatsachlich so in einem Ookumcnt da Slaals
sicherheit, das als Anlage 6 in der VerwaJ1ungs
s1n:itsachc Fink - Land Berlin dem VerwaJtungs
gcricht durch den Rcchtsanwalt des Wissen
schaftssena1ors zugegangen isl Anstan unserc 
Fragcn auf Zuwendungen vom Swlsekrewia1 
Hir Kirchenfragcn amt zu nehmen, ist nach dio
ser Prcssemeldung llOfort von ihm zu vemehmen 
gewcsen, dail dieses Geld vom Slaalssdrrelarial 
fllr cine Reise nach Finnland war. Hiermit llOU 
kein neuerlichcr Ncbenkriegsschauplatz crofTne1 
werdcn, sondem lediglich angedeutet scin, da8 
die Zwcifd an mane.hen Aus.ugen durchaus 1och 
aus Kreisen konvnen, die mil Fink in den vergan
genen Monalen Hir eine neue Universiliit geslrit
ten haben. 

Wcr jetzt versucht. cincn chcmaligcn Sektions
dirclctor zum Heiden zu machcn, wer jetzl bemilht 
ist, den Reh,r zur Ausnahmc zu kilrcn, int. Dies 
schadet ihm, dcr Universitiit, dem Klima in der 
jetzigen Gescllschafl Das Vertrauen zu Fink kann 
sich nicht 1uf seine DDR-Vergangenhcit bezio
hcn, nicht weil dies nicht gingc, sondem wcil dies 
ein thealralischer, noch dazu ganzlich unlogi-
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,chcr Vorgang ist Wozu?I Wozu Vertrauen fUr 
etwas schenken, was physisch vorbei isl? 

Es bleibl nalllrlidl die F11ge; Wu wire wcnn ... ? 
Der Berliner T~ hat limits eine Ant
wan: .,Wcnn er sic belogen hlitte, sagen einem 
manchc im vertrauten Gespriich, blicbc ihm ma 
,die Pistole'_. .. Nun, es gabc wohl noch anderc 
Moglichkeiten, aber wenn, dann hiitten wir uns zu 
fragen, inwieweit wir an dicsem Verhiingnis mil 
Schuld lrilgen, inwieweit wir ihn sclbst in dicsc 
Sackgassc trieben. Denn dies mu8 doch auch 
vergcgenwiirtigt sein: gelcugne1 haben sie allc 
und zwar bis zum billercn Ende. Mcine HofTnung, 
da8 hier ausnahrnsweise nicht gdcugnet, llOndem 
die Wahrheit gesagt win!, ist 1.ugestandenennaBcn 
nicht besonders gro6. 

Die Humboldl-Universitat zu Berlin sland seit 
jehcr im Mi11elpunlc1 des offenllichen Int~ 
Dies gall fiir allc Zeiten ihres Bestehcns. Sie 
gchone in den Jahren des SED-Staa1es zu einer 
der Saulen der Heran1jchung und -bildung cines 
getreucn uademischen und politisch sich instru
mcntalisieren l~en Jiingcrvolkes. Dail es an 
ihr wie anderswo bei der 1.enlnllisierung von 
Ma.ssen auch Regungen ei.nes Oppositionsgeistes 
gab, kann nicht vcrschwiegen, darf aber nicht 
Ubtthohl werden. Dicse Rcgungen warcn insgo
samt llO gering, da8 es rast pcinlich wird, sie 
Uberhaupt zu erwiihnen, bzw. andersherurn, posi
tiv formulicn: die ,,Reger" konnten posthum zu 
nationalen Blrcn, zumindest abtt zu universitiiml 
gelangcn. 

Da8 die SEO und das ihr untmtel11e MIS aoch 
diesc Universiliil rest im Griff hallen, isl eine SIO 

banalc Aussage, dail sic sich fast iiberOiissig 
macht. wenn, ja wenn da nicht der Geist der 
neunziger Jahrc wan; der so tut, als hattc es dies 
allcs nicht gegeben. 
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& mu8 doch an diescr Stelle cndl ich auch einmal 
deullich gc:sagt scin, daS sich hinter dem Schlag
won ,,Emeuerung", .,5dbst:rcinigung", ,,integrer 
Reino(' cine Universital vcrsteck.t, die Uber 
Schlagwmc k.awn hinauskonvnt. E.s gibl cm pur 
dutzend Menschcn, die hiaTag und Nacht gegen 
die Traghcit, gegen das Dcsintc:resseder llberwil
tigcnden Mehrhcit mit cigenen Koozc:ptcn an
DfTl)fen. Ihnen wird destruktives Gdlculc cntgo
gengcsettt es war alles nicht llO schl imm 

