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KONFERENZ DER STUDENTiNNENSCHAFTEN 

Sehr geehr1e Darnen und Herren, 

KoordinJerunearat 
Uot.er den Llndeo 6 

0-1086 Berlin 
TeVFu: (0037 2) 20 316 282 

Fu: Uber HUB (0037 2) 20 93 2770 

Berlin . den OJ 02 t 11112 

die Konlitrenr du Slud•nllnnen1chelten. d•r Zua■mm•n•chlufl d•r Sludlerenden,challen In d•n 
llndern Berlin. Br■ndenburg, Mecklenburg-Vorpomm■rn, Sachaen. Sech■itn-Mh■II und 
Thurlngen, h6r1 am 26.02.112 In der Humboldl - Unt.eralllt 1u Berlin S■ch••"llndlo• und 
Orgenl1etlonen 1ur Notw■ndlgkell und dtn lnh■llen alnu ■n■leh■nden Novitftierunp du 
Hochachulrahmangeaelrea ■n. 

Anlell "1r dlt Anh6rung bllden die Auller11n9en du Bundublldung1mlnl1lue Or11eb. du filr du 
FriihJ•tw I 002 tlnen Enlwurl 1ur Nov1tlll1trung du Hoch1chulr■hmenguet1u angekundlp1 hat fr.8 . 
DSW- MY Bonni. DI• S01l■tdemokrallach• Par1el berellitl unurem Kennlnlsst■nd nach abenfafta tin■ 
Novelll■rung mll ditm Schwupunkl du Hochachutzug■nga ilbitr den rw1tlt1tn Blldung•••g •or. 

MIi der "1lh6rung m6cht■n wlr alien lnfitr■oler1en itln■n Elnalleg In die Dl1ku■1lon Hrmltteln und 
libar buleh■nd■ Poahlonen, Problitma und L6aungam6gllchkell■n lnlormleritn. 

D■ dH Hochachulrahmanguet11um Tell bla In Eln11tlhehen den Bundesllndern voractwelbt, wle ale 
lht Hochachulayattm Ju ordnen h•ben, lat die Dl1kuulon Im Vorleld der 
L■ndHhoch1chulgua1Jgebung In den neuen llndern von arhebllchitr Bedeutung. 
Derubu hlneua alnd die Linder btl elnu Novtlllitrung du HRO ubitr den Bundur■I dlritkt an dtr 
Enl1cheldung betelllgt und k6nnen enl1prtch1tnd ElnlluA nehman. 

Oltlchiehlg bHlithl die M6gllchkell. ■lch JU lnlorml1t11tn, welchen Splitlraum daa HRO den llndern 
bel der Oe,et.zgebung tllll . Zu dluem Theme wlrd apa1lell der Ver1reler dH WluenM:haharetu 
Stellung nithmen. 

Die Aelerenllnnen (di• rum gegenwlrtlgen Zeltpunkt Juguegt haben, 116nnen Sle der Anlege 
enlnehmitnl 10H1tn In itlnem 10- Mlnulen-Slatemenl Jum Theme Stellunp bulehitn und llehen 
denech !Or Anlragitn eua dem Publlkum 1ur Verlugung. Elnlpe un, boonditra lnlerualeritnde Fregen 
heben wlr den Aitlerentlnnen beritlla Im Vorleld der Anh6rung rugeaendl . Dien lugen wlr ats Anlepe 
tbenl■lls bel. 

Die Anh6rung nndel ■m 26.02.112 um 14.00 Uhr Im Sen■IHHI der Humboldl - Unlveraltlt tu Berlin. 
Untitr den linden 6, alell. 
Elnt Ttlln■hme lal ohne Anmetdung m6gllch, wlr wOrden una ledoch lreuen. wenn wlr den 
Titilnehmerlnnenkrela elw■ ebachltien k6nnlen. 

Mil lreundllchen Oruflen 

fur die KdS 



lnteressierten auch Landesparlamentarier aus den ostdeutschen Bundeslandern ein• 
geladen. lch weiB nicht. inwiefern sie der Einladung gefolgt sind. Das schien uns sehr 
wichtig • aha, ich sehe, einige sind da •, das schien uns sehr wichtig, daB diese 
Diskussionen Ober das Hochschulrahmenrecht ja auch insbesondere in die Landes• 
gesetzgebungsprozesse im Osten Deutschlands mit einbezogen warden. 

Wirfreuen uns, daB eine ganze Reihe Vertreterinnen und Vertretervon den eingeladenen 
Parteien, Organisationen und lnstitutionen gekommen sind. Eine definitive Absage 
haben wir nur von der Hochschulrektorenkonferenz erhalten, die dafi.ir ein schriftliches 
Statement gefaxt hat. Das wird hier nachher noch kopiert und ausgelegl • es ist erst 
vorhin angekommen - und kann nachgelesen warden. 

Wir wi.irden vorschlagen, da wir zuerst ein Parteien- und dann ein Verbandestaat sind, 
dal3 zuerst die Parteien reden. und dal3 wir dabei in alphabetischer Reihenfolge 
vorgehen. Ja? Dann mi.iBte die Christlich-Demokratische Union Deutschlands anfan· 
gen. Das isl Herr Paselt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 

(Zwischenruf: 
Die ALI 
Zwischenruf: 
Die AL isl nicht im Bundestag vertreten!) 

Wir machen erst die Bundesebene, wail wir auch eine hierarchisch strukturierte 
Gesellschaft sind, und dann gehen wir auf die Landesebene. 

(Zwischenruf: 
Die Vertreter der Gri.inenl?) 

Die Grunen? Aber CDU kommt immer noch vor den Gri.inen • im deutschen Alphabet, 
und nach dem richten wir uns hier mal, weil wir auch ein sehr deutscher Staal sind. 1st 
es moglich, daB jede Referentin und jeder Referent vor seinem • was ich jetzt sehr 
deutlich, aber nur nebenbei sagen mochte • maximal zehnmini.itigem Statement eine 
kurze Selbstvorstellung fur das Auditorium gibt? Dann wi.irde ich den Referenten der 
CDU bitten. 
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Teil I: EINGANGSSTATEMENTS 

Gerhard Paselt (CDU): 

Mein Name isl Paselt. lch komme aus 
dem Wahlkreis Gotha-Amstadt und habe 
in Jena von 1956-61 Physik studiert, war 
ti.inf Jahre an der Hochschule fur Archi
tektur und Bauwesen in Weimar als wis
senschaftlicher Assistant und seit 1967 
als Fachschullehrer fi.ir Physik, BaustoH
kunde und Baustoffchemie an der lnge
nieurschule fur Bauwesen in Gotha bis 
zum Ausscheiden 1991 . Sovie! vielleicht 
dazu. 

lch habe mich bereiterklart, ein Statement 
abzugeben zu den Fragen, die hier ste
hen, weil ich ja das Studium oder, besser 
gesagt, die Lehre in der alten Deutschen 
Demokratischen Republik nicht nur am 
eigenen Leibe miterlebt habe, sondern im 
Grunde genommen auch mil gestaltet 
habe eine Zeit Jang. lch muB dazusagen, 
daB mir viele Gesetze, die die alte Bun
desrepublik hat, die das Hochschulwesen 
betreffen, noch nicht bekannt sind in der 
kurzen Zeit. Das heiBt also, der Oberblick 
Ober diesen Riesen-Wust von allem. lch 
mul3 auch dazusagen, daB mir die Ver
haltnisse an der alten bundesrepu
blikanischen Hochschule nicht van i.iber
all bekannt sind. Das konnen Sie van mir 
bitteschon nicht erwarten. lch kenne die 
Verhallnisse bei uns, kenne aber die vom 
Westen weniger. Das mag den Westdeut
schen genauso gehen, wenn sie i.iber die 
Verhallnisse in den neuen Bundeslan
dern sprechen. lch muB das mil dazu
sagen. Wenn man das so hort, was da ge
sprochen wird, dann denkt man, ganz so 

waren unsere alten Verhaltn1sse ja auch 
nicht. 

Da ich personlich an einer lngenieurschule 
unterrichtel habe, weiB ich, daB die fach
bezogene, die praxisbezogene Ausbildung 
fur den praktischen Beruf eine sehr groBe 
Bedeutung hat. Soda 13. wenn sie michjetzt 
lragen, wie ich zu diesem Fachhochschul 
modell slehe, ich auch sage: Oieses Fach
hochschulmodell dar1 aut keinen Fall ver
schull oder verwissenschaftlicht werden -
in dem Sinne. daB man die praktischen 
Anteile in irgendeiner Form weglaBI. Die 
westdeutschen Prolessoren, die auf dies em 
Gebiet talig sind, warnen uns, daB wir in 
den neuen Bundeslandern die Fachhoch· 
schulen zu einer zweiten Universitat war
den !assen. Das fuhrt dann dazu. daR wir 
praktisch am Ende eine Einheitsschule ha· 
ben. Denn es isl ein Unterschied, ob ich 
wissenschaftlich tatig bin an einer wlssen
schaftlichen Einrichtung. oder ob ich in der 
lndustrie tatig bin oder, wie wir fruher in der 
alten DOR gesagt haben, praktisch in der 
Praxis tatig bin. Das zunachst einmal, wenn 
es immer wieder um den Fachhochschul
status gehl. 

Ein Teil dieser lngenieurschulen in der 
alien DOR hatte bestimmt die Reita, Fach
hochschulen zu werden. Dazu stehe ich 
auch heute noch. Das betrittt var alien 
Dingen, wenn ich an unsere alten Bau
schulen denke, Elektrotechnikschulen und 
und und. Sie sind aber pauschal durch den 
Wissenschaftsrat abgewertet worden. und 
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es hat sich fur diesen Tail der Ausbildung 
keiner verantwortlich gefuhlt. Sie kennen 
das alle, Sie sind, wie ich annehmen mu 13, 
aus diesem Lande. Nicht wahr, die Hoch
schulbildung isl bei dam einen Minister 
gelandet, die Bildung bis zur zwollten 
Klasse isl bei dam andern Minister gelan
det und, wie gesagt, die lngenieurschulen 
sind im leeren Raum zunachst stehenge
blieben, dam it fiel die Abwicklung wag und 
und und. Ein Tail, die meisten warden 
iibernommen als Technikerschulen dann. 
Ob das giinstig isl, isl eine ganz andere 
Geschichte, man hatte sicher hier andere 
Moglichkeiten noch linden konnen. lch 
personlich habe es nicht verhindern kon
nen und die Empfehlungen des Wis
senschaltsrates liefen nun einmal so. So
vie! dazu. 

.,Dleses Fachhochschutmodell darf auf 
kelnen Fall verschult oder verwlssen
schaftllcht werden." 
(G. Paselt, CDU) 

In welchem zeitlichen Rahman ware eine 
Novellierung des Hochschulrahmenge
setzes zu erwarten? lch habe von Gesetz
gebung, uber welche Zeiten sich das zie
hen kann, keine Erfahrung. Das konnte 
sehr lange gehen, manchmal geht es auch 
sehr schnell. 

Nachstes. Sonte der Hochschulzugang 
weitergehend geregelt warden? lch per
sonlich bin dafur, dal3 er weitergehend 
geregelt wird. Ober Moglichkeiten kann 
man sich sicher unterhalten. 

Sollten Fachhochschulen das Promotions
recht derTechnischen Hochschulen uber
nehmen? lch personlich bin dafi.ir, dal3 sie 
es ubernehmen, denn wenn ich eine alte 

Technische Hochschule abwerte. Dann 
muBte ich auch die Rechte mil uberneh
men. wenn die Forschung dort sowieso 
gefordert warden so11. Im Gegensatz zu 
den alten lngenieurschulen, wo die For
schung nicht war, mul3 ich an den Fach
hochschulen die Forschung aufbauen. Da 
kann ich auch fur das Promotionsrecht 
eintreten. 

Fachhochschulen und Universitaten - in 
welchem Verhaltnis die stehen sonten? 
Man mu13, ich sage das mal aus meiner 
Sicht, ein veniinftiges Verhaltnis wahlen 
zwischen den tor den wissenschaftlichen 
Dienst starker Ausgebildeten und den fur 
die Praxis starker Ausgebildeten. Und 
dieses Verhaltnis mul3 man dann anhand 
der Wirtschaft, an hand der Strukturen, die 
man bildet, auch funktionsfahig machen. 
lch gehe anerdings hier von den techni
schen Fachern aus und nicht so sehr von 
den Fachern, die in Richtung Jura und und 
und liegen - da kann ich es schlecht ein
schatzen, wieviel dort ausgebildet war
den miissen. Sia wissen, dal3 wir diesen 
Berufsstand bisher in einem wait be
grenzteren Ma13e gehabt haben. 

Wann es waiter heil3t: 1st es notwendig, 
das Fachhochschulmoden weiterzuent
wickeln? -WelchesSchulmoden muO nicht 
weiterentwickelt warden? lch bin dafur, 
dal3 man sich dort wirklich Gedanken 
macht, in welcherForm man zumindestens 
diese vierjahrige Ausbildung, diese 
Studienzeiten beibehahen kann. Denn sie 
wissen selbst, daO die Studienzeit ein 
ganz groBes Problem isl und dal3 der 
Mensch, wenn er jung isl, am schopfe
rischsten isl. lch personlich bin fur eine 
zwolfjahrige Schulbildungszeit und tor eine 
moglichst kurze Ausbildung. lch bin auf 
keinen Fall fur eine Erweiterung der Aus
bildungszeiten auf iiber zehn Semester. 
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Es sei denn in Ausnahmefanen. Das sind 
aber and ere Dinge, woman, was wei 8 ich, 
bei Diplomarbeiten eln so schwieriges 
Thema hat, das sich lohnt weiterzuma
chen oder andere Dinge. 

Konnte ich mir vorstenen, dal3 positive 
Erfahrungen aus den neuen Landern 
aufgegriffen warden? In den neuen Lan
dern, das sind ja wir und die positiven 
Erfahrungen muBten wir ja gemacht ha
ben, und es gabe sicher Erfahrungen, die 
man verallgemeinern konnte, Ober die man 
debattieren konnte. Aber gegenwartig 
sehe ich keine Moglichkeit, das riiberzu
bringen. lch muB ihnen das so ehrlich sa
gen, wie es isl. lch nenne es Heuchelei 
wenn jemand sagt, die alten Bundeslan: 
der sind bereit gewesen, etwas von uns zu 
ubernehmen. Das beginnt bairn Alkohol 
am Steuer und endet bairn GrOnen Pfeil! 
Und das sind harmlose Dingel Ja, und 
das isl naturlich auch die Umstellung. 
Aber ich sehe nicht, wenn ich mil dam 
einfachen Menschen spreche, in welcher 
Partei er auch isl, und da sage ich, da 
muBtet ihr das genauso machen wie wir, 
ihr mOBt zum Beispiel das Formular aus
fiillen, was wir in der alien DOR hatten. 
Sagen sie: Warum sonen wir das ausfOl
len? 1hr konnt ja unser Formula, nehmen. 
Obwohl es eigentlich dasselbe Recht isl. 
Es isl dasselbe, aber fur den einfachen 
Burger isl jade Umstenung ab einem be
stimmten Alter eben eine Umstellung. Und 
sich mil der abzufinden, isl sicher sehr 
schwierig. 

Dann hei8t es hier in dam Fragenkatalog: 
Ware es moglich, 0bergangsfristen zu 
verlanger~J lch bin ein Gagner dessen, 
dal3 man Ubergangslristen so ewig hin
auszieht. Weil es immer wieder zu ge
lrennten Moglichkeiten fuhrt, und ich kann 
mir nicht vorstenen, dal3 man nun immer 

noch eine Mauer zwischen Ost und West 
aufrichtet durch 0bergangsfristen, die sich 
Ober uferlose Jahre hinziehen. Wann Sia 
mich jetzt fragen, wieviel Jahre das sein 
sollen, isl das eine andere Fraga. Aber ich 
kann mir nicht vorstenen, dal3 man das 
Obers Jahr hinaus machen sollte. 

Eine Sache isl das Berufsbeamtentum. Da 
habe ich keine Erfahrung. Das Problem ist: 
Soll man es abschalfen, son man es nicht 
abschaffen? Bitte, ich bin kein Beamter 
ich weiO auch nicht, was da isl. lch mu6 
dazu passen, in mancher Hinsicht. Sicher 
hat Berufsbeamtentum In jeder Hinsicht 
Probleme, es hat sicher auch positive 
Seiten. lch kann schlecht was dazu sag en. 