Anstatt die Chance zu nutzen, endlich wirklich 
anzufangen, iiber das zu sprechen, was war und 
was aus dem Gcwescnen in uns werdai soil, win! 
an dieser Universitlit (auch anderswo) so gewi, 
als wlirdc jetzl zum crslen Mal in der Geschichte 
dieser Universitlit ein Angriff auf die Autonomic 
und dieFreiheitder l..chrc und Forschung gestanel 
Es wwde hier in dcn vergangenen Monatcn vie! 
zu oft der Eindruck c:rweckt, als hiillc es dies bis 
zum 3. Oktober 1990 gegeben und danach wami 
die bosct1 weiBcn Kolonialherrcn gekommen und 
hauen unsdies allesgeoonvncn. DieserschweU igc 
UnlUlOO rcgl mich auf, er kotzt mich an. Da.6 jelZl 
ein Angriff aur die AuLOOOmic der Univcrsitlit, 
auch die Freiheit von Forschung und Ldue erfol
gen unn, hat ursa'chlich damit zu tun, da8 erst 
jelZt scit Jahndmtcn diese zumindest geseu.lich 
rooglict. isl. E.s wird hier cinfach vcrg~ da8 
dies friiher nichl nur nicht moglich war, ,ondem 
da6 der iibcrwiegende Tei! diC'$CI Univcnitlit, ja 
wer kann sich ausnehrnen, 111 der Vcrhurung 
dicscr Einrichtung,anderPervertienulgderganzcn 
Gesellschaft aktiv tcilnahm, sich nicht dagegen 
regte, sondcn diesc zwneist bewu81 mittrug. Und 
hintadicsan Hintergrund muB noch c«wasandercs 
gesagt sein, was vollig unterzugchcn droht: Die 
Geschichtc der DOR ist nicht einzig und allein 
cine Geschichie des MI'S. Die Geschichte der 
DOR isl vo- allem erstcinmal einc GeschichlC 
seiner cinst darin gelebt habenden Menschcn. 
Und diese sind heute nicht danach zu bemessen, 
diese konnen sich heutc sclbst nicht danach ein-
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schatzen, ob sie mil dem integralen Bestandteil 
der DOR - dem MIS - wisscnllich zusammen
gearbciact habcn, ob sic irgendcinen Wisch un1c:r
schrieben habcn. Wenn wir wirklich wwen wol
len, was eigentlich war, dann konnen und solltm 
wir nichl irgendeinc:r Behonle vc:rtrauen, llOUtai 
wir unser Handcln nicht davon abhiingig machcn, 
ob irgendwer irgcnd etwas unterschriebcn haL F.s 
gibl Menschen, die nie etwas unterschrieben ha
hen und doch unzwnutbar fur bestinvnte Posi
tionen sind. Aber deullich mu8 hier gcsagt sein, 
nur schon allcin um cs gesagt zu haben: In dcr 
Gethsemano-Kirche - und nicht nur dOl1 - wurde 
im Herbst 1989 gefonler1 .. S1asi in die Produkti
on", nicht gefonlen wurde: ,.Stasi aus der Ge
seUschaf('. Aber, und dazu s1ehc ich: Verwickehe 
und komunpierte mil dem Ancien regime, die, die 
andercn zum Nachtcil wirkten, haben heutcnichts 
mchr auf Rqnsen1alionspos1en lU suchen, ktin
nen hcute nicht Pe™>flalcntschcidungcn trelfen. 
Wic auch invner alles ausgehen mag, dies mu8 
gesagt sein, um wenigs1ens etwas vom Geist des 
Hcrl>Sles zu rettcn. Dail die Gesellschart, in der 
wir leben, sich dabci ausgerechnet diescr einzigen 
Fon!aung des Herbstes annirrvnt, miissen wir 
dabei bitter zur Kcnnmis nchmen, konnen aber 
wegen des eigencn Ganges davor dann nicht 
zurik:kschn,cken, nur weil man Helfcrshdfer zur 
Scite hal, die cinem nicht genehm sind. 

Andere Siasi-Flille an dcr HUB wurden ,,artge-
rechl'' gdosa'. So wic die Diskussionen um die 
tatsiichlichen Verwicklungcn von Finkausbl icben, 
woUte man die Stigmalisierltn lossein, um weita 
in Ruhc zu hoffen, ilbeDChcn 211 wcrden'. Die 
cntsprcchcnden Kommissioncn llgten, gaben 
Empfchlungcn und jcder freuie sich, die beriihm
ten Baucn gesehen zu haben. Selbs1 als Betroffo .. 
ne anbotm, nun doch cndlich die Jingst falligcn 
Diskussionen 211 eroffnen, schwiegen das Haus, 
ihr Rektor, die Studiercnden. E.s wurden zwar 
nicht vielc cntlasscn, aber immerhin. Auch der 
gesamte Stamm tier Pf<irtncrschaft muBlc gehen. 
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Grotesk bleibt, da8 die angeheuertc private 
WachfinnaeinSammdsuriumehcmaligerGehet
mer ist. 

Alles schwieg, OID' keine Fehlcnliskussionen m• 
lassen. Und dann auf cinmal: Heiner soil nicht nur 
Heiner, sondtm auch IM Heiner gewesen sein. 
Das, wa.s nmarclang in Gcsellschaft und ihmn 
in1egralcn Bestandteil HUB nicht gelcislet wur
dc, soUtc nun hau ruclc binnen Stundcn nachgeholl 
wcrden. Sturmfl utartigentwickclle sichcine Welle 
des Protestcs, die zu ciner Koalition cigcnartiger 
Fraktioncn fiihrtc. So sah cs zumindc.~tcns eine 
Zeillang aus. 

StutJjg macht vieles, vor allcm abet, daB noch 
immcr nich1 gcfragt wird. Der Krake wird noch 
immer nicht zugetraut, daB sic auch einen Men
schcn wie Heinrich Fink umspannle. Die S1.aats
~icherheit war kcin Vercin liebeslcrankcr Men
schcn, sondem cine Vcreinigung, die den Qucr
schniu der Gescllschaft rcpriisentiertc. Und wer 
woUlc schon lcugncn, da8 auch solchc Mcnschcn 
wicdCf Berliner Rcktor irgcndwcn rcprii.sffllieren. 

Das Dilcnvna bleibt: Den Umgang mil dcr eig()
ncn Vctgangcnheit zu lcmcn, ist ein ProzcJ!, wic 
Vergangenhcit cincr war. Vergangcnheit, Q()

schichae isl abgcschlossen und ofTen zugleich. 
Abgeschlossen sind die Geschehnisse, ofTen sind 
ihrc Auswirtcungcn und Nachwchen. W'u miissen 
davon gcrade Kenntnis nchmen. 

Abet, daB eben hculc noch immcr politischc 
Entscheidungen mil dem Vergangcncn getroffen 
wcrden konncn, licgl in unscr aUcr Schuld. Solan• 
gc wir cs duldcn, ja durch unscrc Diskussioncn 
mittragen, daB das MfS cinsam als Behemoth 
losgdost von dcr DOR-Gcsellschaft dastehl, los
gelost von uns, von den andcrcn komplcxen 
Strukturcn, von den 8cfindlichkei1cn dcr don 
cinst und heute hiCf Lebcndcn, solangc wcrden 
wir immcr wicdcr hitnos hcrumrudem, wcnn es 
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cinen Nahestchendal triffL Vaflucht noch cin
rral, wenn wir dort alle lebten, wcnn wir dort allc 
mibllaChtcn, dann miissen es doch imner wie<lcl 
1uch wdchc von uns gcwesen scin, die das Un
aussprechlichc tatcn. 

Es sei am Ende noch darauf hingcwiesen, da8 sich 
1n dcr HUB minlerweilc cine studcntischc 
Fonchungsgruppe kons1i1uierte, dcren Hauptzicl 
die Offenlegung dcr MfS.Strukturcn an dcr Ber
liner Universitiit ist Dabei soil von Anfang an 
vcrmieden wcrdcn, die Staats.,icherheit allein und 
losgclost zu betrachtcn. So wiro sich nicht nm 1uf 
die .,Gauck-Alctcn", sondtm ebc:nso auf SEO., 
FDJ-, uniinleme u. a. Aklen konzentricn. Denn 
daB das MfS bis zuletzt der SED.strikt untmtcllt 
und ihr erslcr Bcfohlscmpfanger war, wird hcute 
von kcincm, der sich mil der DDR-Geschichtc 
crnslhaft beschiiftigt, mehr gdcugneL 