Standige Bewertung der Lehre rechtlich 
schutzen? Also wir haben das an unserer 
lngenieurschule, auch an anderen Schulen 
gemacht, eine Bewertung der Lehre. Wann 
man sie nicht Oberbewertet, die Meinung 
der Studenten, isl eine Bewertung der Lehre 
ein sehr gutes Ding. Man darf sie nur nicht 
verabsolutieren, daO einzelne, die mil einem 
der Lehrer Probleme hatten, personliche 
Problem a und so, daO die sich durchsetzen 
und dann in die Bewertungscharakteristik 
hereinkommen. Das habe ich auch erlebt 
daO also Wortfi.ihrer dann dam einzelne~ 
Lehrer irgendetwas aus personlichen 
Grunden ans Zeug flicken wollten. An
sonsten bin ich sehr fur eine objektive 
Bewertung der Leh re, inwieweit der Student 
nur der einzelne Bewertende sein son, isl 
eine andere Fraga. Aber warum son man 
sich als Lehrer nicht immer der Kritik seiner 
Schuler oder seiner Studenten stellen, und 
warum soil man sich nicht der Kritik seiner 
Kollegen stellen? Das halte ich eigentlich 
lur legitim. 

1st die professorale Mehrheit in alien die 
Forschung betreffenden Fragen notwen-
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dig und dies aul lange Sicht? Das isl eine 
sehr alte Sache. Sia kennen hierachische 
S1rukturen, und in hierachischen Struktu
ren warden immer die Obersten sich eine 
Mehrheil sichern. Das isl einlach so. Ob 
das gut isl? lch ware fur mehr Demokralie, 
aber man mu8 naturlich auch in diesen 
Gremien lunktionsfahig bleiben. Dann 
mu81e man sicher davon ausgehen, in 
welcher Form soll man diese Mehrheiten 
schallen bzw. in welcher Form soll dieses 
Mitbestimmungsgremium zusammen
gesetzt sein. Wie gesagl, ich habe mich da 
nicht vorbereitel, ich hatte zwar auch meine 
Gedanken. lch personlich bin immer fur 
Parilaten, das muB ich dazusagen, ich hab 
das mil meinen Studenten immer so ge
macht, daB ich demokratisch i.iberdie Dinge 
verhandell habe. Aber es gibt genugend, 
die sagen, das mochten wir nicht. Also 
man muB sicher das Fur und Wider im 
Meinungsstreit nochmal debanieren. Und 

Peer Pasternack: 

da sehen Sie schon, daB es sicher aus 
meiner personlichen Sicht Handlungs
bedarf gibt, daB man i.iber Hochschul
struk1uren, i.iber Hochschuldinge auch 
nochmal spricht. 

,.lch ware fur mehr Demokratle, aber 
man muB natOrllch auch In den Gremlen 
funktlonsfahlg blelben." 
(G. Paselt, CDU) 

Hinzu muB ich aber sagen, daB die Lan
der das einklagen mussen als Recht. so 
daB noch einmal ein driller Partner da
zukame, nichl nur der Bund und die Stu
denten, sondern auch noch andere Gre
mien. lch danke Ihnen, daB sie mir zu
nachsl einmal das Wort gegeben haben, 
so unvorbereitel, wie ich hier jetzl bin. 

Ja wir bedanken uns ebenlalls, mus sen lreilich sagen, daB es in unserer Verantwortung 
ni~ht lag, da8 das so kurztrislig aul Sia zukam. Und damil kamen wir dann also dam 
Alphabet nach zu den Gri.inen, vertreten hier durch Frau Hilde Schramm. 

HIide Schramm (Dis GriJnen): 

Es gab eine Weichenstellung, ob 0ber
gangsregelungen. und zwar langlrislige 
gemacht warden, oder ob man das Hoch
schulrahmengesetz so novelliert, daB es 
eine ganz geringe Regelungsdichle hat, 
den einzelnen Landero, auch den neuen 
Bundeslandern, einen groBen Geslal
tungsspielraum gibt und insofern nichl mehr 
diese Fessel, die es jetzt isl, fur die Ge
setzgebung in den Uindern bedeutet. Seide 
Moglichkeiten waren, denke ich, gangbar 
gewesen, sind verspielt warden, das isl 
bekannt. lch habe genau verfolgt, wie der 
Reform-Elan hier in Berlin, aber auch dar-
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Ober hinaus, der ja am Anlang wirklich da 
war, verspiell wurde. Der Etan, selbst ~u 
denken: Welche Strukturen sollen die 
Hochschulen haben? Wie kann damil 
umgegangen warden, da8 der Mittelbau 
hier in der DOR eine andere Funktion, 
eine andere Rolle hane? Wie kann damil 
umgegangen werden, daB die verschie
denen Detailregelungen, die bei uns eine 
lange Tradition haben und ausgehandelt 
warden sind, die aber kein Mensch hier 
versteht, wail er sie ja gar nichl selbsl mil 
durchdachl hat und mil weiterentwickelt 
hat -, daB die nicht i.ibergestulpt warden? 

Zurn Beispiel zenlral keine Wahlordnung 
gegeben wird, sondern jede Universitat 
die Wahlordnung sich selber geben kann. 

lch denke, es sind vie le kreative und gule 
Vorschlage gekommen, situalionsspe
zifische und welche, die wirgar nicht mehr 
gedacht hatten, da dri.iben bei uns, oder 
die wirvergessen hatten. Manche, dachte 
ich auch, sind nicht so praktikabel. Aber 
das wird sich ja dann erweisen nach ein 
paar Jahren oder schon nach einem Jahr. 
Das kann man ja wieder andern, solange 
es nicht ein groBes Verfahren isl und 
hochschulintern gemacht warden kann. 

Gut, nachdem klar war, das Hochschul
rahmengesetz gilt spatestens ab 1993, 
bisdahin muB die Umstellung schonfertig 
sein, da hat man lestgestelll, daB immer 
mehr Leute gesagt haben: Es lohnt sich ja 
gar nicht mehr, wir mussen jetzt gleich 
unsre Satzung hier darauf ausrichten, es 
hat ja keinen Zweck, dieser Zeitraum ge
nugt nicht, um selber was auszuprobie
ren, und dann haben sich die Leute zu
rOckgezogen. Und diejenigen haben sich 
durchgesetzt - in den andern Lan
dern wahrscheinlich noch mehr als 
hier -, die sich eben haben was schreiben 
lassen - mehr oder weniger - van einem 
Referenten aus einem der Patenlander. 

lch fand grad eben - und Oberhaupt kein 
biBchen parteipolitisch, bitte das nicht 
falsch verstehen, und wirklich nicht im 
Sinne von hochmi.itig -, aber ich fand 
gerade eben das Statement van dem 
Kollegen van der CDU eine ungeheuer 
deutliche Aussage i.iberdie Misere, in der 
d ie neuen Bundeslander sind . Es 
schmerzt, wie die Menschen, die jetzt 
Hochschulpolitik machen wollen - und ich 
unterstelle allen erstmal: in bester Absicht 
- wirklich die Dinge nichl durchschauen 

konnen. Das sind so unendlich vie le Detail
regelungen, Traditionen, Konfliktlinien, in 
die bei uns die Studentengenerationen 
hineinwachsen - man braucht ein paar 
Jahre, um da reinzuwachsen, es nachzu
vollziehen. Das kann man grundsatzlich 
nicht, ich hab's immer wieder erlebt, in so 
einer kurzen Zeit nachholen. 

Das Ergebnis ist, daB die Dinge noch viel 
reg id er ausgelegl und gehandhabt warden, 
~Is es notwendig isl. Auch das isl eine 
Erfahrung in jeglicher Lebenssituation: Um 
so mehr man wei8, um so flexibler kann 
man damit umgehen, umso groBer isl der 
eigene Freiheits- und Entscheidungs
spielraum. In den neuen Bundeslandergeht 
der gegen Null aus meiner Erfahrung, und 
das gen au isl die Misere. Also isl es abstrakt 
jetzl zu sagen, welche 0bergangszeit ich 
mir gewunscht halle, wenn dieses Modell 
gekommen ware. Ungefahr zwolf Jahre: 
auf die zwolf Jahre komme ich deshalb- es 
konnen auch elf oder dreizehn sein -, wail 
das ein Zeitraum isl, wo ein-zwei Studen
tengenerationen sich drin bewegen konnen. 
Der Zeilraum isl auch von daher nahelie
gend, weil nach den ganzen Statistiken da 
sowieso die, was man das nennt, pe rsonelle 
Erneuerung aus Altersgrunden, sowohl im 
Millelbau wie bei den Professoren, in den 
neuen Bundeslandern gelaufen ware. Das 
heiBt, man hatte es in einer vernunltigen 
Weise bewaltigen konnen. Und dabei bin 
ich sehr dalur zu schauen, ob Personen 
f achlich oder menschlich oder politisch sich 
so diskreditiert haben, dal3 sie nicht bleiben 
konnen. 

,,Welche Obergangszelt lch mlr ge
wunscht hatte? Ungefahr zwolf Jahre." 
(H. Schramm, Die Grunen) 
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Aber man brauchta solcha Prozassa nicht, 
wia jetzt hier in Berlin, alle Professoren 
moglichst entlassen oder alle Mitlel
bausteilen • und das sind uber 1 0.000 an 
dieser Universitat allein • in einem sehr 
kurzen Zeitraum in belristete Vertrage 
umwandeln, mil oder ohne Kundigung 
dazwischen, das wird sich zeigen, aul alle 
Falla zerstorte Biogaphien, bewuBt zer
storte Biographien: Durch diese wahnsin
nig schnelle Anpassung an das sogenannte 
Hochschulrahmengesetz. Das ware durch 
eine lange Phase • ich sage zehn bis zwoll 
Jahre • anders moglich gowasen. Sozu
sagen organisch, mit der Chance, daB 
Lehrende und Lernende gemeinsam die 
Situation ausfullen, ja gestalten. Und es 
ware nicht teurer gewesen, als es jetzt isl. 
Das ist eine ideologisch begrundete und 
eine gewollte Entwicklung, und, ich denka 
schon, auch gegen das SelbslbewuBtsein 
der Menschen, die hier sind, gerichtet • so 
wenigstens wirkt as. 

Eine miserable Folge dieser Politik isl auch 
- und das warden die Personen in der 
Zukunlt dann immer leider erst merken, 
wenn es zu spat ist •, daB die wirklich 
wichtigen strukturellen Fragen uberhaupt 
nicht mehr behandelt warden. Hier in der 
Humboldt-Universitat gibt as die Ent
scheidung, daf3 die ganzen Naturwissen· 
schalten einschlieBlich Psychologie und 
Geographie nach Adlarshof verlagert wer· 
den. Also die Universital zerschnitten wird 
in zwei Teila. Das interessiert hier keinen 
Menschen mehr. es hat keiner mehr die 
Krall dali.ir. lch denke, es hatte andere 
Losungen gegeben. Was hatte es li.ir einen 
Aulstand gegeben, auch bei den Studie
renden, wenn sowas etwa an der FU 
uberhaupt nur Them a gewesen ware? Man 
kann h1er mil den Menschen inzwischen 
ailes machen, 
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Jetzl zu ein paar Details. lch bin unabhan· 
gig van der jetZ1 neuen Situation, die das 
aber verstarkt, schon lange der Uberzeu
gung, daB man das Hochschulrahmen
gesetz novellieren mUBte. Das Prinzip, 
die Grundlage dieser Novellierung lal3t 
sich schon zusammenfassen mit dem 
Wort: Verringerung der Reglungsdichte. 
lch will an ein paar konkreten Beispielen 
bringen, was einfach fiir mich im Hoch
sch ulra h m engesetz geregelt warden 
mUBte. 

,.Das notwendlge Prlnzlp elner HRG
Novelllerung laBt slch_ zusammenfas• 
sen mll dem Wort: Verrlngerung der 
Regelungsdlchte." 
(H. Schramm, Die Grilnen) 

Zunachst vieileicht fiir die, die sich nicht 
so bisher damit beschaftigt haben: Bis 
1975 gab es gar kein Hochschulrahmen
gesetz -da hat man auch studiert. Also ich 
meine, man muB auch in Fraga stellen, ob 
es uberhaupt eins geben sollle. Einiges 
spricht dafiir, einiges spricht dagegen, 
aber so, wie es jetzt geworden isl, immer 
kleinteiliger, isl es natlirlich Quatsch. 
Am wichtigsten isl wohl, daB die Anforde
rungen, die das Bundesverfassungs
gerichtsurteil von 1972 an die Zusam
mensetzung der Gremien stellt, geringer 
sind, als es Im Hochschulrahmengesetz 
steht. lch denke nicht, daB gegenwartig 
die geseilschaftlichen Bedingungen vor
liegen, ein besseres Urteil zu bekommen. 
Da muB man immer aufpassen, wenn 
man das anstrengt • es kann ja sein, dal3 
ein noch schlechteres kommt. Also neh
me ich dieses Urteil erst mal als Fakt. In 
dem steht eben, daB in den Fragen, die 
unmittelbar die Lehre, Forschung, Beru-

tung usw. angehen, die Professoren als 
Gruppe nicht i.iberstimml warden diirfen. 
Daraus folgt, daB in solchen Fragen die 
Professoren eine Mehrheit haben mOssen. 
Daraus folgt aber Oberhaupt nicht, so wie 
es jetzt isl, daB sie auch bei der Ent
scheidung eine Mehrheit haben mOssen. 
lch denke, der Unterschied ist klar. Es isl 
aber als Entscheidungsnotwendigkeil 
reingekommen ins Hochschulrahmen
gesetz. Wann man das rausnehmen 
wOrde, ware schon viel gewonnen. Au
Berdem: Dieses .unmittelbar lehre und 
Forschung betreffend" heiBt nicht, dal3 
das zum Beispiel fi.ir Konzil oder auch tor 
Akademischen Senat die Zusammenset
zung bestimmen miH3te. 

Das nachste ist, dal3 ich der Meinung bin, 
man soll alle diese Detailregelungen - so 
stark sind sie auch gar nichl im HAG -, 
wieviel in welchem Gremium sein sollen, 
rausnehmen. Dall man das den Landes
gesetzen oder noch starkerden einzelnen 
Hochschulen i.iberlal3t. Aus meiner Sicht 
wi.irde geni.igen, wenn man schreibt, daB 
jede Statusgruppe vartreten sein soil. Das 
isl ein Konflikl, da sind die Leute auch in 
meinem Umfeld oft unterschiedlicher Mei
nung. lch denke nichl, daB es richtig isl • 
das war ja die Diskussion im Westen In 
der Streikphase - Viertelparitat vorzu
schreiben. Aber man muB Viertelparitat 
ermoglichen. Man mul3 Gremien ermogli· 
chen, wo, je nach Aufgabensteilung, die 
Studenten die Mehrheit haben oder die 
sonstigen Mitarbeiterdie Mehrheit haben, 
wenn es sich um Bibliotheksfragen etwa 
handeh, also je nach Aufgabenstellung. 
Das wird dann das Kralteverhaltnis an der 
Hochschulewiderspiegeln, unddann lohnt 
es sich aber auch kompetent mitzuarbei
ten, sich Oberhaupt zu engagieren, wail 
man dann an den Dingen, zum Beispiel 
Sludienreform oder dergleichen, mil Recht 

eine studentische Mehrheit einlordern kann. 
Sobald man das zu sehr formalisiert, be
steht die Gefahr, dal3 das Gremium oben 
dann diese BeschlOsse immer entwertet. 
lch bin hier li.ir eine liberalisierung und 
nichl fi.ir eine staatliche Begli.ickungspolitik. 
Oas schlagt immer nach kurzer Zeit zuruck. 

Als nachstes die ganze Mittelbauge
schichte. Im Hochschulrahmengesetz isl 
jetzl diese kleinteilige Gliederung uber 
Oberrate, Unterrate, Hochschuldozenten 
und wissenschattliche Assistenten andere 
Mitarbeiter und was es da so alles gibt -
kann man alles lassen! Es wi.irdegenugen, 
wenn man reinschreibt, daB es befrislete 
und unbefristete Stellen gibt, die keine 
professoralen Stellen sind, die aber be· 
stimmte Aufgaben haben, und dann wird 
das beschrieben, die Qualilikationsauf
gaben haben, aber eben auch Lehre und 
Forschung wahrnehmen. Und ob dann ein 
Land oder eine Hochschule nur Stellen im 
Mittelbau einrichtet, und da wiederum eine 
Quote llir befristeVunbefristet - wir sagen 
da Funktions- und Qualifikationsstellen . 
und wie hoch die Quote isl, da wird es dann 
Richtlinien geben. Aber das konnte man 
sehr unterschiedlich handhaben, und da 
konnte auch was an ODA-Tradition ein
flief3en. Wichtig isl aber, und das steht jetzt 
schon im Hochschulrahmengesetz, dal3 
die wissenschattlichen Mitarbeiter nicht den 
Professoren zugeordnet warden mussen. 
Die wissenschattlichen Assistenten wohl, 
das isl eine der Absurditaten, daBdiequasi 
hoher gelegenen Positionen mehr zuge
ordet sind als die wissenschaltlichen Mil· 
arbeiter - da habe ich schon immer fi.ir 
pladiert, Oberhaupt nur wissenschattliche 
Mitarbeitersteilen einzurichten. Weil da 
wenigstens noch die Moglichkeit isl, sie 
Fachbereichen zuzuordnen und selbstan
diger arbeiten zu lassen. Gut, aber warum 
soil eigentlich das alles so geregelt sein, 
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mit den vielen Abslutungen, das kann man 
Ober Arbeitsvertrage, Taritvertrage u.a. 
regain. 

auch Sonderprogramma und ahnliches. 
In Berlin haben wirdeutlich arfahren, daB 
beidas im HRG nicht steht, daB das recht
lich sehr schwiarig ist. Also da brauchten 
wir diese Stiitze, um es zu ermoglichen. 
Soviel zum letzten Punk!, und damit bin 
ich fertig. 

Zu den Wahlen, Studentenrat und ASIA 
und derglaichen: So etwas brauchl im 
Hochschulrahmengasatz alles gar nicht 
stehen. Es isl vielmehr sinnvoll mal zu 
uberlegen, ob man nicht auch bei den 
Professoran, zumindest in kleineran Ein
heiten, von diesen Listenwahlan weg
kommt und zur Personlichkaitswahl wie
der zuruck kommt . 
Als allerletztes komme ich zu den Frauen, 
da isl allerdings ein Punk!, da wird es 
exemplarisch: lch denke, im HAG mOBte 
ermoglicht warden, daB auf landesebene 
Frauen bevorzugt eingestellt warden kon
nen bis hin zu Ouotierungsregelungen, 
d.h. nicht plotzlich, sondarn gradual! und 

PHr Pasternack: 

Wo sich zeigt, daB die gesallschaftliche 
Entwicklung waiter ist als die Gesetzge
bung, da mull man die Gesetzgebung 
entsprechend andern, da 13 durch sie nicht 
bei Gerichtsverf ahren etwas gastoppt wird, 
was mehrheitlich bereits gewollt isl. Und 
da isl dann soein Hochschulrahmengesetz 
auch Wieder sinnvoll. Ansonsten: ein Drittel 
dar Paragraphen ungafahr und in der ge
nannten Absicht, dann kamen wir schon 
waiter auch in den neuen Bundeslandern. 

Konnen wir noch die Selbstvorstellung nachholen? 

HIide Schramm (Dis GrDnsn): 

Ach so, meine Selbstvorstellung. Naja, ich 
mach sail vielan Jahren Hochschulpolilik. 
Erst an dar FU im Mittalbau, ungefahr zehn 
Jahre, da war ich wissanschaftliche Assi
stentin und Assistenzprofassorin und was 

Pser Pasternack: 

man halt atlas so ist. Dann auch in der 
Gawerkschaft und sail 1985 im Ab
geordnetenhaus von Berlin. Von Barut 
bin ich Erziehungswissenschaftlerin und 
Soziologln bin ich aber auch. 

Wir komman damit zur Partai des Damokratischen Sozialismus. Harr Oietmar Keller, 
bitter 

Dlstmar Keller (PDSJ: 

lch habe an der Karl-Marx-Universitat in 
Leipzig Geschichte und Journalistik stu
diert, bin vie le Jahre im kulturellan Bereich 
tatig gewesen, zuletzt im Ministerium fur 
Kultur der DOR, Ober die landesliste 
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Brandenburg fur die POS/Linke Lista in 
den Bundestag gewahlt, dort im Haushalt
ausschu 13, im Ausschu B fur Wissanschaft 
und Bildung, im SportausschuB und stell
vertretand im FinanzausschuB, im Unter-

ausschul3 Kunst und Kultur und Auswarti
ge Kulturpolitik. 

Wenn ich lhre Fragan richtig yerste~e. so 
haben die naturlich auch amen Hmtar
grund: nach allgemeineren Pro~lemen, 
nach dam Gesellschaftsverstandnis, nach 
dem Demokratieverstandnis, nach dem 
Stellenwert von Wissenschaft und H~h
schulen, auch die Fraga nae~ dem Sinn 
des Studiums, und ohne auf d1ese Fragen 
konkret ainzugehen, kann man wahr
scheinlich die Antworten nicht geben. 

Wer, wie ich, aus einer geschlos~e~en, 
hierarchisch strukturierten, zentrahsllsch 
geleiteten Gesellschaft kommt un? nach 
dem Herbst 1989 die Chancen fu'. Plu
ralismus, fur Transparenz. Offenh~1t und 
Demokratie lur ainige Mona!e m1terl~bt 
hat, der hat nati.irlich auch seine ~ch~1e
rigkeiten mit der gegenwartigen S1tuat_1on 
an den Hochschulen. Der hat , seine 
Schwierigkeiten auch bspw. mil dem 
Hochschulerneuorungsgesetz in Sac~sen. 
wo von 131 Paragraphen immerhm 7~ 
Ermachtigungsparagraphen li.i_r den dort~
gan Minister sind. Der _?hem~hge preu~i
sche Kultusminister wurde s1ch vor Neid 
im Grab umdrehen. Wer, wie _ich, D~R
Geschichte nichl nur als Gesch1chte e_Inas 
Staates und einer Gesellschaft s1eht, 
sondern auch als Geschichte von sehr 
sehr unterschiedlichen Biographien_, hat 
nati.irlich seine Schwierigkeiten b~1 der 
Betrachtung des Umgangs ~11 . d1e~en 
Biographien, hat seine Schw1_erigke1ten 
milder Art und Weise der Abw1cklung an 
den Universitaten und Hochschulen:_W~r. 
wie ich, die Bundesrepublik nicht fur ?'e 
letzte gesellschaftliche Welt~osung ~~It, 
sondern sie als wesenthch veran
derungsbedurftig betrachtet'., und Hcx:h
schulen und Univers1taten fur Orte halt. 
wo solche Veranderungen geistig vorbe-

reitet warden, isl naturlich gegen eine aus
schliel3Iiche Bestimmtheit durch den Staal 
und auch durch eine verbeai:ntet_e Pro
fessoranschafl. Und wer schhel3!1ch die 
Zait des Studiums nicht nur als eine Ze1t 
dar Ausbildung betrachtet, sondern auch 
des Varsuchens, des Probierens, des 
Findens von kreativen Lbsung_en, des 
Sichselbstfindens, der Selbstbest1mmung, 
der isl gegen eine i.ibermal3ige Regl~men • 
tierung des Studiums und isl naturhch fur 
eine paritatische Mitbesti~mung der 
Studentlnnenschaft in allen sIe betreffen
den Fragen. Und davon ausgehend nun zu 
einigen Fragen. die sie konkret gestellt ha
ben. 

lhre erste Fraga war die nach der vermut
lichen Dauer des Umbaus ~es ostde~t
schen Hochschulsystems. 010 Fraga ,st 
mir etwas unklar. Wenn Sie milder Fraga 
meinen, wie schnell es an das w~stdeut~c~e 
angepal3t isl, sage ich: Oas "'."Issen S10 1a, 
da vergehen nichl mehr v1ele ~o~ate. 
Wenn sie milder Fraga meinen, wIe d1eser 
Umbau westdeutsche, osldeutsche u_nd 
auch internationale Erfah~_ung~n em
schliel3en kbnnte, dann ich wurde '~~ Frau 
Schramm zustimmen, dal3 dafur em 
Dezennium notig isl. 

lch hoffe sehr, dal3 die in Sachsen ~rakti
zierte Anpassung an die konsarvatIvsten 
Varianten des westdeutschen Hochsch~l
systems - und unter Mi13achtung der ,m 
Hochschulrahmengesetz gegebenen 
Moglichkeiten . nicht das ostdeutsche 
Modell wird. Brandenburg zeigt ja, daB_es 
auch and ere Moglichkeiten und Wege g,bt, 
ohne damit zu sagen, dal3 in Brandenburg 
schon alles vernunftig gelbst isl. Die ~r~ge 
isl eigentlich schon deshal~ komphz1ert , 
weil ich SchwierigkeIten mIt dem Wort 
Umbau habe. lch betrachte H~hs~hul
wesen und Universitaten eigenthch in oI-
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nem standig fliel3enden Prozel3. Hoch
schulreform m013te alltagliche Arbeit sein. 
lch konnte mir vorstellen, daB diese Hoch
schulreform als standiger Prozel3 nicht ein 
von oben verordneter Prozel3 ist, sondern 
dal3 er eine offentliche Angelegenheit isl 
und vor allem als Angelegenheit demo
kralisch verfal3ter Hochschulen selbst 
vonstatten geht. 

,,lch betrachte Hochschulwesen und 
Unlversltaten In elnem standlg flleBen
den ProzeB. Hochschulreform mOBte 
allUigllche Arbelt seln." 
(0. Keller, PDS) 

Sie fragen, ob es sinnvoll und verantwort
bar isl, wenn bereits bis 1993 hochschul
rahmengesetzkonforme ostdeutsche Lan
deshochschulgesetze erlassen sein mus
sen, wie es der § 72 des Hochschulrah
mengesetzes vorsieht. lch halte das wader 
fur sinnvoll noch fur verantwortbar noch fur 
notwendig. Die gegenwartigen ostdeut
schen Hochschulerneuerungsgesetze sind 
doch sowieso weitestgehend vom Hoch
sch ul rahme ng esetz abgeschrieben 
und eigentlich schon jetzt mit ihm konform. 
Die einzige Ausnahme istdie Art und Weise, 
wie die personelle Erneuerung vonstatten 
geht. Da sind eine Reihe von Sonder
paragraphen und Sondererlassen und 
Sonderermachtigungen zum generellen 
Personalabbau formuliert worden. Einen 
Sinn, die ostdeutschen Hochschulgesetze 

Peer Pasternack: 

bis 1993 HRG-konform zu machen, wur
de ich also nur dann sehen, wenn fur das 
ost-deutsche Hochschulpersonal dann 
wirklich westdeutsche Rechtsverhaltnisse 
gelten wurden und bis dahin die personelle 
Erneuerung nach vernunftigen, rechts
staatlichen und grundgesetzkonformen 
MaBstaben geschieht. Wann dagegen das 
sachsische AusmaB und Tempo der 
personellen Erneuerung gitt, in dessen 
Ergebnis letzendlich nur ostdeutsches 
Personal ubrig bleiben wird, das nach
weist, dal3 es schon immer westdeutsch 
gedacht und gehandett hat, dann glaube 
ich nicht, daB dieser ProzeB vernunflig 
gefuhrt wird, und da isl mir der Preis zu 
hoch. 

Im Bonner Regierungslager isl von einer 
beabsichtlglen Novellierung des HAG im 
Jahre 1993 die Rede, wobei bei dieser 
Novellierung dann auch die inzwischen 
gesammellen ostdeutschen Erfahrungen 
Berucksichligung linden sollen. lch den
ke, die ostdeulschen Universitaten und 
Hochschulen haben gar keine Chance, 
eigene Erf ahrungen zu sammeln und des
halb isl mir der T ermin auch ziemlich 
voreilig und ich glaube kaum, daB es zu 
sammeln, und um das HAG nicht nur zu 
novellieren, sondern neu zu fassen, sollte 
als T ermin erst 1995 vorgesehen warden 
und erst dann, also auf der Grundlage 
eines neu gefaBten HAG sollten Landes
hochschulgesetze in den neuen Landern 
erarbeitet und verabschiedet warden. 

Herzlichen Dank. Wir kommen nun zur SPD - Frau Doris Odendahl. 

Doris Odendahl (SPD): 

lch selbst komme aus Baden-Wurttem- berg, aus der Region mittlerer Neckar, im 
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Umfeld von Stuttgart, habe dort im Wahl
kreis Boblingen-Sindelfingen kandidiert. 
tch habe uberhaupt nicht studiert, son• 
dern eine lrauentypische Berufskariere 
hinter mir: kaulmannische Berufsausbil
dung, Aufbau eines eigenen Betriebs, um 
schlie131ich Familia und Beruf mileinander 
Oberhaupt vereinbaren zu konnen, dann 
Arbeit in einem lnstitut llir Kommunikalion 
und und Wirtschaftslorderung. Seit 1983 
bin ich Mitglied des Deutschen Bundes
tages. lch bin Bildungspolitische Spre
cherin und habe als Schwerpunkte u.a. 
BAFoG - eine ganz unendliche Geschich
te - und den Hochschulbereich. 

Unser Hochschulsystem isl, allerdings nur 
gemessen an den Studierenden-Zahlen, 
in den letz1en 15 Jahren geradezu explo
diert. Die Zahl der eingeschriebenen Stu
dierenden in den alten Landern hat sich 
von 1975, da hatten wir gerade mal 
840.000, verdoppelt aul jetzl 1,7 Millio· 
nen. Hinzu kommen rund 140.000 heule 
Studierende in den neuen Bundeslandern. 
Und nach Schatzungen aller Experten soll 
diese Zahl sich in alien und neuen Lan
darn aulwarts enlwickeln. lch sage das 
deshalb, dal3 man sich auch bewul31 
macht. was Oberhaupt an Aulgaben vor 
uns liegt. 

Ganz abgesehen von dringendem Mo
dernisierungsbedarf, reichen die Kapazi
taten der Hochschulen in den neuen Lan
darn bei weitem nicht aus, wenn auch hier 
kOnftig die individuelle Entscheidung nach 
Eignung und Neigung und nichl zentrale 
Bedarfslenkung das vorrangige Kriterium 
fur den Hochschulzugang sein soil. Das 
bedeutel nati.irlich vorab, Bund und Lan
der mussen sich umgehend aul ein Aus
bauziel von mindestens 1, 1 Millionen 
Studienplatzen bis zum Jahr 2000 ver
standigen und bis dahin mussen 300.000 

Studlenplatze zusatzlich geschaffen wer
den, darunter mindestens 100.000 an 
Fachhochschulen. Die Kapazilaten der 
Hochschulen in den neuen Landern mus
sen auf 250.000 bis 300.000 Platze erwei
tert warden. Nur so kann der veranderten 
Studierneigung der Jugendlichen. aber 
auch den Erwartungen von Gesellschatt 
und Wirtschaft im zusammenwachsenden 
Europa Rechnung getragen werden. 

lch gehe gerne aul die einzelnen Fragen 
ein. Erslens: Dauer des Umbauprozesses 
desosldeulschen Hochschulsystems. Das 
isl naturlich ganz unmoglich. einen exak
len Zeitraum anzugeben. Es muB alles 
gelan warden, und hier isl neben den hoch
schulpolilisch Veranlwortlichen in den 
Landern auch der Sund gelragt. Dafi.ir gibt 
es den schonen Artikel 104 a Absatz 4 
Grundgesetz: damil moglichsl schnell glei· 
che Lebensverhallnisse und Arbeitsbedin
gungen auch an den Hochschulen in den 
neuen Landern hergeslellt warden. 

Fi.ir die Hochschulen in den neuen Lan
darn geht es dabei um eine doppelte Aul
gabe. Sie so11en sich nichl an den status 
quo der westdeutschen Hochschulen an
passen. Oiese mussen sich auch selbst 
alten wie neuen Anlorderungen stellen, 
die sich z.8 . aus dem europaischen 
Einigungsprozel3 und veranderten wirt
schaltlichen und sozialen Verhallnissen 
ergeben. Es geht also um das Aulspr ingen 
aul einen fahrenden Zug, ohne dal3 ich die 
Geschwindigkeit dieses Zuges angeben 
oder gar lesllegen konnte. Die Dauer des 
Umbauprozesses wird auch abhangig von 
der Bereilschalt a11er Verantwortlichen und 
Belrollenen zur demokralischen Erneue· 
rung und zur Sicherung der Qualitat von 
Lehre, Studium und Forschung sein. 

Zwoitens: HRG-konlorme Landeshoch-
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schulgesetze in den neuen Landern bis 
1993. Die noch von dam Ministerral der 
ehemaligen DOR 1990 beschlossene 
Hochschulverordnung und der Einigungs
vertrag haben ganz sicher sehr knappe 
Anpassungsfristen festgelegt. Dem Cha
rakter des Beitritts entsprechend war eine 
rasche Anpassung gewi.inscht, vielleicht 
auch unvermeidbar. Die Gefahr der Ab
wanderung dart dabei nicht aus dam Auge 
verloren warden. Aber HRG-Konformitat 
isl allerdings keine einwandfreie juristisch 
fixierbare GroBe. Das Hochschulrahmen
gesetz soll tatsachlich nur den Rahman, 
deshalb hei8t es ja so, fur einander ver
gleichbare Strukturen in den 16 Landern 
bieten. Und, da gehe ich jetzt mil Frau 
Schramm voll konform, die allen Lander 
haben ihren Spielraum immer zu nutzen 
gewuBt. 