Abet natiirlich werden die Staatssichcrfteitsunler• 
lagen eincn wichtigcn Poslt:n dcr Arbeil cinnch
men, wobei wir hoffen, daB die Kontakle :rur 
Gauck-Behorde ausgcbaut werden konncn. Mil 
dcm Stasialclengesctt isl filr solchcrart Forschung 
gcsct7Jichcr Boden gcschaffen wonlen. Es blcibt 
zu holTen, daB die dart in Aulba.u befindlichc 
Abtcilung zur hislorischen und politischen 
Aufarbcitung der Gcschichle des MfS sich nicht 
zur Einschranltung der Frcihcil der Wisscnschaft 
herg ibt DaB dicsc Gcfahr ex istiert, isl zwangsl au
fig: cine zur wissenschafllichcn Forschung an 
einer Staatsbehorde angcbundene Abteilung hat 
hicr wohl erstmals in der bundesda.1~hcn Nach
kriegsgeschichte allciniges Akienmonopol. ln
wicweil dicsc Gcfahr nur cine Gcfahr bleibt, 
werden die nachsten Monate zcigen. 

1/ko..Sasclia KowalauJ:, S1ukn1 do Gucliiclilt, 
Elhnographit IUld SqziaJwintruc~n an du 
/lumbold1-Uni11tniliit zu Btrlin, isl Spr«Mr du 
11utkr11ischen Konzilsgr~ der HumboldJ-Uni
vtrsildl. 

hochschule o,;I rcl>r. 1992 

A.■1aert11ana-: 

I Zu diesa 8cbauplwig vcnlieg aicla eia Podiwmieilndvna cm vom Ewopiisthc:n Bilrgcrf0!\1111 orgaaisiatcn 
Vcransialuaig 1111 7. JaolW' 1992 im Scnatuaal dcr llwnboldl-Uoivcnilil zu Berlin. 
2 .,S1raffd' Hema. Neuc Doliamiellle zum Fall dct E.&-Rckkin Fink. Die Well vmi 7. Januar 1992. 
3 Ao dicscr Siellc ,oU unkommeniiat angcmatl 1eia, da8 fllr dicsca Geld 1969 cine Reise nach Finnland nichl zu 
besueiim war. 
4 Wam dicsa Mann kcin Lilgna Wft. Tagcupicgel vom 29.11.1991. 
5 Vgl. dazu u. L I. s. Kowalczuk; Die ICnkc oda ,,Alica WU aur zwci Bcim:n 1ch1, ill cm Fcind." UoAURJER>ROORT. 
Die S111da11muilung dcr Bcrlina Humboldl-Uo~ Nr. 22, 17. April 1991, S. 12 • 13. 
6 Dafiir 1qt der Pbilsopb Amold Scbotul ciD bacdta Bcispicl ab. Sl&D iiba seine cigaie Vcigangaihcil in dcr 
UoivenililJolTcotlichkci1 zu bcricbtm, wolilr 1cnclc in dicseo Novanbcitacco vicl RIWII gewacn wire, Khricb a 
munla cmpiil1e Anikcl, bis a selbll Anl'q Dcumbcr d1Kb cmm Bcrict. dcr .,aodcn:n" ab IM auffiog. Vgl.: A. 
Scbiilzcl: Eine Schaufcl Sand im Gdricbc dcr O.t-Abwicklq. NCIICI Deuudllaod YOGI 112.1991, S. 2. 

PUBLIKATION 

Die Zeitschrift .,UTOPlE krrativ" widmct sich in ihrcm Januameft 1992 ausschlicJ!lich den Vorgangen 
um Prof. Heinrich Fink. Unia dcm Titel 

,,Politischc Kulrur im vcmnigten Dcutschland. Der Streit um Heinrich Fink, 
Rcklor der Humbold1-Univcrsitii1 zu Balin" 

sind auf 192 Sciten Dokumcnte, Stcllungnahmen und Komentare zum Thema zusammcngefaBt. 
Dis Heft lcostel 9,80 OM und WIii untcr folgendcr Anschrift bewgen werden: 

hoc:hschule osl rcbr. 1992 

Redak.oon ,.trrOPIE kreativ" 
Wallstra.Bc 76- 79 
0-1020 Bertin 
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HF,RICIIT 