Gegenwartig isl eine T endenz zu beob
achten, erneut zu prufen, welche Bestim
mungen des HRG wirklich notwendig sind 
zur Wahrung dieses Rahmens. Die Auto
nomie der Lander einerseits und der Hoch• 
schulen andererseits ist gefordert. Gagen 
eine solche Oberprufung habe ich uber
haupt nichts: Wann das Verfahren sicher• 
stellt, daB die Notwendigkeit elner kon
kurrierenden Gesetzgebungszustandigkeit 
des Bundes in diesem Bereich nicht zur 
Disposition gestellt wird. AuBerdem isl zu 
bedenken, daB die Autonomie der Hoch
schulen nicht grenzenlos sein kann. Wann 
diese zum Beispiel zur Folge hatte, daB die 
gesellschaftliche Verantwortung der 
Hochschulen und demokratische Struktu
ren in den Hochschulen sowie die not
wendige oflentliche Kontrolle beseitigt 
wurden, ware fur die SPD die Grenze des 
Zulassigen i.iberschritten. 

In diesem Zusammenhang isl auf die viel
fach bereits geauBerte Sorge zu verwei-
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sen, daB unter dam Mantel der Bestim
mungen des HAG bzw. der vorlaufigen 
Hochschulverordnungen, das kann man 
hier ruhig auch mal sagen, alte Seilsc
haften unter den Professoren an den 
Hochschulen in den neuen Landern sich 
erneut etablieren konnten. lch kann mich 
noch sehr gut an solche Entwicklungen in 
der Zeit zwischen 1948 und '58 auch in 
den alten Bundeslandern erinnern. 

Drittens: Die Fraga nach grundsatzlichen 
Veranderungen im Hochschulrahmen
gesetz aufgrund der Erfahrungen der 
Zusammenfuhrung der Hochschulsyste
me in neuen und alten Landern. Eine Eva
luierung des Hochschulrechts unter Ein
flu B der Erfahrungen mil den Landes
hochschulgesetzen in den neuen Lan
darn ist schlichtweg i.iberhaupt noch nicht 
moglich. Im Deutschen Bundestag, in den 
Landtagen, wie in den Bund-Lander-Gre
mien, in der Regierungszusammenarbeit 
sollte bald ein transparenter Diskussions
prozeB zu dieser Fraga in Gang gesetzt 
warden. Das ist heute uberhaupt noch 
nicht da. Die SPD-Bundestagsfraktion hat 
daruber hinaus die Bundesregierung zu 
einem Bericht aufgefordert, in dam die 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu 
Hochschulen, Wissenschaft und For
schung in den neuen Landern zusam
mengefaBt, das Verfahren und die zu
grundeliegenden Annahmen und Wer
tungen des Wissenschaftsrats und seiner 
Arbeitsgruppen gewertet, der bisherige 
Stand der Umsetzung und die damit ver
bundenen Entscheidungen van Bund und 
Landern, sowie die durch Bund und Lan
der geplanten weiteren MaBnahmen zur 
Umsetzung dieser Empfehlungen unter 
EinfluB des Mittel- und Zeitbedarfs dar
gestellt warden. Das war ja schon gewe
sen, wenn der Herr Kollege Paselt sich 
auch hatte hinreiBen lassen konnen zu 

sagen : Also das isl der richlige Weg. wir 
stimmen dem Anlrag zu. Das war noch 
nicht moglich, er isl jelzl in die Ausschus
se zur Beratung verwiesen. Vielleichl trel
fen wir uns dann ja dort und warden uns 
einig. 

Nun konnte ich ja auBern, wie ich mir 
kunftig das Hochschulrahmengesetz vor
stelle. Selbstverstandlich gibt es aus Sicht 
der SPD da einigen Novellierungsbedarf. 
Eine Konkretisierung. da trefte ich mich 
wieder mil Frau Schramm, der 1989 ein
gefi.lgten Gleichstellungsbestimmung isl 
unbedingt notig. Es geni.igt einlach nicht 
zu sagen, die Hochschulen mogen daraul 
hinwirken, wenn ich i.iberhaupt keine Me
chanismen habe, die ich einsetzen kann, 
wenn die Hochschulen es nicht selbst tun. 

Desweiteren: Die soziale Cttnung der 
Hochschulen. Das ist ein weites Feld, 
vielleichl konnen wir das in der Diskussion 
vertiefen. Die Durchlassigkeit: Qualilizier
ten Absolventen einer Fachhochschule 
sollteder Einslieg in das Hauplstudium an 
einer Universitat und TH erleichtert war
den, und ihre Promotionsmoglichkeiten 
sind zu verbessern. 

Die Demokralisierung, d.h. die studenli
schen Mitbestimmungsmoglichkeiten sind 
ebenso wie die Mitwirkungsmoglichkeiten 
des gesamten Hochschulpersonals zu 
verbessern, soweit verfassungsrechtlich 
zulassig. da isl noch eine Menge zu tun. 
lch komme aus Baden-Wi.irtenberg, ich 
weiB, wori.iber ich rede. Zur Beteiligung 
der einzelnen Gruppen der Universltat: 
Die SPD halt an dem Kerngedanken der 
Hochschulreform nach 1968 und der 
Grundgesetzanderung von 1969 fest, die 
unter anderem die Hochschulrahmen
gesetzgebungsbelugnisse einschlol3. Das 
Prinzip der Gruppenuniversitat sollte ge-

stark! und nichl, wie von dieser Bundesre
gierung 1985 durchgesetzt, einseilig zu 
Gunsten einer Gruppe. naml1ch der Hoch
schullehrer • ich kann nicht rnal von -leh 
rerinnen sprechen, dazu sind es zu wenig 
• geslarkl warden. Die vom Bundesverlas
sungsgericht gesetzten Grenzen der Mit
bestirnmung rni.issen gewahrt, der gleich
wohl bestehende Rahman li.ir die M1tw1r
kung der schwacheren Gruppen. wissen
schattliche Mitarbeiter, nichtwissenschafl
liche Mitarbeiter und Student en. muB voll 
ausgeschopft warden. 

Die VerfaBte Studentenschalt: Die sozial
liberale Koalition hatte 1982 eine Novel
lierung zu § 41 HAG noch eingebracht. Sie 
erlitt das Schicksal mane her gut er Vorlagen: 
Sie wurde nicht rnehr verabschiedet und 
nicht weiterverlolgt. Wir hatten vor, dal3 die 
Kann-Beslirnrnung zur Bildung von Studen
tenschaften gemaB Landesrecht in eine 
MuB-Bestirnmung umgewandelt warden 
sollte. Die Einzelheiten der Bildung von 
VerlaBten Studenlenschalten sollten al
lerdings dern jeweiligen Landesgesetz
geber i.iberlassen bleiben. Da hat der alle 
Moglichkeilen, und ich ware froh, wenn in 
dieser Aichtung mehr passieren wi.irde. 

Nun komrnen wir zu einem Lieblingsthema, 
denn wir sind ja gegenwartig auch in der 
Verfassungsdiskussion, da geht es auch 
urn die Aahmenkompelenz des Bundes. 
Wie bereils dargestellt. ki.indigl sich , auch 
im Zusammenhang eben mil der Verfas
sungskomrnission, eine erneute Diskussi
on Ober den notwendigen Rahman fur die 
hochschulrechtlichen Bestimmungen der 
lander an. Die SPD wird diesen Diskus
sionsprozess ganz sicher mittragen. Vorab 
bereits zu erklaren, daB die Rahrnen
kornpetenz ausgeweitet, eingeschrankt 
oder auf dern jetzigen Stand belassen 
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warden sollte, isl weder mogfich noch 
zweckmal3ig. 

Zunachst mi.il3te Einigkeit Ober die grund
satzlichen Ziele der Hochschulpolitik und 
die Aufgaben der Hochschulen vor dem 
Hintergrund der sozialen, der wirtschaftli· 
chen, der gesellschaltlichen Veranderun
gen in der Bundesrepublik und in Europa 
hergestellt warden. Dazu hal die En
quetekommission .ZukOnftige Bildungs
polilik 2000" eine Reihe von Empfehlun
gen abgegeben, die in diese Erorterung 
einbezogen warden sollten. Die Aufgaben 
der Hochschulen haben sich verandert. 
Wir konnen nichl so tun, als ob seit den 
70er Jahren nichl neue Dinge entstanden 
waren. Aber noch einmal zuri.ickrufen mu13 
man sich: Um den § 2 isl Anfang der 70er 
Jahre bis zur Verabschiedung des HAG 
1976, nach Einschaltung Obrigens des 
Vermittlungsausschusses, ganz heftig 
gestritten worden. Dabei ging es um die 
Festlegung, dal3 die Hochschulen aus ih• 
rem Elfenbeinturm herauskommen und 
sich nicht nur der gesellschaftlichen Auf
gaben bewul3t warden, sondern auch auf 
berufliche Tatigkeiten aul3erhalb der 
Hochschulen vorbreiten sollen. Bei der 
HAG-Novellierung 1985 ging es insbeson
dere um die Beri.icksichtigung der beson
deren Bedi.irfnisse behinderter Studenten 
und die Gleichstellungsaufgaben der 
Hochschulen, auch da nicht mil dem Erfolg, 
den wir uns vorstellten. Und wenn jetzt der 
erneute Versuch gemacht warden soll, die 
Aufgaben der Hochschulen zu prazisieren 
und neuen Anforderungen anzupassen, 
so sollte die Diskussion sich auf folgende 
Punkte konzentrieren: Bewahrung der Na
tur;Gleichstellung;zu Oberlegen ware auch, 
ob in Absatz 1 die Reihenfolge Forschung, 
Lehre und Studium umgekehrt warden 
sollte; Beschaftigungsstruktur. 
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Die SPO hat 1985 die auf Vorschlagen der 
von der Bundesregierung eingesetzten 
Expertenkommission beruhende ver
starkte Hierarchisierung, also die Wieder
schaffung der Oberassistenten abgelehnt. 
Nicht nur in der ehemaligen DOR, son
dern auch in der alt en Bundesrepublik hat 
der Mittelbau immer eine wesentliche 
Funktion in der lehre wie in der Wissen
schaft gehabt, man hat nur nicht gern 
dar0ber geredet. Allerdings ohne ausrei
chende Qualifizierungsmoglichkeiten, 
Beschaftigungs-und Verg0tungspers· 
pektiven und Mitwirkungsmoglichkeiten. 

Beim allgemeinpolitischen Mandat meine 
ich einfach, wir sollten die Erfahrungen 
aus den 70er Jahren nutzen und um die· 
ses Reizwort einen gewissen Bogen ma· 
chen. Wichtig ist eigentlich, welche 
Gestaltungsmoglichkeiten im Rahman des 
HAG nun lalsachlich drin sind. Aber viel
leicht lal3t sich das nachher auch vertie
fen. 

.,lch bin felsenfesl davon Oberzeugt, 
daB slch die gegenwartlgen Probleme 
aller deutschen Hochschulen nlcht 
Ober HRG-Novelllerungen tosen lessen. 
Das wtire vlel zu kurz gesprungen." 
(0. Odendahl, SPO) 

Lassen sie mich ganz kurz noch zusam
menf assen. lch bin felsenfest davon 
0berzeugt, dal3 sich die gegenwartigen 
Probleme aller ostdeutschen Hochschu
len nicht Ober HRG-Novellierungen losen 
lassen. Das ware vial zu kurz gesprun
gen. Die haben einen gewissen Anteil. 
Die sind auch notwendig. Aber die wirkli
chen Hchschulprobleme lost das nicht. 
Was wir brauchen, ist eine sinnvolle Pla
nung des Bundes und der Lander unter 

Beteiligung der Finanzminister. Es isl al
lerhochste Zeit, da13 der Bundeskanzler 
alle an einen Tisch holt. Das ist 0brigens 
1977 durch Helmut Schmidt so geschehen 
und hat durch einen nun ins Wanken 
geratenen Ottnungsbeschl_uR ~i_rkli<;h ein 
Musterbeispiel gegeben. EInseIhge Uber
legungen zum Beispiel zu einer ~tud_ien
zeitverk0rzung werden ohne grundhche 
Ursachenerforschung erfolglos bleiben. 
Eine Studienreform braucht die Bereil· 

Peer Pasternack: 

schaft und Mitwirkung aller Kralte, vor al
lem in den Hochschulen und eine 
Bi.indelung alter moglichen Mal3nahmen. 
Und wenn das nicht endlich in Gang ge
setzt wird, ktinnen wir auch nur bruch
sti.ickhafte Ltisungsansatze erwarten. die. 
wie alle vorhergegangenen Sonderpro· 
gramme und Aktionen, aul halb~n Weg~ 
stecken bleiben. lch meine, das konnen wir 
uns alle miteinander nichl nur nicht wun
schen, sondern auch nicht le1sten. 

Vielen Dank Frau Qdendahl. Damit haben wir die Parteien abgearbeitet und kommen zu 
den Verbanden. Wobei in der alphabetische Aeihenlolge der Bund der · 

(Zwischenrul: 1 Der Wissenschaftsrat wi.irde sich aber nicht so gerne als Verband sehen . ) 

Ja, aber doch auch nicht als Partei. . Wir hatten uns vi~lmeh~-gedacht. da einige der 
Sachen, die der Wissenschaftsrat im Zusammenhang mIt der Ubernahme d~r os_tdeut
schen Wissenschaftslandschalt produziert hat. von manch~n ~urchaus als die Kr~nung 
emplunden word en sind . hatten wir uns also gedacht, dal3 wir S1e dann auch als Kronung 

hier anhtiren, d.h. also zum SchluR. 

Wir wi.irden dann jetzt den Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaltler htiren, hier vertreten durch Herrn Torsten Bultmann. 

Torsten Bultmann (BdWIJ; 

Mich interessiert auch schon lange, was 
der Wissenschaftsrat eigentlich isl, inso
fern bin ich aul die Ausli.ihrungen nachher 
sehr gespannt. lch hei13e Torsten Bu~t
mann. lch komme aus Hannover, lebe in 

Bonn. habe in Heidelberg Germanistik, 
Geschichte und Padagogik studiert. Der
zeit bin ich wissenschaltlicher Mitarbeiter 
beim BdWi in Bonn, bin einer seiner vier 
Geschaftsli.ihrer und insbesondere fi.ir den 
Bereich Hochschulpolitik verantwortlich. 

lch habe einige Schwierigkeiten mil die
sen Fragen, aul die ich folglich erstmal 

nicht naher eingehen will. aber aul Nach
frage mich gern zu einzelnen Punkten 
aul3ere. Diese Schwierigkeiten sind keine 
Kritik an den Veranstaltern, sondern sie 
bezeichnen ein objektives Problem: Dal3. 
indem man die Fragen so lormuliert, bei
spielsweise als Fragen zu einzelnen Para
graphen des Hochschulrahmengesetzes, 
eine sehr komplexe Problemlage des 
Hochschulwesens und des gesamten 
Bildungsbereiches bereits im Sinne parla
mentarischer Handhabbarkeit klein
gearbeitel isl. So dal3 die eigentlichen 
Kernlragen. die sich dahinter verbergen, 
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Hilde Schramm hat da schon drauf hinge
wiesen, eigentlich nicht mehr zu erkennen 
sind. 

lch mochte in dem Zusammenhang also 
nicht auf die Fragen eingehen, sondern 
einige Aussagen dazu formulieren aus 
meiner Sicht, i.iber welche lnteressen und 
Widerspri.iche sich das westdeutsche 
Hochschulsystem, was in seiner Struktur 
jetzt entsprechend exportiert warden ist, 
eigentlich reguliert. Und da ist es im Prinzip 
genauso, daB das westdeutsche Hoch
schulsystem so funktioniert, daB es einem 
eigentlich immer die Diskussion um die 
falschen Fragen aufzwingl. Also daran 
festgemacht, daB Wissenschafts- und Bil
dungspolitik in den letzten 10-15 Jahren in 
der Offentlichkeit gar nicht mehr als solche 
behandelt warden isl und vorrangig die 
Erscheinungsformen der Finanzpolitik an
genommen hat. Bekannt isl die chronische 
Unterfinanzierung nicht nur der Hoch
schulen, sondern des gesamten Bildungs
sektors. Das fi.ihrt dann beispielsweise 
dazu, da8 man sich vorrangig gezwungen 
sieht. i.iber Quantitaten zu reden, bei
spielsweise i.iber Zulassungsquoten, 
Studienzeiten, Studentenzahlen, statt i.iber 
die F rage der Qualilal und des Sinns eines 
Studiums heute. 

Meine These isl nun - die isl nicht sonder
lich originell, ich will einfach nur auf den 
politischen Hintergrund aufmerksam ma
chen -, da8 diese Finanzierungsknappheit 
der Hochschulen nicht irgendwelchen 
naturwi.ichsigen Sachzwanglogiken, weil 
eben kein Geld da isl, geschuldet isl, son
dern da8 sie politisch gewollt isl. lch be
haupte, daB diese chronische Unterfinan
zierung, diese strukturelle Unterfinan
zierung politisch gewollt isl, damit sie als 
Druck auf die Hochschulen selbst wirkt, 
sich bestimmten, von auBen an sie ge-
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stelllen Anforderungen anzupassen. Das 
isl eine ganz simple volkswirtschaftliche 
Weisheit: Je schmaler die Ressourcen 
bestim mter Systeme sind, um so hoher isl 
ihre Anfalligkeit gegeni.iber Einvernahme
und Lenkungsversuchen von au8en. 
Dieser Druck isl aber nun nicht simplem 
Sadismus etwa der Finanzminister ge
schuldet. Sondern ich mache dahinter 
kenntlich bestimmte Strukturprobleme und 
lnteressen, die sich vor allem als Problem 
der Anpassung von Wissenschaft und 
Markt formulieren lassen. 

,,Dlesa chronlscha, strukturalla Untar
flnanzlarung Isl polltlsch gewollt, da
mlt sla als Druck auf die Hochschulen 
salbst wlrkl, slch bestlmmtan, von au
Dan an sla gastalllan Anfordarungen 
anzupassen." 
(T. Bultmann, BdWI) 

Es gab eine sehr interessante T agung der 
Max-Planck-Gesellschaft im letzten Jahr, 
woes umGrundsatzfragen deroffentlichen 
Forschungsfinanzierung in Deutschland 
ging. Dort hat der Prasident der Fraun
hofer-Gesellschaft, Prof. Max Syrbe, ein 
sehr interessantes Zita! aus der Zeitschrift 
.The Economist" gebracht. Oort hei8t es 
wie folgt: 

.Nach einer von McKinsey vorgelegten 
Studie entwickeln die japanischen Unter
nehmen Produkte in einem Drittel bis zur 
Halfte der Zeit, die von ihren westlichen 
Pendants aufgewendet warden, und zu 
einem Viertel der Kosten." 

lch halte diese Zahlen fur maOlos i.iber
trieben. Aber diese Relation dri.ickt zu
mindest etwas aus, und das ist dann auch 
die SchluBfolgerung von Prof. Syrbe und 

anderen: Oal3 gewissermal3en die Syste
me von Staal aul der einen Saile und 
Ckonomie auf der anderen Seite und Wis• 
senschaft in vielen westlichen Landero, 
so auch in der Bundesrepublik, in Aus
richlung auf diesen internationalen Wett
bewerb nicht geni.igend auleinander ab
gestimmt sind. 

Wenn ich mich jetzt mal bspw. in die 
Position eines ideellen Gesamtmanagers 
versetze und marktwirtschaftlich argu
mentiere, was ich sonst relativ wenig tue, 
ergeben sich ausdieser Problembeschrei
bung etwa an Anforderungen an die Hoch
schulen: 1. Die Wege zwischen Forschung 
und Anwendung sind zu lang. Dazu mul3 
man wissen - das isl eine westdeutsche 
Besonderheit -, dal3 die Grundlagenfor
schung i.iberwiegend an den Hochschu
len, also als Bestandteil des offentlichen 
Wissenschaftssektors organisiert wurde. 
2. Die Studienzeiten sind zu lang. Das 
heil3t nicht nur, dal3die Ausbildungskosten 
insgesamt volkswirtschaftlich zu teuer 
sind, sondern dal3 die zeitlichen lntervalle, 
in denen immer die jeweils neue Gene
ration von akademisch ausgebildeten 
Fachleuten in die Produktion integriert 
werden kann, zu lang sind. Und 3. Die 
Ausbildung isl zu wenig bedarfsorientiert, 
entweder zu theoretisch oder zu spezia
listisch oder zu praxisfern, aul jeden Fall 
nicht flexibel auf die jeweilige Nachlrage 
des Arbeitsmarktes nach bestimmten 
akademischen Qualifikationsprolilen zu
geschnitten. Und wenn ich das Problem 
so gewissermal3en herunterdekliniere, 
habe ich eigentlich alle leitmotivs der 
offiziellen hochschulpolitischen Debatte 
in Deutschland, bzw. verslarkt in West
deutschland, zusammen, i.iberlange Stu
dienzeilen, Nicht-Bedarlsgerechtigkeil der 
Ausbildung, gemessen an der Nachfrage 
auf dem Markt, und so waiter und so fort. 

Oas isl dann beispielsweise auch das 
Scharnier, wo der Wissenschaltsrat sich 
einklinkt und versucht, Emplehlungen etwa 
in der Richtung zu entwickeln, wie bspw. 
das System der akademischen Ouali 
fikation, in den jGngsten Empfehlungen zu 
den Fachhochschulen, mtiglichst optimal 
an die Strukturen des Beschafligungs
system angekoppelt werden kann. Das 
Ganze isl naturlich eine qualitative Rich
tung, die am besten von den Spilzenver
banden der deutschen Wirtschaft selbst 
ausgedrUckt worden isl in einem Posilion
spapier, das sie ki.irzlich vorgelegt haben. 
zur gesamten Reorganisation des Bil
dungswesens, also quasi vorn Kindergar
ten bis zum graduierten Studiurn. Das isl ja 
i.iberhaupt das Problem, das sehr ent
scheidende und gesellschaftlich sehr re
levante Fachverbande oder Organisa
tionen wie die Hochschulrektorenkonferenz 
sich mil Grundsatzpapieren zu Wort mai
den, also etwa die Hochschulrektoren
konlerenz auf ihren letzten beiden Plenar
versamrnlungen gefordert hat, daB die 
Perspektive der Zukunft der Hochschulen 
in Zukunft nur noch zusammen diskutiert 
warden kann mil der Perspektive der Zu
kunft des gesamten Bildungssystems, und 
daB dazu eine Diskussion in der gesarnten 
Gesellschalt, also sozusagen eine 
Grundsatzdiskussion erforderlich soi. Dall 
man aber gleichzeitig aufgrund der Faklo
ren, die ich vorhin genannt habe, in der 
Hochschulpolitik, ob au! parlamentarischer 
Ebene oder auch auf der Ebene eines 
AStAs sich gezwungenermal3en mil ganz 
anderen Fragen als mil diesen Grundsatz
fragen auseinandersetzen mul3. 

Dieses Positionspapier der Wirtschafts
verbande wurde der Offentlichkeit vorge
stellt unter der Oberschrift: Bildung als 
Standortfaktor, also im Prinzip: Bildung im 
internationalen Wellbewerb. Wenn ich jetzt 
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mal ganz vorsichtig eine alternative Denk
weise, ich will gar nicht mal sagen: eine 
Gegenposition, aber zunachst mal eine 
alternative Denkweise versuche zu skizzie
ren zu dieser marktangepassten Entwick
lung - sagen wir mal als Arbeitsbegriff -, 
wurde ich dann folgende Punkte nen
nen. 

lch wi.irde zunachst darauf hinweisen, dal3 
wissenschaftliche Erkenntnis immer meh
rere Moglichkeiten ihrer Anwendung er
offnet und nicht eben blol3 eine. Das schafft 
einen bestimmlen Spielraum fur Entschei
dungen. Das schafft einen Spielraum, ver
schiedene lnteressen und Sichtweisen 
einzubringen, kurz, das schafft auch einen 
Spielraum fur Demokratie. lch befurchte 
nun, dal3 eine Entwicklung sich durch
setzt, die, jetzt mal vom Extrem her for
muliert, was zum gegenwartigen Zeitpunkt 
noch nicht eingetreten 1st, die Bildung und 
Wissenschaft gewissermal3en zu einer 
nachgeordneten funktionalen Variable des 
okonomischen Wertbildungsprozesses, 
also der okonomisch technologischen 
Entwicklung des Weltmarktes warden lal3t. 

Alie Probleme, die ich jetzt hier nichl im 
einzelnen aufzahlen will, vor denen unsere 
Zivilisation steht - Energieversorgung, 
okologische Stabilisierung der Biosphare, 
Unterentwicldung nur als Stichworte -, die 
sind nati.irlich auch beschreibbar als Defi
zite von Wissenschaft und als Defizite der 
Systeme der wissenschaftlichen Quali
fikation, folglich als Slrukturprobleme der 
Hochschulen. lch bestreite, dal3 sich diese 
Problems auch gewisserma13en als Nach
frage an Wissenschaft, als Anforderung 
an Wissenschaft alleine i.iber den Arbeit
smarkt regulieren !assen. Sondern nur i.iber 
ein System offentlicher lnvestition auch in 
bestimmten gesellschaftlichen Bedarfs-
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feldern, Ober den Ausbau des Wissen
schaftssystems. 

Der Clffnung der Hochschulen kann ich 
mir auch nur so vorstellen - jetzt auch nur 
als Schlagwort in den Raum geworfen -, 
dal3 sich eine Demokratisierung der 
Strukturen nach innen verbinden mul3 mil 
einerCtfnung der Hochschulen, also auch 
einer Demokratisierung der Au Ben
beziehungen. Und da ist fur mich bei
spielsweise das Urteil des Bundesverfas
sungsgerichtes von 1973 etwas, was ja 
nun kein Grundrecht festschreibl, son
dern nur ein Grundrecht beschreibl. Und 
eine beslimmte Interpretation von Grund
gesetz Artikel 5 Absatz 3 .Freiheit der 
Wissenschaft• ist fur mich i.iberhaupt kein 
Tabu. Denn das war eine Rechtsspre
chung in einer bestimmten historischen 
Situation, das ist bald 20 Jahre her. 

Allain wenn ich mir diese ganze Diskussi
on Ober Risikopotentiale, wie sie aus Wis
senschaft entstanden sind, der letzten 15/ 
20 Jahr&, Ober gesellschaftliche Risiken 
in Verbindung mit Wissenschaft und 
T echnologietransfer ansehe, lal3t das ohne 
weiteres die Schlu8folgerung zu, daB ein 
alleiniges Selbstbestimmungsrecht der 
Professoren Ober Wissenschaft nicht hin
reichend ist, um den gesellschaftlichen 
Anforderungen an Wissenschaft Geni.ige 
zu tun. Wenn ich dann noch die gesamten 
geschichtlichen Erfahrungen hinzuziehe, 
ist vom standespolitischen Kern der 
Professorenschafl in der deutschen Wis
senschaftsgeschichte noch niemals ein 
innovatorischer lmpuls ausgegangen, eher 
im Gegenteil. 

Das wei8 im i.ibrigen auch der Wissen
schaftsrat. Deswegen empfiehlt der bspw. 
immer, moglichst viele Forschungspoten
liale auBerhalb der Hochschule oder nur 

in lockerer Verbindung mit der Hochschu
le anzusiedeln, dam it diese moglichst weit 
von den universitaren Selbstverwattungs
gremien entfernt sind . 

Und unter dieser ganzen komplexen Pro
blematik ist fi.ir mich die Frage Mitbestim-

Peer Pasternack: 

mung an der Hochschule in ihrer Regelung 
durch das Bundesverfassungsgericht 
Oberhaupt kein Tabu, und lch pladiere da
fOr, diese Debatte auch nicht nur an den 
Hochschulen, sondern auf gesellschaftli
cher Ebene wieder zu eroffnen. lch hab 
meine Zeil unterschritten und bedanke mich 
tor die Aufmerksamkeit. 

Die 10 Minulen sind i.iberschritten, aber die von uns hier informell zugestandenen 15 
Minuten wurden unterschritten. Damit waren wir bei der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, die hier vertreten ist durch Frau Larissa Klinzing. 

Larissa Kllnz/ng (GEW): 

Ja, Larissa Klinzing, ich bin Mitglied des 
Hauptausschusses der Gewerkschaft Er
ziehung und Wissenschaft und in derGEW 
Berlin fi.ir die Abteilung Wissenschaft zu
standig. lch bin zur Hochschulpolitik in der 
Wendezeit gekommen. Bai den, wie Peer 
einmal freundlich formuliert hat, ersten 
freien Vorstandswahlen 1990 bin ich als 
letzte stellvertretende Vorsitzende der 
Gewerkschaft Wissenschaft gewahtt wor
d en, also der Gewerkschaft, die so gut 
wie keine Obergangszeit tor die Anpas
sung an die Weststrukturen hatte. Da isl 
die Losung ganz anders gelaufen. In der 
Zeit habe ich aber mit den Kollegen aus 
Berlin und aus Westdeutschland gelernt, 
wie Erneuerung von unten zu betreiben 
isl, wenn ganz bestimmte Standards und 
Klischees in den Kopf en da sind, die nicht 
von den ablaufenden Prozessen abgelei
tet sind, sondern von irgendwelchen fest
stehenden Grol3en, die in einer Umbruch
situation einfach nicht praktikabel sind. 
Und hier bin ich gleich bairn ersten Punk!. 

Bei alien Gesetzesdiskussionen, bei den 
sehr spannenden Satzungsdiskussionen 
1990 - die leider Gott es noch vial zu wenig 

dokumentiert worden sind, das warfi.ir mlch 
eigentlich die einzige und originare Re
formdiskussion an den Hochschulen -, da 
haben die Menschen an den Hochschulen 
im Osten sich hingesetzt und haben von 
Fachbereich zu Fachbereich mil den Stu
denten zusammen diskutiert: Wie sell die 
Zukunft der Hochschule, wie solldie Zukunft 
der Wissenschaft aussehen? Da ist selbst 
dem Minister Meyer nicht in den Kopf ge
kommen, daB er jetzt irgendeine Verord
nung oder ein Gesetz herausgeben konnte, 
resultierend aus irgendeiner Besprechung 
oder Anhorung in welchem wie auch immer 
zusammengesetzten AusschuB, sondern 
nur durch die Vorabdiskussion von Geset
zesvorlagen an den Hochschulen. Dies hat 
er dann nati.irlich auch sehr intelligent in 
der Sommerpause gemacht, was uns allen 
das Leben etwas lustiger gemacht hat. 
Aber der Zugang zur Reformdiskussion 
damals war doch erheblich anders als heu
te. Kann sein, ich bin auch sehr subjektiv 
und irre mich furchtbar. 

Doch hier isl , denke ich, die zentrale Fraga, 
die auch fi.ir meine Gewerkschaft wichtig 
isl. Wenn Veranderungen notwendig sind, 
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dann rnussen die Regelungsgegenstande 
von den unterschiedlichen Personen und 
Gruppen beschrieben warden. Dies mull 
legitirn sein, und dies rnuB auch rechtzeitig 
passieren, und zwar noch zu darn Zeit
punkt, wodie intern en Abstirnmungen bairn 
Gesetzgebungsverfahren nichl schon fest
geklopft sind. 

So ist das auch eine ganz andere Sicht, ob 
jernand, der als Beamter fi.ir Hochschul
politik zustandig ist, sagt: die Er1ahrung 
der Kuratorien isl zwar nicht verkehrt, aber 
es sind vial zu viele Terrnine, die unsere 
Beamten dann in diesen Kuratorien wahr
nehrnen sotlen. Von daher konnen wir uns 
vorstetlen, dal3 bei der Novellierung des 
Landesrechtes oder welchen Recht es auch 
sons!, eine fur die Bearnten pflegeleichte
re Variante moglich ware. Dann mull es 
rnoglich sein, dall die betroflenen Hoch
schulen auch diese Regelungssicht selbst 
forrnulieren. Von daher sind wir von vorn
herein fur eine sehr stark prozell- und 
menschennahe Beschreibung der Rege
lungsgegenstande gewesen, die diesen 
Umbruchprozel3 kennzeichnen. 

Dies gerade ist die Kritik an der Praxis von 
Minister Meyer in der Obergangszeit ge
wesen. Er hat aus seiner Sichl die Dinge 
versucht zu regain, die eigentlich nicht 
unbedingt so schnell und so urnfassend 
geregelt warden sollten. Die Oinge, die 
aber dringend zu regain waren, die wirklich 
nicht rnehrverschiebbar waren, hat er nichl 
geregelt. Eine ziemliche Verschleppungs
taktik, alles auf die Verordnungen zu 
schieben, und moglichst viele Verord
nungsermachtigungen dann in den Lan
desgesetzen zu verankern. Dies isl der 
Punkt, wo wir aus der Obergangszeit keine 
gute Erlahrungen haben, aus mehreren 
Grunden. 
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Erst einrnal gibl es naturlich solche exoti
schen Falla, wie - die Studentinnen und 
Studenten aus Sachsen/Anhalt konnen 
ein lied davon singen - dal3 selbst die 
Errnachtigung fur die Satzung der Stu
dentenschaft dam Minister in die Veranl
wortung geschoben wird, was gegen 
jeglichen Sinn einer Salzung geht. 