Wic sct7.t man eincn Rcktor ab? Eine Bcirachtung 1.u cinem Vcrfahrcn dcr pcrsoncllcn 
Emcuerung an dcr Thilringcr Hochschule 

Der Rektor der Hoduchulc lllr An:hitcktur und 
Rauwc.w:n (HAR) Weimar, rror. Mtmig wurdc 
amJ0. 12.1991 , •.. milsofortigerWirtungvondcr 
Fooktiondcs Rtb>~dcr Hochsdaile lllr Ardlitcbur 
und Rauwcscn Weimar ... " cnlbundcn. Dicsc 
AmlShcbung enolgte durch den Minister fUr Wis
scn~ und Kunst, Dr. fickcl, 111r dcr Ra.us dcr 
Empfchlung dcr Pmonalkommission dcr HAR. 
Das Empfchlungsschreibcn wurdc durch den 
Staatssckn:Ulr, Dr. Rran.~. ilbcrgcbcn, dabci wurdcn 
Prof. Moonig ltcinc imaltlichal Rcgrtlndungcn fllr 
<liescn Schrill gcnannt, ,Stasi• Mitarhcit" !q!icltc 
abcr kcinc Rolle. 

Chr~le des Abl1lls: 
- Der Rcktor win! vor die Pmonalkommission dcr 
HAR gda<kn und 1.u vmchiwcncn P\lnklcn seines 
Wcrdcgangcs. seiner Funklion/Amtsfilhrung, sei
nes polilischen Wirkcns in Vergangcnhcil und 
Gcgcnwart bcfragt. 

- In dcr 7.cil nach dic,,;cr Rcfragung bis rur Rc
~hlunrassung in dcr Pc™l'lalkommission gibt cs 
kcinc wciteren AnMrungcn vor dcr Per.;onal
kommission; dcr Reschlun winl dcm Minister 
milgcleill. 

- Prof. MHnnig crllltut am :Jl. 12. 91 durdl den 
Slaal.Ssekrctltr Dr. Bram seine Amtscnhcbung und 
die gcplaite KUndigung. 
- Der Minister fllhrtc mil Prof. Mt!mig kcin Ge
spr.lch 711 dm gcgcn diescn crhobencn V orwUrfcn, 
die ro cincr Rewcrtung ,.pc:rsOnlichc Nichlcigrong" 
gc°""'lil Einittungsvcrtrag fllhncn; air dcrGrundlagc 
. .pcr.;tlnlichc Nichteignung" k.:ni nach 6nigung
sv~ (Anlagc I, K.ipitel XIX, Ahschniu Ill, 
i'jfler I, Alls. 4, Nr. I) dam gckUn<ligt wenlcn. 

Wo liegcn die J>rohleme, wclchcn Grfahrrn sicht 
sich die Dcrnokral..ie ausgcsct7l? 

1.) 7.u den inhaltJichrn Vorwilrfm. 711 dcm gcgcn 
Prof. Mllnnig vorlicgrndcm M3trrial, da~ die 
Prnon.'llkommission ocr IIAR Weimar <l:11.u lic
wog, cine dcrartigc Empkhlung an den Minister ru 
gchtTI, kann (cla rs ja nicht ht·k:vtnl isl!) nichls 
gr~• wenk'n. 
2.) Die Pcrson:\lkommission hal rinc aus ihrcr Sicht 
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bcstimmt nicht cinfachc Aufg1bc ¥Of sich gchabt; 
abcr wem die ,,Abcnlagc" lb'artig schwicrig sein 
sollte - iw mt£ sic ja. 5'lll'it kam man nicht cine 
,.pcrs&iichc Nichteigruig" cmpfchJcn (wem man 
vcrantWOrtungsbcwuDt handclll) -, dam mu81t1ch 
dcr RctrofTenc das Recht crhallt:11, Stcllung 711 

nd'tmcn. Da, Venahrcn mu8 lfflll.~ich scin 
und juristisdlm Prilfungcn standhaltcn kllnncn. 
Dam mun cs abcr UffcntJich scin. 

J .) Es ist rcchlsstaallich unmOglich. mt cincn F.nt
schcid (1. R. die Amlscnthchung) 711 trerrcn, cine 
KUndigung an1.uu:igcn, bcvor man sich <lain au( 
dcr Ra,is dcr Klagc durch den Rctmffcncn in juri
stischc Vcrfahrcn bcgibl, um ml dam da., .• Rc
lastungsma1crial" prcis1.ugchcn, cs jurisli~ off en 
prilfcn ro lasscn. 

4.) Schuld mun vor dcr Entschciduog durch den 
Minister bcwicsm scin, <lies kann nur fi((cntJich -
also auch mil dcm Rc~huldiglcn - geschdlcn. 

Denn dcr Arbcitgcbcr solllc davon ausgchcn, daB 
cine durch im ausgcsprochmcn KUndigung un
wirltsam scin <ltlrftc, wcm sic scitcm des Arbcitgc
~ damit bcgrtlndcl win!, daO ck:r DicnsthcTT ciner 
cnL~hcrxlcn Empfchlung dcr Ptr.;ooalkommis
sion gcfolgl ist, die diesc mil dcr no1wcndigcn 
Slimmcnmchrhcit bcschlosscn hat. Gclingt cs dcm 
Arbcitgcbcr im nachfolgcndcn KUndig1D1gs.o;c.hu11-
venahrcn nichl, dicsc Rcgrilndmg <lurch suhstan
liclle Tal.SaChcn m bcwciscn und cntsprcchcndc -
vom Vcmallnismllfiigkcitsprimjp gqrlgtcn - Al>
wllgungcn anmrcichcm, mun er den KUndigungs
schut7pro1.c8 vcrliercn 
5.) Das vorslehend gcnannlc Vcrfahrcn u:igt in 
wc~-nllichc Punktcndic Vcrlctmng dcsGcbotsdcr 
MUndlichkcit und dcr Unmiuclbancit dcr Bcwcis
fllhrung bci dcr Schuldfcststcllung und birgt auch 
ob seines rm!glichert Pr.i7.cdcn1fallcharalctcn ~ 
Ile Gcfahrcn in ~ch - dcnn wo hat man bi sher in 
Thilringcn cincn durch cin dcmok:ralisch gcwllhltes 
Konril eincr Hochschulc cbcnfalls dcmolcralisch 
gew:ihltcn Rrktor ,o ,,bll ahscrvicrt"? 

Jilrgcn Krau~ (Timenau) 

(aus ,.GURU", nmcnaucr S1udcntlrvicn1.citung, 1/ 
92) 

DOKUMENTATION 

Erklllrung dcr Mitglicdcrvcrsammlung dcr Konforcnz dcr Studcntlnncnschaf1cn (KdS) zu 
den aktucllcn Struklurtlislcus.';ioncn im os1dcut,;chcn I lochschulwcscn 

Ober cin Jahr nach dl.TI KdS.Erltllrung .. Wcrdco die 
osadeutschcn Linder systemalisch verdummt?" vtm 
Dc1.cmhcr 1990 milsSl.TI wir hcute, im J1nu1r 1992. 
fcsasaellen: Die damals k:rilisierten Aspckle des osa
dcutschen Hochschulumhaus sind nachhaltigerrcle-
11ant gcwordcn,als wircsdamals f ormulicren konnlcn. 
In dcr chcmaliboen Rundesn:puhlik gah cs ctahlicnc 
dcmokJalischc Minimals&andards, die auch hcutc in 
den wcstdcutSl:hcn Rundcsllindcrn noch wcitgchcnd 
bdolgt werdcn. In den ostdcutschen Rundeslandcm 
war cs noog. diesc Grundn:gcln polilisd1cr Auscin• 
andcrscl7.llllg in den HochschulumgestaltW1gen mil 
tels massivcr studenlischcr Protcsae durch1.11sel1cn. 
l leutc muB (dsgcstellt werdcn: Dicse dcmok 1111i . 
schcn Minimalstandards wcrden in den aktucllen 
hochschulpolitischen Auscinandcrsl'l1.w1gcn in den 
ncuen Undcm wicdcrum nicht hcachtet. &neut 
milsscn dicsc von den oomittclbllr Retmffenen ein• 
gefordcrt werdcn. Zu fragcn ist, oh seitcns dcr poli
lischcn Administntion dahinter Mcthodc oder puli • 
lischc lnk001pc1enz Slcckt. 