Zurn anderen gibt es dann das, was wir 
auch in Berlin beobachten konnen, eine 
vollige Umkehrung der Beteiligung in die
sem Umbruchprozel3. Weil immer dann, 
wenn ich - aus welchen Grunden auch 
immer, wail es praktikabel oder schnell 
oder sons! wie gehen soil -sage, jetzt wird 
der Minister sagen, wie es an der Hoch
schule langgehen muB, danngibt es wirk
lich keine Moglichkeiten, Erneuerung von 
unten zu machen. Weil die Orientierungs
losigkeit nicht nur bei Politikern, sondern 
auch bei .normalen Menschen" zu beob
achlen isl. Sie isl so stark, dal3 sie diesen 
schwierigen Prozess nicht mehr nachvotl
ziehen und nicht mehr aktiv gestalt en kon
nen. Die Schwierigkeiten solcher Um
strukturierung sind wirklich so komplex 
und so grol3, daB auch kein Beamter, 
auch kein noch so per1ekter Minister in der 
Lage isl, den realen Er1ordernlssen ent
sprechend das urnzusetzen. Man schal
tet dann im Prinzip mehr oder weniger 
diesen Selbstgestallungs- und Selbst
regulierungsmechanismus der Hoch
schule aus. Und das isl gerade die ent
scheidende Fraga, ob man irgendwann 
diese Aeformdiskussionen des Hoch• 
schulrahmengesetzes nicht zu solchen 
ldeologiedebatten mil Kurz el machen will, 
so reduziert, dal3 daraus etwas vollig an
deres herauskommt,' als wir es uns ei
gentlich, mil dieser Er1ahrung der Um
gestaltung, vorgestelll haben. 

Oas zweite Problem, auch aus dieser Zeil: 

1990 land an den Oslhochschulen noch 
wirklich eine Diskussion zum Verhaltnis 
von Wissenschalt und Politik statt. In An
satzen mit einer fasten Oberzeugung, da A 
Hochschulautonomie in diesem Zusam
menhang nicht nur die Luft zum Almen, 
sondern auch fur die Entwicklung der 
Hochschulen notwendig isl. Hier im 
lnnenhof war am 17. September! 989 die 
erste Demo fi.ir das Autonomiegebiet 
Hochschule. Oiese Entwicklung isl wirklich 
sehr stark in denjenigen drin, die das 
milgemacht haben. Aus dem ganzen Er
fahrungsweg der Menschen an den Ost
hochschulen isl verinnerlicht gewesen: 
Niemand darl noch einmal so stark in die 
Hochschule hineinregieren, daB die 
Hochschule kein selbstandiger Raum 
mehr isl. 

,.Aus dem ganzen Erfahrungsweg der 
Menschen an den Osthochschulen 1st 
verlnnerllcht gewesen: Nlemand dart 
noch elnmal so stark In die Hochschu
len hlnelnregleren, daB die Hochschule 
keln selbstandlger Raum mehr 1st." 
(L Kllnzlng, GEW) 

Das, was wir jetzt bei dieser Autonomie
debatte er1ahren, isl wirklich etwas vollig 
an deres undfi.ir uns Oberraschendes, wail 
wir da erleben, daA Haushaltskampfe ei
gentlich vial wichtiger und entscheiden
der sind, als die Bewahrung eines Erbes 
der Hochschule. 

Zu den Fragen der Novellierung des 
Hochschulrahmengesetzes und der Erar
be~ung der Landesgesetze. Die Verun
sicherung der Menschen bei jeder No
vellierung, moglicherweise individuellge
troffen zu werden, li.ihrt zunachst mal dazu, 
dal3 so in der Wissenschaft kein Mensch 

arbeiten kann. Dies isl die Forderung, die 
die GEW schon seit langem hat: Alles. was 
tarifrechtlich, alles, was dienslrechtlich zu 
beschreiben und zu regeln isl, muA so 
geregelt warden, daA es einmal. aber or
denllich geregelt isl. 

lch kann nicht damit leben, daA die Vergu
tung nach den Tatigkeitsmerkmalen Im 
Osten - Goll sei Dank, als kleine Ausnah
me noch an den Hochschulen moglich -
demnachst abgeschafft wird, und dal3dann 
jemand, der aus welcher Situation auch 
immer komml, entscheiden kann, was ein 
Vertreter des Mittelbaus machen darf und 
was er nicht darl. Also. wir haben wirklich 
die tollsten Oinge erlebt. wo mitunter Pro
fessoren, die zu einem Fachgebiet nie et
was im Leben gelehrt haben, plotzlich 
erklarten, dal3 sie praktisch zu allem zehn 
Stunden in der Woche lesen konnen. Oie
se Situation , die Menschen durch 
hierarchische Statusbeschreibung und 
durch die gesetzlichen Vorschriften auch 
dazu bring!, daA sie anderen Menschen 
ihre Arbeitsmoglichkeiten berauben und 
Entwicklungschancen reduzieren, das 
empfinden wir schon als ein Punkt, der 
unbedingt auf die Tagesordnung mu 13. 

Was passiert nun mn den Empfehlungen 
oder mil den Erlahrungen aus den neuen 
Bundeslandern bei der bevorstehenden 
Novellierung des Hochschulrahmenge
setzes? Mich hat diese uberraschende 
Kopplung von zwei eigenllich nicht unmit
telbar miteinander verbundenen Sachen 
sehr verunsichert . Erstens hat Minister 
Ortleb gesagt, dal3 die Novellierung des 
Hochschulrahmengesetzes etwas spater 
kommen soil als ursprunglich im Gesprach 
war. Darnit hangt zusammen: Man moge 
doch auswerten, was im Osten vor sich 
gehl. Und ein paar Tage spater kommt 
dann die Initiative der Wirtschaftsverbande, 
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die eben ganz klar sagt, welche Form der 
Neugestaltung des gesamten Bildungs
systems nun angestrebt warden soil. Und 
jetzt konzentiert sich die ganze Diskussion 
eigentlich auf die Punkte der Novelllerung 
oder der Regelungen des Hochschul
rahmengesetzes, die aus den West
entwicklungen abgeleitet sind, wie eben 
0berfullung von Hochschulen, Numerus 
Clausus und sonstige Sachen. Das heillt, 
ich sehe - wie von dam Vertreter der CDU 
richlig gesagt wurde - i.iberhaupt nie
manden, der sich mal genau ansieht, was 
sich in dies er Zeit kompliziert hat und was 
sich, wie es auch immer gelaufen isl, im 
Osten Produktives fur die gesamte west
und ostdeutsche Hochschul- und Wis
senschaftslandschalt ergeben hat. Son
dern jetzt wird sozusagen dieser Stich
punkt dazu genutzt, die anderen Fragen, 
die sicherlich auch regelungsbedurltig 
sind, milder Ostlegitimation noch mitzu
kriegen. Das isl etwa so, wie es schon in 
der Politik vorkam: Am besten hat man 
eine Frau, die aus dem Osten kommt, 
dann hat man eine Doppelalibibesetzung. 

Wir denken, daB auch die Diskussion der 
Kultusministerkonlerenz daruber, wie die 
Studentenzahlen sich entwickeln warden, 
zum T eil heute im Osten verheerende 
Wirkungen hat, weil, um eben die Legiti
mation zu bekommen vom Westen her, 
jetzt, um die Hochschulen dichter zu ma-

Peer Pasternack: 

chen und weniger Zugang zu ermogli
chen, auch fur den Osten spekuliert wird. 
Elgentlich wollen ja gar nicht so viele 
Leute studieren und Sparkassenlehrling 
macht auch lurchtbar Spa8. Es warden 
schlicht und einlach Arbeitsplatze , 
Personalstellen im Osten abgebaut. Nicht 
irgendwie, jeder Dritte geht raus, weil das 
Geld nicht da ist. Sondern wie es in 
Sachsen der Fall ist: Da liegen schon 
etliche Varianten von dem Strukturgesetz 
vor, doch man sagt eben: die und die 
Studienrichtung brauchen wir nicht, und 
die und jenes nicht. Das isl sozusagen der 
Grund, warum man Leute bis zum 2. 1 O. 
diesen Jahres noch rausschicken will. 
Was fur ein Bildungs- und Wissenschalt
sstandort wird Ostdeutschland dann? Ei
ner, wo die jungen Leute die Moglichkeit 
haben vor Ort zu studieren, im Land zu 
blieben und hier ihren Beitrag zu leisten? 
Wo die Hochschulen ihre Perspektiven 
sehen konnen, wird gerade aus dieser 
Entwicklung i.iberhaupt nicht ersichtlich. 
Von daher streite ich mich gern Ober ein
zelne Zahlen und Trends und Prognosen. 
Aber das, was ich i.iberhaupt vermisse, isl 
in Ostdeutschland eine Entwicklung, die 
Strukturen im Wissenschaftsbereich un
terstutzt, eine Entwicklung ermutigt und 
nicht die Diskussion herbeifuhrt: Eigent
lich ist das alles vie I zu vie I und taugt a lies 
nicht, und von daher machen wir nur klei
ne Losungen fur gro8e Probleme. 

Dankeschon. Damit waren wir bei dam Vorletzten au! der Lista der Rednerinnen und 
Redner angelangt: Harm Hansjurgen Otto von der Carl-von-Ossietzky-Universitat 
Oldenburg. 

Hansjiirgen Otto (Carl-von-Ossletzky-Unlversllat Oldenburg): 

Eigentlich sollte ja, das muB ich zur Vor
geschichte erklaren, Herr Daxner - auch 
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nicht als Vertreter einer Institution, son
darn schlicht der Autor eines Gutachtens 

(und gleichzeitig Prasident der Universitat 
Oldenburg) - hier sitzen. Der konnte nun 
nicht, wolur er sich entschuldigt, und nun 
haben die Organisatoren akzeptiert, da8 
sich eine Person auch vertreten lassen 
kann wie eine Organisation, ein Verein 
oder eine Partei. 

Also, mein Name isl Hansjurgen Otto. lch 
bin Soziologe von Haus aus, wissen
schaftlicher Mitarbeiter an der Universitat 
Oldenburg und seit vier Jahren im Perso
nalrat dort. lch bin Mitglied der GEW. Die 
Autoritat, milder ich hier spreche, isl erst 
mal nur die geborgte von Michael Daxner. 
Denn ich bin naturlich nicht vorrangig hier, 
um meine Auffassungen darzulegen, 
sondern um die Vorstellungen des Gut
achtens, das er gemacht hat, vorzustel
len. Trotzdem meine ich, in vielen Punk
ten konlorm zu gehen, auch wenn ich in 
der Hochschule haufig gegen ihn stehe. 
Das liegt einfach an unseren unterschied
lichen Funktionen. Maine eigenen Erfah
rungen, die hier mit einflie8en warden, 
denn ich will wirklich nicht nur Rezitator fur 
ihn sein, sind, da8 lch Ende der 60er 
Jahre hier als Student in Berlin hoch
schulpolitisch sehr aktiv war. Unter an
derem war ich, was sich heute niemand 
mehr vorstellen kann, ein Jahr lang als 
Student der Vorsitzende vom lnstitut fur 
Soziologie. Damals, in der chaotischen 
Zeit Ende der 60er Jahre, war das noch 
moglich und ich hab viel dabei gelernt, 
und ich denke sogar, and ere haben davon 
profitiert. lch war dann, unter anderem 
wegen dieser Erfahrung, bairn Aufbau 
der Universitat Bremen mitbeteiligt - als 
studentisches Kommissionsmitglied. lch 
habe dann bei der Planung der 
einphasigen Lehrerausbildung in Olden
burg mitgewirkt. Von daher flieBen natur
lich von mir auch eigene Erfahrungen mil 
in die Diskussion ein. Eine der Erfahrun-

gen. die da mil einflie131, isl, daB ich eigent
lich keine Lust habe, das zu sehr vom 
HAG-Text aus anzugehen. lch meine, das 
muBte, wenn auch allgemein, doch etwas 
grundsatzlicher angegangen warden. Und 
so versucht das Daxner in se,nem Gutach
ten auch. 

Im Prinzip geht er van der Situation der 
westdeutschen Hochschulen aus. Das 
Gutachten isl eigentlich schon nach der 
Wende, also so 1990 entstanden, aber 
noch nicht mil einem so starken Hinblick 
auf die Integration der ostdeutschen Hoch
schulen. Es beschreibt die Ergebnisse der 
westdeutschen Hochschulen als insgesaml 
positiv aber warnt sehr deutlich davor. die
se positiven Ergebnisse quasi als Beruhi
gung zu nehmen, daB strukturelle Ent
scheidungen nicht anstehen, daB dies auf 
jeden Fall eine vollig falsche Konsequenz 
ware. Oas, was gegenwartig gut lault und 
noch gut lauft. isl nicht unbedingt gut we
gender VE!rniinftigen gesetzlichen Struktu
ren - sondern zum Teil auch gegen diese 
Strukturen moglich, was auch deutlich 
macht, daB man Ober gesetzliche Rege
lungen allein die Probleme iiberhaupt nicht 
in Griff bekommen konnen wird. Da war
den viele andere Sachen auch eine Rolle 
spielen. Die westdeutschen Hochschulen 
zehren noch von der Neugrunder-Urnbau
generation, die am Ende der 60er und 
Anfang der 70er in die Hochschulen rein 
gekommen isl. Auch die resignieren lang· 
sam, aber im Prinzip hat es damals einen 
Reforrnschub gegeben, der durchaus jetzt 
noch Ergebnisse bring!. Doch wenn man 
schlicht versuchen wollle, das lortzu
schreiben - die damaligen Reformvor
stellungen, die ja nun auch nicht sehr ein
heitlich waren •, ware das fur die Zukunft 
sicher eine falsche Grundentscheidung. 
lch selber, der ich nun eher aus der dama
ligen Studentenbewegungszeit komme, 
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mul3 sagen, dal3 ein paar Grundkonzepte 
oderGrund-nichl-in-Frage-Stellungen, die 
wir damals hallen, heule so nicht mehr 
tragfahig sind. Wann wir damals auch ein 
vollig anderes Fortschritlskonzept hatten 
als meinetwegen die staatliche Saile, so 
hatten wir doch auf jeden Fall auch ein 
ganz klares Fortschrittskonzepl. Und ich 
wurde gegenwartig bezweifeln, dal3 man 
aus solchen Fortschrittskonzepten Wis
senschaftspolitik machen sollte. Das glei
che gilt fur Wachstumskonzepte, die wir 
damals im Prinzip auch im Hintergrund 
hatten oder zumindesl nichl in Fraga ge
stelll haben. Die sind, denke ich, bruchig 
geworden. Wir haben ganz slarke Vorslel
lungen gehabt von Einheitlichkeitsre
gelungen, der Regelbarkeit von gesell
schaftlichen Sachverhalten, von Machba
rkeitsvorstellungen und haben die, so 
meine ich, damals auch als Studenten
bewegung gegen den Staal mil einge
bracht. 

Seide Seiten sind im Prinzip an dem Punkt 
gescheitert, dal3 es nicht so einfach isl, die 
Vorstellungen, die man hat - selbst wenn 
man die Macht hal die in diesen staatlichen 
lnstitutionen - zu realisieren. Das war ein 
!anger lernprozel3, zu begreifen, dal3 man 
nicht mil einer Regelung den gesellschatt
hchen Sachverhalt selbst innerhalb von 
zwei-drei Jahren verandern kann. Und wir 
halten Vorstellungen von Mehrheits• 
demokralie, verbunden mil einer eigentli
chen lnteressenidenlitat innerhalb einer 
aufgekarten Gesellschalt. die so hier auch 
sicher gar nichl da sind. Wir mussen da 
von unterschiedlicheren lnteressen
konglomeralen ausgehen und auch gar 
n1cht versuchen, auf eine Idea hin die 
Hochschullandschaft und die Wissen
schaltslandschaft zu konzipieren. In all 
diesen Punkten hallen auf jeden Fall die 
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alten Reformkonzepte, von welchen Sei
ten sie auch gekommen sind, eigentlich 
falsche Grundstrukturen und mUssen neu 
gedacht warden. lch denke, man muB, 
zumindest als Ergebnis der problemati
schen Seiten der Hochschullandschaft in 
dergegenwartigenZeit, weiterdenken. lch 
mochte das mal in sieben-acht Punkten 
zusammenfassend formulieren: 

Unsere Hochschulen sind insgesamt zu 
einheitlich. Sia wollen zu sehr gleich sein 
wie die anderen, allenfalls besser und 
gro8er. Und sie ersticken an ihrerGro8e, 
Unubersichtlichkeit und Einheitlichkeit. 

Die Hochschulen sind insgesamt zu 
staatsnah, lrotz aller Autonomie, warden 
von den Ministerien gegangelt und !assen 
ihre Konflikte auch zu sehr im staatlichen 
Bereich entscheiden. 

Die Demokratie in der Hochschule isl er
lahm t in Verteilungsauseinandersel· 
zungen, in Entscheidungen von Mehr
heiten gegen Minderheiten und auch Ober 
Minderheiten, ohne Zukunftsoptionen zu 
entwickeln. 

Die Hochschulen haben trotz aller Versu
che • und das war ja durchaus damals 
auch eine zentrale Reformvorstellung • 
eigentlich kein gelungenes Verhaltnis zur 
Ottentlichkeit entwickelt. Zu einer Ollent
lichkeil, die nicht gleich Staal isl. Sia ste
hen in keinem ausreichend begrUndeten 
Diskurs milder Otfenllichkeit, wobei lange 
diskuliert warden kann, wie das zu errei
chen ware. Die Hochschulen beteiligen 
sich zu wenig selbst an der Otfenllichkeit. 