Das Jahr 1991 war gckcnn,.cichnet dufl'h den Ver
such eincr administrativ dominicrten Ncustruk
turierung dcr ostdcutschcn Hochschullandschaft. 
Dahci wcrdcn bci Sruktwplanungen und Gese11.ge
hungsvomab.::n die Hochschulrn so gul wic garnicht 
cinhcwgcn. &itwiirfc gclangcn im .. Nonnalfall" nut 
zufllllig zu den Rctroffencn. Stellungnahmcn, so 
ilhcrhaupt 1111gefordcrt, mils!lal inncrhalb wcnigcr 
Tagc lllgcgchcn wcrdcn. Stall desscn wird um so 
mchr Wert au( gut3'hlcrlichc Autlcrungcn wcst
dculschcr RcralL'f gclcgt. die im Rcgclfall kcincrlci 
Kcnntnis dcr spczifisdi oSldcutschcn Situalioo hc
si11.cn Wld ihn: Vol'Slcllungcn mciSI aus cincr Tatig
kcit in der wcstdcutschcn Ministerialhilrdtralie dcr 
al'htr.igcr Jahrc schopfcn l>ic llochschulcn hiingen 
am minisacriellcn Gangclhand. wahrrnd die Mini 
stcrialhilmkralic im Kommissarstil auftriu. 
Audi bci pcrsmellen &i1sd1cidungcn wird den hc-
1mffe11t11 I lochschulmi1arhci1crlnnrn immer er.ii auf 
ihr mass1vcs Einlr.lagen hin (klcl,'Cnhcil l,'Cgchcn, 
Stcllung 7.U nchmcn. In dcr Regel wcrdcn ,ihne 
Anhtlrung Vorverur1eilW1ge11 vorgenommen, die 
dam it - 1.Wnindcst in dcr gcgcnwanig cmuciuna• 
lisicncn Offcmlichkeit - ,wn politiSt:hcn lns1rumt11t 

horhschulc ~• fchr. 1992 

wcrdcn. Anders kooncn die 1.ahlrcichcn Vcrfahrcns
fohler, rum Beiiriel in den Fallen Monnig und 
Fink - unalihlingig vom sachlithcn Gchalt dcr Vor
Wilrfc - , nicht gcwcrtct wcrdcn. Ncbcn dicSl.TI pm
mincntcn Fallen gj"- cs 1.ahln:ichc, wenigcr bckanol 
wcrdcndc V,>Jgangc, in dcncn sich immcr wicdcr 
dassclhc Muster findct: 
Ein kritischcs Verhiiltnis dcr jcwciligen Mitarbcitcr
lnnen 711 den ahlaufendcn hochschulpolilischcn &it
wicklungcn fiihn /.Ill Suchc nach einer kilndigungs
rclcvantcn ,.Nihc 1.wn alten System"; die Suchc ist 
.,crfolgrcich", da sich fast immcr lndizicn findcn 
lass.en, wenn nur l1111gc genug n1chgeforsch1 wint. 
Die Tcilung dcr MaBstJihc - sinn(lllig fonnuliert in 
dcr Fonnel .. Duchac: tnghar - M&inig: belastet" -
licfcrt die lndi1jcn filr die polilschc lnstrumcntali
sicrung von Pcrsonalcn1schcidungcn. 

'/JJ fragcn ist, warum wihcqueme inhaltJichc Posilio
ncn und unliehsamc, weil k:rilisch hintcrfragcndc 
Pcrsoncn hcrau~gchalten und vcrdrangt werdcn so1-
lcn. 

Die Ant wort lei let sich 1.uoachst ab 1us dcm Oblic:ha, 
Argument filr die Notwcndigkeil von Redu1jcrung 
uod Umstrulr.turicrungrn nach weSldcutschcm Mu
ster: Die os1dcu1schcn Linder werdcn weitgehcnd 
ilhcr den Rwid fin1n1jcr1, die ostdcutschcn Hoch
schulcn scicn - gcmesscn am westdcutschcn Lehr
kraflc -Vcrhliltnis - .. ilbcrhcset1J" und zudcm ge
kcnn,.cichnct durch den Charalr.ter des alien DDR
Systcms. Die L&ung lr.onoc our in dcr Einfilhrung 
dcr .. bcwiihrten" wcstdeu1schcn Strukturcn liegcn. 
Wcr dagcgen cin cigcnstiindigcs Km1.qit der I loch
schulcrncucrung, das in Ostdcutschland Gcwachsc
ncs bcrilcksichtigt. vcrtriu, mun hmausilhcrprilfl 
wcrden. 