Sie bielen auf jeden Fall den Sludieren
den zu wenig Aktivitaten und Entwick
lungsmoglichkeiten. Oder sie bieten die
se zwar, aber innerhalb ihrer Strukluren 

tun sie auch alles, und dies sehr gekonnt, 
um diese wieder kaputt zu machen. 

"Die Hochschulen haben keln gefun
genes Verhtlltnls zur Oflentllchkelt 
entwlckelt. Zu elner Onenlllchkelt, die 
nlcht glelch Staal 1st." 
(HJ. Otto, C.-v.-Ossletzky-Unl Olden
burg) 

Die Hochschulen nutzen ihre Breite, ihre 
Vielfalligkeit vial zu wenig fUr interdiszi
plinare Bearbeitung komplexer Problems, 
wie sie gegenwartig ja genugend da sind. 
Sie experimentieren zu wenig mil neuen 
Modellen und Strukturen. lnsgesamt dis
kutieren sie zu wenig und larnentieren zu 
vial. 

lch hab das jetzt als Beschreibung der 
westdeutschen Hochschulen sicher sehr 
pauschal und Uberspitzt gemacht. Ver• 
mutlich erinnert Sie vieles von dem an die 
Kritik, die an den ostdeutschen Hoch
schulen geObt worden isl. Fast alles, was 
ich jelzt gesagt habe, mil Ausnahme der 
zu gro8en Gro8e, wOrde auch als Be• 
schreibung der Osthochschulen noch in 
der alten DDA-Zeit und in der Obergangs
zeit gelten konnen. lch finde, das isl auch 
ein wichtiger Punk!, den man jetzt vergiBt 
innerhalb der Auseinandersetzung zwi
schen Ost und West. Die ostdeutschen 
und wesldeutschen Hochschulen waren 
vermutlich sehr ahnlich strukturiert. Und 
die Auseinanderselzung kommt ja auch 
gerade deswegen • ich erinnere noch mal 
an den Punk! Staatsnahe -, wail ein ande
rer Staal den Verein Ubernommen hat, 
und deswegen sind zum gro8en Tail die 
Auseinandersetzungen im Wesentlichen 
bestimmt durch das Problem der Neu
anpassung an einen anderen Herrn, an 

das .siegreiche" Konzept. Die Slrukturen 
selbst sind, wenn man das mal vergleicht 
mil anderen westeuropaischen liindern, 
in den ost- und westdeutschen Hochschul
slrukturen vial ahnlicher, als unsere 
westdeulschen im Vergleich zu den fran
zosischen oder amerikanischen. Das soil
le man durchaus im Kopf behalten, und es 
sind auf beiden Seiten problematische 
Zustiinde, die diese Ahnlichkeil ausma
chen. Und es besteht die Gefahr, daB 
diese Grundstrukturen trotz aller Umbau
aktivitiiten hier an den Osthochschulen 
beibehalten warden, insbesondere der 
Versuch von jedem, der hier beschaftigt 
isl, dann auch unter den Beamtenhut mit
zukommen. Nach dem Prinzip, den Herrn 
zu wechseln, aber die Strukturdes Verhalt
nisses zu ihm gleichzeitig beizubehalten. 

Sicher ist fOr den westdeutschen Tail und 
auch jetzt hier im Osten nicht das HAG die 
Hauptursache fUr diese Misere. Diese 
Annahme ware auch nur die Fortsetzung 
der Illusion, da8 solche komplexen lnstitu• 
tionen wesentlich durch Aechtsnormen 
gesteuert warden. Aber das HAG schatft 
oder bestiitigt bestimmte Strukturen, die 
errnoglichen, daB sich die Hochschulen 
und ihre Mitglieder mil ihrer Situation und 
perspektivlosen Entwickiungsdrift abfinden, 
und daB die Mitglieder der Hochschule, 
soweit sie an Neuem interessiert sind, ihre 
Aktivitiiten nicht der Hochschule zuwen• 
den, wenn sie sich nlcht darnil abfinden 
konnen, daB sie leerlaufen. 

In den letzten 15 Jahren hat es an den 
westdeutschen Hochschulen einen ganz 
inleressanten Bereich gegeben, der sich 
vollig neu entwickell hat: der Bereich der 
Forschungsprojekte. Oa spricht man im
mer von dem interessanten okonomischen 
Hebel, der da auch funktioniert hat, niim 
lich darn Drittmittelbereich. Das isl ein Be· 
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reich, dersich moglicherweise unler ande
rem deswegen so stark enlwickell hat, weil 
das Hochschulrahmengesetz festgelegt 
hat, dal3 auch die lander und Hochschu
len da nichl reinregieren konnen, sondern 
dal3 die einzelnen Hochschullehrer das 
selber machen konnen. Und derokonomi
sche Hebel funklioniert ja nun noch nicht 
mal auf die lraditionelle Weise, dal3 sie nun 
ihr eigenes Gehalt aulbessern konnen, 
sondern sie haben nur die Verfugung, 
Macht, Geld, Stellen, Millet und Raume 
und so was bekommen. lch nehme das 
zumindest als lndiz dafur, dal3 lethargie 
nicht uberall da isl. Und - so beschrieben -
handelt es sich nicht um einen okonomi
schen, sondern um den Autonomie-Hebel. 

lch meine auf jeden Fall auch, dal3 
Deragulierung im Hochschulbereich ein 
wichtiger Punkt sein kann, was das HAG 
angeht. Allerdings nicht allein eine 
Deragulierung zugunsten der Lander. Es 
kann nicht angehen, daf3 das Hochschul
rahmengesetz bestimmte Sachen freigibt, 
aber die Lander durfen weiterhin wieder 
alles zumachen. Stall dal3 der Bund schuld 
ist, sind dann die lander schuld. Das hilft 
den Hochschulen und ihren Mitgliedern 
gar nichts. Es kann auch nicht darum ge
hen, dal3 dann die gesamtuniversitaren 
Organe allein zustandig sind. Es isl eine 
sinnvolle Verteilung der Spielraume auf 
lander- und Hochschulfachbereichs-, 
Einrichtungs - und personeller Ebene, die 
dabei angestrebt warden mul3. 

Von der F.D.P. aber auch von anderen isl 
ja nun als Konzepl gegen solche Situatio
n en das Wettbewerbs- oder Konkur
renzkonzept mil eingebracht worden. In 
der gegenwartigen Situation hat das bis
her allerdings auch relaliv wenig gebrachl, 
mil Ausnahme dieser wenigen lreigegebe
nen Bereiche w,e des Drillmittelbereichs. 
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Der Formenzwang des Hochschul
rahmengesetzes, nur bestimmte Struktu
ren als Hochschulen zuzulassen, und die 
mangelnde Oiskussionsbreite fi.lhrte nur 
dazu, dal3 dieses Wettbewerbskonzept 
relativ folgenlos geblieben ist. Wann im
mer gleiche Organisationen nur darum 
wettbewerben, ob sie noch besser sind 
als die anderen, und diese Organisatio
nen dabei so grof3 und unubersichtlich 
warden, wie sie es geworden sind, dann 
kann niemand mehr uberblicken,wer nun 
wirklich besser isl - von daher splelt das 
gar keine Rolle. 

Wann Wettbewerbe sinnvoll sein konnen 
- ich halle Wettbewerb durchaus fur sinn
voll - wenn er eben nicht nur mit dam 
okonomischen Hebel agiert -, dann indem 
das Spektrum bunter warden kann. lch 
erachte die ganze Diskussion um Fach
hochschulen und Universitaten, was da in 
welchem Verhaltnis zueinander stehen 
sell, wie die alte Diskussion, die immer 
wieder zum Skandal wird, die Gesamt
hochschulfrage, fur sinnlos. Denn warum 
kann man das ganze Spektrum zwischen 
diesen beiden lnstitutionen, und mogli
cherweise auch dari.iber hinaus, nicht frei
geben und kontrollierte Versuche machen, 
was dazwischen auch moglich ware. Da
bei kann dann das Promotionsrecht auch 
eine Rolle spielen. Aber allein der 
Formenzwang, eine Hochschule darf nur 
das eine oder darf nur das andere sein, 
das isl wirklich nur ein Hindernis fur eine 
vernunftige Planung. Solche Formen
zwange sind abzuschaffenl 

Formenzwange sind im i.ibrigen auch ganz 
stark im Haushaltsbereich der Hochschu
len abzuschaffen. Ganz sicher wichtig isl 
es, dal3 die Hochschulen dann starkere 
Autonomie bekommen. Nicht wail sie es 

unbedingt vernunftiger machen konnen 
als der Staal, aber weil diejenigen, die 
agieren, auch selbst die Ruckmeldung 
haben. Oiejenigen, die Risiken eingehen, 

Peer Pasternack: 

mussen auch selber die Ruckmeldung 
bekommen. lch meine, dal3 da Freigaben 
sein mussen. • lch breche hier wegen Ab
lauf meiner Redezeit ab. 

Die F.D.P. isl eingetroffen. Da Sie vorhin bei den Parteien noch nicht dabei waren, 
konnten Sie jetzt vielleicht sofort einsteigen, und anschliel3end dann der Wissenschaft
srat. Wir hatten darum gebeten, dal3 alle Referenten zu Beginn eine kurze Selbstvor
stellung geben. Bitte, Herr Tolksdorfl 

Michael To/ksdorf (F.D.P.): 

Maine Darnen und Herren, ich wurde ge
beten, Frau Funke-Schmitt-Rink von der 
Bundestagsfraktion zu vertreten. lch hei-
13e Michael Tolksdorf, bin Mitglied der 
F. D.P. -Fraktion im Abgeordnetenhaus von 
Berlin, dort verantwortlich als Vorsitzen
der des Wissenschaftsausschusses . 

Maine Darnen und Herren, ich hane mich 
in der Vorbereitung auf den heutigen Tag 
orientiert an den Fragen, die die Konfe
renz der Studentlnnenschaften den Par
teien zugesandt hatte. lch wurde mit we
nigen Worten auf die Positionen eingehen, 
die sie hier dargestellt haben. Die erste 
Fraga war die nach der Zeitdauer des 
Umbauprozesses. lch hatte in der ROck
sprache, auch mil Kolleginnen und Kolle
gen meiner Fraktion, festgestellt, dal3 der 
sehr groBe Optimismus, daB alles sehr 
schnell geht, wenn die Beteiligten nur 
sehr schnell wollen, genauso wie in der 
6konomie so auch im Hochschulbereich, 
einer sehr grol3en Frustration Platz ge
macht hat. D.h. wir haben festgestellt -

(Zwischenruf: 
Oas hat man doch aber vorher gewul3t.) 

Man hat esgewul3t, Frau Schramm, Hilde 
Schramm, Du wei13t, wieviel Stellungnah-

men durchaus serioser leute es gab, die 
im Bezug auf die Prognose des Umbau
prozesses andere Sachen gesagt haben. 
Wir war en auf der schnellen Seite. Dari.iber 
kann man sich ja freuen, daB wir uns geirrt 
haben. Wir freuen uns gar nicht. Es ware 
mir In vieler Hinsicht angenehmer, wenn 
wir durch dieses Tai der Massenarbeits
losigkeit schneller durchgehen wurden. 
Also ich freue mich uberhaupt nicht, dal3 
ich mich da geirrt habe. 

Wie dem auch sei, wir konstatieren, dal3 
der Umbau, der hier ansteht, zumindest 
auch kaum Beschaftigungsperspektiven, 
gerade fur die Angehorigen der Hochschu
len in den neuen Bundeslandern vermittelt. 
D.h. der Umbau wird faktisch wahrgenom
men von den dort tatigen Menschen eben 
milder Perspektive, dal3 Arbeitslosigkeit in 
gro13em Umfange bevorsteht. lch darf Ih
nen sagen, dal3 die Bemuhungen, hier in 
Berlin Stellen zu schaffen, die Bemuhun
gen, durch ein Oberleitungsgesetz die Sa
che abzufedern, bis jetzt Oberhaupt noch 
nicht weitergekommen sind. Einer der ganz 
wesentlichen Punkte, den wir im Ausschul3 
zu schaffen haben, isl es, diese Regierung 
dazu zu bewegen, die Sache in angemes
sener Form hinzukriegen. Wir vermuten 
daher, daB vor einem halben Jahrzehnt 
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auch in den Hochschulen der Umbau
prozeB zu keinem wirklichen AbschluB 
gefunden hat. 

Es wurde weiterhin gefragt, ob es einen 
Sinn ergibt, bis 1993 HRG-konlorme 
Landeshochschulgesetze zu verabschie
den. Fur meine Fraktion dart ich sagen, 
daB es sinnvoll isl - unabhangig von dem 
Tatbestand, daB man uber einzelne Nor
man des HRG sehr wohl engagiert disku
tieren oder straiten kann. Aber der Tatbe
stand, daB die Akteure da Rechts
grundlagen bekommen, scheint ein Vorteil 
an sich zu sein. 

Die Anderungsnotwendigkeiten, die hier in 
Bezug auf das Hochschulrahmengesetz 
angesprochen wurden, allein aufgrund des 
Einigungsvorganges, sehen wir nicht. Aber 
-das ist ja der Grund, weshalb wir herkom
men sind, nicht nur, um einseitig Weishei
ten zu verki.inden, sondern die Teilnahme 
an der Diskussion soll uns auch belehren, 
wo die Studentlnnenschaften einen Ande
rungswunsch sehen, und wirwollen diesen 
bewuBt aufnehmen. Auf jeden Fall ware 
eine einseitige Konfliktlosung, die, wie in 
der Vergangenheit, letztendlich nur zu 
einer Konfliktlosung zugunsten der Pro
lessorenseite fuhrte, aus Sicht der F.D.P. 
nicht mehr zureichend. 

,.Elne elnseltlge Konfllktlosung, die, wle 
In der Vergangenhelt, letztendllch nur 
zu elner Konfllktlosung zugunsten der 
Professorenselte fuhrte, wlire aus der 
Slcht der F.D.P. nlcht mehr zurel
chend." {M. Tolksdorf, F.D.P.) 

Die Fraga nach der Satzungshoheit der 
Studentenschaft und der dortigen Rege
lungen sehen wir als kleine Partei selbst-
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verstandlich so nicht. Wir sehen es so, 
daB wir bei der Einli.ihrung von Wahl
verfahren solche Verfahren bevorzugen, 
die auch Minderheiten eine Chance der 
Partizipation geben. Satzungsregeln, mit 
denen eine vorhandene Mehrheit uber 
das Wahlrecht das Weiterbestehen die
ser Mehrheit sichert, also das einseitige 
Obergehen zum Mehrheitswahlrecht, 
wurden eineZustimmungdurchdie F.D.P. 
nicht linden. 

Es wurden noch we it ere Fragen gestellt in 
Bezug auf die Rahmenkompetenz des 
Bundes. Die Sicht der F.D.P. ist, diese 
nicht noch waiter auszudehnen. Wir ha
ban festgestellt, daB sail der Novellierung 
des Hochschulrahmengesetzes im Grun
de genommen der StaatseinfluB immer 
starker gestiegen ist. Es wurden in das 
Hochschulrahmengesetz Detailrege
lungen aufgenommen, die den Landes
gesetzgeber kaum mehr eigenverant
wortlich gestalten lassen. Fur mich ist es 
sehr wohl nicht identisch, ob es der Bund 
fur alle macht, also nicht die Fraga, ob nun 
A einschrankt, das isl der Bund, oder B, 
das sind die Lander. lch seh schon einen 
Unterschied, landesspezifische Sachen 
mit aufnehmen zu konnen. 

Die Fraga nach der Enthierarchisierung 
der Beschaftigtenstruktur bezieht sich si
cher auf das Konfliktverhaltnis von Pro
fessoren auf der einen Seite und sonsti
gen akademischen Mitarbeitern auf der 
andern Seite. Hier ist tatsachlich ein mog
licher Widerspruch zwischen einer sehr 
starken Demokratisierung der Entschei
dungsstrukturen in den Gremien und der 
Nutzung von Sachverstand aufgrund 
wahrzunehmender Funktionen gegeben. 
Wir wurden uns als F.D.P. im Zweifel fur 
die demokratische Entscheidungsstruktur 
entschlieBen. Wir sind durchaus auch der 

Ansicht, daB die Vertreter der einzelnen 
Gruppierung, insbesondere auch der Pro
fessoren, durch eine angemessene Ver
lretung in entsprechender Weise in die 
Pflicht genommen warden mussen. Das. 
was in der Vergangenheit in Berlin auch 
gelegentiich gesagt wurde: wir slnd ja nur 
eine Minderheit in den Gremien und zie
hen uns deshalb als Professoren aus der 
faklischen Verantwortlichkeit zuruck, 
wi.irde van uns nicht akzeptiert werden 
konnen. Wenn man nur daran denkt, wie 
umfangreich die Verfahren einer Berufung 
sind, wie sorgfaltig ja auch durch alle 
Akteure gepri.ift wird, inwiefern die Qua
lifikation der Betroffenen da isl. lch glau
be, es wird sorgfaltiger gepri.ilt als bei der 
lmmatrikulation eines Studierenden. Von 
daher sind die Professoren als ganz we
sentliche Leistungslrager in eine be
sondere Pflicht fur die Entwicklung der 
Hochschule zu nehmen. 