In dcr '/.usammcnschau 1.cig1 sich, daD mil den 
Argumcnten eincr Fina01knapphcit und dcr Not
wcndigkcit dcr CJhcmahme westdcutschcr Hoch
schulstrukturcn lodiglich deullich wint: Die politi
schc lnkomJll,1cn7. hat Mcthotlc. Was jc111 im OSI· 

dCUIK'hcn lllll'hsc:hulwescn stallfindct, lliufl in dcr 
Konscqucn,. auf cine moglichst hilligc und gescll
schafthch folgcnlosc Rcs1:hartigungsgcscllsch1(1 
hinaus. 

nmenau. den 12. 01. 92 

<>5 



.,hochschule ost. politisch-akademisches journal aus ostdeutschland" 

Wisscnschafts- und Hochschulgeschichtc dcr DOR • Krilische Rcglcitung des Umgcst1hung~11:sscs • 
Pcrspcktivcn dcr oodcutschcn Forschungs- und lfochschullandschafl • Analyscn • aktucllc Rcrichlc • 
Rc,.rnsimcn • Dokumcntation 

Thnntn: 
Oktohcr 1991: Die OSldcutschcn Hochschulgcsctzc / I.Age dcr So7.ialwimcnschaflen in (~-)Dcutschland • 
November 1991: Die Emcucrung ood ihrc Kritcrim / DDR-Wissmsch1ftsgeschichte • Du.ember 1991: 
Hochschulstrulctm in S■chscn / Special: Heinrich Fink und dct Umgang mit unscm Verpngcnhcil • Januar 
1992: Anhtirung des Bundcsugsausschus~s Rildung und Wisscnschart / Ostdculsche Gcschichtswisscn
schartcn zwischcn Gc.'itcm 1.11d Morgen Tcil I • Fchruar 1992: Ostdculsche Gcschichlswisscnschaftcn 
zwischcn Gcstcm 1.11d Morgen Tcil 11 / Jiirgcn Teller HononrprofcsSOJ / Fortscllllng rum .,Fall Fink" • Min 
1992 (gcplanl): HRG - seine Genesis und seine Wirtrnng im Osten/ Lcipliger Uni-Geschichlc • April 1992 
(gcplanl): Kirchlichc Hochschulcn 1.wischcn Nischc 1.11d Fusion/ Neuaufhau dcr Polilikwis5Cllschart • Mai 
1992 (gcplant): 19119/90 • Umhrtlchc, Chanccn, Vcrsaumnisse im osldculschcn Hochschul- und 
Wisscnschaf1ssys1cm 

· ~iervorlaoe 

llmdlun11 
Sic hahcn mich neugieriggemacht auf ,.hochschulc ost (IOlilisch-akadcmischcs joumal ausostdcutschland'', 
monallich ai. 50 Sei1cn, A5-Foonal. 
Rine scndcn Sic mir 

I. 

2. 

fuemplar/e 7lllT1 Kcnncnlcmcn 
(ostdcu1schc Priva1hc1.ichcrlnnen 

mal das Joomal im Ahonncmcnl (ein Jahr.12 Hd1c) 
(osldculschc l'riv11hc,jchcrlnncn 

Die Re1,ahlung crfolgl nach Rcchnungslegung mil dcm crslcn Heft. 

filr je 5 •. DM 
3,-DM) 

filr 55,-DM 
33,- DM) 

Hahe ich mich filr Varianlc 2. enlschicdcn, so erttllire ich mich damit einvem111dcn, d.0 sich mcin 
Ahonncment jcwcils um ein Jahr vcrlangcrt, wcnn ich cs nichl his vier Wochcn (Poslslcm(ICI) vor Ahlauf 
dcr Rcslcllfrisa kilndigc. 

Name 

Adrcssc 

Datum Unlcr.;chrifi 

E1i11 mir heklml. da8 mew llesttlluna ,,., wirb1m wird, weM ,ch ,it a,a,nUher elm, Anhie1e, nicho innerh1fl, •ori 1iehen T1ae11 
(l'n1111emrel) 1ehrli1lich wiclrm1f, 

Unlmchrif1 

Rine scndcn an: Amcil~rei~ Hochschulpoli1ischc Offcnllichkcil hci StuRa Uni l..ciplig, Augustusrla11. 9, 
Poslfach 920, 0 • 70!0 l..cip1.ig) 
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