Die neunte Fraga, die gestellt wurde, war 
die Frage nach dam Berufsbeamtentum. 
Fi.ir die Freien Demokraten erklare ich, 
daB wir uns sehr wohl Angestellte mil 
Zeitvertrag vorstellen konnen, obwohl ich 
Ihnen zugestehe, daf3 das eine Sache isl, 
wo sich vie le Parteien bekampfen warden. 
Die faktische Verbeamtungsregelung an 
den westdeutschen Hochschulen aufzu
geben, das wird man, wenn i.iberhaupt, 
nur in einem Jahrzehnte dauernden Pro
zef3 machen konnen und mi.issen, namlich 
mil den derzeitigen Amtstragern, die ja 
nicht so ohne weiteres aus dieser Stellung 
rauszudrangen sind. Die Frage, ob das 
einen Sinn ergibt, die Hochschulen im 
Ostteil der Stadt, in der jetzigen Ober
gangsphase von vornherein so auszu
gestalten, daB sie, ahnlich wie in der USA, 
Professorenstellen auf Zeit haben, bis auch 
die dann irgendwann mal auf Dauer ein
gestellt sind, ware zu i.iberprufen. Die Fra-

ge isl, ob die das wirklich wollen. Anson
sten gibt es ja schon die Rechlsfigur des 
Professors als Angeslelllcr. so dafl das 
Berufsbeamtentum tatsachlich nicht not· 
wendig ist. 

Aul die Fraga nach der Einluhrung der 
Verfaflten Sludentenschalt habe ich uber
haupt gar keine Schwierigke11en, mil Ja zu 
antworten. Das war von uns schon mal 
versucht word en hineinzubringen, aber ,m 
Rahmen der Kompromisse. die gemacht 
wurden, war es dann lelztendlich nichl 
umsetzbar. Da gab es verschiedene Sa
chen, wo unter anderem auch wir Abstri
che machen mul3ten. 

Die weiteren Fragen in Bezug auf die Auf
gaben der Verfaf3ten Studierendenschalt. 
wie es hier heiflt : Welche Position zu dem 
allgemeinpolit ischen Manda! der VerfaB
ten Studierendenschaft wir vertreten? Aus 
unserer Sicht muf3 man die VerfaBte 
Studentenschaft ahnlich wie Betriebsrate 
und Personalrate in Unternehmen und 
Behorden sehen, jedenfalls von der 
Grundstruktur her. D.h. also eine Zwangs
mitgliedschaft aller Studierenden einer 
Hochschule. Die Fraga nach dem 
allgemeinpolitischen Manda! spielte hier 
immer mal eine Rolle. lnsbesondere, als 
dann mal von der Studentenschaft zu ei
nem Streik aufgerufen wurde. Es gab 
letztlich einen Schaukampf, in dem keine 
Losung gefunden wurde, weil die Fraga 
nach dam, was ein hochschulpolitisches 
und ein allgemeinpolitisches Manda! ware, 
inform einer Trennlinie sowieso nicht sau
ber zu ziehen war. Also, ich hatte da 
i.iberhaupt keine Schwierigkeiten, nur die 
betrolfenen Studierendenschaften mussen 
sich selbst uberlegen, wie sie dann die 
Minderheitenprobleme losen, wenn sie 
sagen: eine Zwangsmitgliedschaft in Ver
bindung mil einer sehr dezidierten politi-
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schen Richtung, und damit womoglich ei
nen nennenswerten Teil ihrer Studie
rendenschaft festlegen auf Positionen, die 
der niemals vertritt . D.h. also, da ist ein 
Dilemma, das aber dann vor Ort zu losen 
isl, das der Gesetzgeber nicht losen kann. 
Sia unlerliegen ja auch einer demokrati
schen Kontrolle, die unter anderem darin 
besteht, dal3 sie abgewahll warden konnen, 
oder dal3 die Studentenschaft immer we
niger an den Wahlen teilnimmt, und wenn 
die Wahlbeteiligung unter 5 % lauft, kann 
man sich ja auch mal i.iberlegen, was da
von zu halten isl. 

Die letzte Frage: Wie soil die Hochschule 
in ihr gesellschaflliches Umfeld ein
gebunden sein? Sie isl allein schon des-

Peer Pasternack: 

halb eingebunden ins gesellschaftliche 
Umfeld, wail sie ja vom gesellschaftlichen 
Umfeld ihre Milliarden begehrt, mil denen 
sie funktionieren soil. Nicht allein, dal3 das 
gesellschaftliche Umfeld die Hochschu
len finanziert, isl ein wesentlicher Beitrag 
- der bedingt natiirlich dann auch eine 
Bringeschuld der Hochschulen in Bezug 
auf das Einwirken in das gesellschaftliche 
Leben. Wie das gemacht wird, dall kann 
man in einer so allgemeinen Form hier im 
Podium sowieso nicht sagen. Das isl var 
Ort und im Einzelfall zu entscheiden. Dall 
sie es aber tun mi.issen, dall sie kein 
Elfenbeinturm sind, der abgehoben isl, 
das isl eine Selbstverstandlichkeit, jeden
f alls aus Sicht der F.D.P. So, ich sollte 
nicht !anger als 1 O Minuten red en, das 
habe ich dann geschaHt. 

Dami! waren wir dann beim Wissenschaftsrat. Herr Hans Jurgen Block, bittel 

Hans JiJrgen Block (Wlssenschaftsrat): 

!ch bin Referatsleiter im Wissenschaltsrat. 
lch habe jahrelang Rahmenplanung ge
macht. Das sind die Empfehlungen, wie 
Millel des Bundes fur lnvestitionen an den 
Hochschulen verteilt warden. Dazu gibt 
der Wissenschaftsrat, seitdem es dieses 
Finanzierungsinstrument gibt, seinen Rat. 
Dieser Rat isl dann manchmal auch als 
.Goldener Zi.igel" bezeichnet warden, und 
da isl ein billchen auch was dran. lch habe 
mich in den letzten zwei Jahren aus
schlielllich, oder fast ausschlielllich, mil 
den Hochschulen der neuen Lander be
ta Ill. lch hatte in meinem Referat die 
Betreuung aller Arbeitsgruppen, die sich 
van Greifswald bis Zittau und auch in Ber
lin in den Hochschulen die einzelnen Fa
kultaten angesehen haben. lch bin van 
Hause aus Agrarokonom und mochte hier 
das Okonomische etwas unterstreichen. 
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Der Wissenschaftsrat isl keine Lobby. Der 
Wissenschaftsrat isl ein in der Tat sehr 
schwieriges Gremium. Aber was wir si
cherlich nicht sind, isl eine Art Ober-HRK 
oder so etwas. Sondero wir sind ein Gre
mium zur Beratung van Bund und Lan
dero in allen Fragen der Hochschul- und 
Forschungspolitik und sehr kompliziert 
zusammengesetzt. Die Halfte unserer 
Mitglieder und die Halfte unserer Stimmen 
- bel uns wird abgestimmt und die Dinge 
konnen nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit 
i.iberhaupt das Licht der Welt erblicken -
stammt von Reprasentanten aus der Wis
senschaft selbst, und die andere Hallte 
sind die Minister fur Hochschulan
gelegenheiten in Bund und Landero, also 
da auch noch mal wieder fifty-fifty und 
innerhalb der Wissenschaftler und, um 
diese Komplikationen jetzt auch noch auf 

die Spitze zu treiben, lnnerhalb der wis
senschaftlichen Kommission slam mt etwa 
ein Drittel der Milglieder aus der Gesell
schaft. Das sind unsere oflentlichen 
Lebemanner und Lebefrauen. Wlr haben 
drei - in der wissenschaltlichen Kommis
sion zwei Prolessorinnen und eine Mana
gerin aus einem gror3en Wirtschaftsunter
nehmen. 

(Zwischenruf: 
Von wievielen?) 

Dreivon zweiunddreir3ig, das isl eineZahl, 
die der Zahl der Prolessoren in den Hoch
schulen entspricht und spiegelt somlt die 
Real ital wider. Also, der Wissenschaftsral 
isl keine Lobby. Er berat Bund und Lan
der. Dall er in der Realilat iiber dieses 
Beraten hinaus auch an der Koordination 
und an der Konsensfindung beteiligt isl, 
isl richtig und das isl auch seine van Bund 
und Landero gew0nschte Rolle. 

Diese Konstruktion gibt Problems. Sie 
gibt einmal Probleme dadurch, dall sich 
die Parlamente hier nicht reprasenliert 
linden, dal3 es hier nicht den aus der Sicht 
der Parlamente nolwendigen und fur mich 
verstandlichen ausliihrlichen Dialog gibt. 
Vielleicht miissen wir da auch was dran 
tun. Es liegt vielleicht aber auch daran, 
dall die Parlamente sich um die Dinge, die 
wir betreiben, so schrecklich vial manch
mal nicht gekiimrnert haben. 

Es gibt ein weiteres Problem. Man meint 
ja manchmal, wir seien ein rein profes
sorales Gremium und vielleicht waren Sie 
eben auch erstaunt, als ich Ihnen sagte, 
wie wir zusammengesetzt sind. Es sind 
aber keine Studenten bei uns Mitglied, 
und ich will Ihnen auch sagen, wir versu
chen die Sicht der Studenten kennenzu
lernen. Wir haben bei allen Hochschul-

besuchen, und das isl eine Zah l, die so 
etwa um die 100 llegt in den lelzten zwei 
Jahren, immer regelmar3ig mil Verlretern 
der Prolessoren, des Mittelbaus und der 
Studenlen gesprochen. und zwar indem 
wir die Professoren gebeten haben. doch 
vielleichl uns eine Zeil allei ne zu !assen mil 
den Betroflenen. Also. wenn wir in eine 
Hochschule gelahren sind, ob das Berlin 
Veterinarmedizin oder Roslock Agrarwirt
schalt war und so weiler, hat es diese 
Prozesse der Meinungsbildung, der lnlor
mationsgewinnung gegeben. Das vielleicht 
zur Rolle des Wissenschaltsrates. 

Es gibt diese Institut ion aul dieser Well 
nicht noch einmal, und alle auslandischen 
Besucher, die zu uns kommen, miissen 
auch immer erst ein Staunen uberwinden, 
um dann so langsam zu begreilen, was wir 
machen. 

Wir hatten im Einigungsvertrag den Auf
trag, das Hochschulsystem und das 
Forschungssystem der damaligen DOR zu 
begutachten - evaluieren heillt das neu
deutsch -, und daraufhin Strukturie
rungsvorschlage zu machen, wie dieses 
Hochschulsystem und das Forschungs
system eingepal3t warden konnen. lch 
verwende den Begriff .einpassen" ganz 
bewullt. Denn das sind die gesellschaftli
chen Realitaten gewesen, die mil dem 
Einigungsvertrag fur den Wissenschafts
bereich vorgegeben waren. Es hatte wenig 
Sinngemacht, an diesem Einigungsvertrag 
vorbei nun etwas zu entwerfen, was viel
leicht die schonste aller Wellen gewesen 
ware, aber hinterher hatte es keine Mog
lichkeiten gegeben. das zu realisieren . 
Wenn Sia mich jetzl nach den Vorstellun
gen des Wissenschaflsrates fragen. wiir
de ich zum einen sag en, dall alles, was wir 
beschliellen, verolfentlicht wird. Also, a lies 
isl nachzulesen, und jeder kann es bekom-
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' keine Antwort auf die Frage. lch versuche, war als woanders, zu erhalten. lnsofern 

1 
fiinl Grundsatze einmal herauszustellen, kann ich immer nur wieder sagen, es hat 
die fur uns wesentlich waren. Oberhaupt keinen Sinn. sich ein schones 

Grundsarz eins: Die Wellen der Akade
mien, auBeruniversitaren Forschungs
institule und Hochschulen mOssen anger 
zusammengefiihrt warden. Es soil die sehr 
weit auseinanderliegenden Saulen des 
alt en ODA-Systems nicht mehrgeben, weil 
wir der Meinung sind, da8 hier im Sinne 
der fruchtbaren Forschung sehr viel mehr 
Miteinander, lneinander notwendig isl. Die 
Privilegien, die die AdW und die Adl hat
ten, lassen sich in dieser Form nicht auf
rechterhalten. Und es mu Rte eine Einpas
sung geben in das Finanzierungssystem. 
Es hatte ja keinen Sinn, eine Konstruktion 
vorzuschlagen, fur die es in dem System, 
dem man beigetreten war, kein Pendant 
gibt. Das ist uns zwar angekreidet word en, 
daB man hinterher sagte: Ja, warum habt 
1hr nicht die Akademien beibehalten? Doch 
das haben nicht wir entschieden. Es war 
mil dem Einigungsvertrag entschieden, daB 
die in der alten Bundesrepublik mehr 
schlecht als recht oder auch optimal • das 
spiel! ja i.iberhaupt keine Rolle, wie man 
das bewertet ·, die vorhandenen Systeme 
waren zu verwenden. 

Mein Nachbar, Herr Bultmann, hat darauf 
verwiesen: wir hatten doch vielleicht mehr 
in die Hochsschulen empfehlen sollen. Im 
Westen gibt es Max-Planck-Institute, wo 
der Bund sich mil 50 % beteiligt. Es gibt 
GroBvorschungseinrichtungen, wo der 
Bund sich mil 90 % beteiligt. Es gibt 
Fraunhofer-lnstitute und so weiter und so 
waiter. Das heiBI, das Erhalten eines diffe
renzierten und durchaus auch groBen 
auBerunivesitaren Bereiches war die ein
zige Chance, den Teil der au8erunl
versitaren Forschung, der hier exzellent, 
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Gemalde zu malen, wie die Welt sein 
sollte, wenn man die Finanzierungsbasis 
nicht hinkriegt. Das war also der erste 
Grundsatz. 

Der zweite Grundsatz: Wir war ender Mei
nung • und das scheint auch i.iberwiegend 
der Konsens zu sein •, daB zu einem 
differenzierten Hochschulsystem nicht nur 
Universitaten gehoren, sondern auch 
Fachhochschulen. Wir haben Vorschlage 
gemacht, wie man das i.ibertragen kann in 
die neuen Lander. Das hat naturlichgro8e 
Probleme gemacht, iiberhaupt nicht zu 
verkennen. Vor allen Dingen in den Ein
richtungen, die gerade erst 1989 ihr 
Promotionsrecht bekommen hatten. Da
von gab es ja eine ganze Menge. Und die 
haben sich als die Oberuniversitaten 
geriert, und das hat nati.irlich fur uns nicht 
MaBstab sein konnen. Dal3 diese Ent
scheidung auch vielleicht noch nicht das 
Optimum sein kann fi.ir das Jahr 2000, isl 
uns vollig bewuBt. Die Fachhochschulen 
sind in einem EntwicklungsprozeB. Aber 
wir waren der Meinung, wir konnen nicht 
wart en. Sondern wir mu Bien jetzt handeln 
und jetzt auch funktionsfahige Losungen 
bringen. 

Der dritte Grundsatz - das hal der Vorsit
zende des Wissensschaftsrates, Profes
sor Simon, mal so beschrieben -: Wir 
machen nicht Hochschulpolitik nach 
Buschmannermanier, lassen die alten 
Hutten stehen und vergammeln und rich
ten nebenan neue auf. Dal3 heiBI, wir 
waren der Meinung. Sanierung der beste
henden Einrichtungen muB Vorrang haben 
vor Neubau auf der ~grOnen Wiese•. Wir 
waren der Meinung, man muB mit Rea-

lismus daran gehen und das Vorhandene 
enlwickeln, aus dem Vorhandenen etwas 
Besseres machen, aber nichl die allen 
lnstitulionen sich selbst i.iberlassen und 
nebenan was schones Neues bauen. Das 
fuhrt dann beispielsweise zu einer Ent
scheldung, da8 wir gesagl haben: Liebes 
Land Thuringen, wir halten es nicht fur 
vorrangig, in der jetzigen Situation, neben 
den gro8en Problemen, die eine Universi
lal wie Jena hat. sich jelzt so eine schone 
Feder wie eine Universitat Erfurt an den 
Hut zu stecken. Nimm Dein Geld, was Du 
hast, und seize alles daran, aus Jena 
wieder etwas zu machen, was Jena mal 
war. Das war der dritte Grundsatz. 

Und der letzte Grundsalz - der tut auch 
weh und wird hier auch sicherlich kritisiert 
warden, aber ich stehe dazu -: Wir waren 
der Meinung. nachdem wir viele Hochs
schulen gesehen haben, mil allen betei
liglen Gruppen gesprochen hatten, dal3 
die Hochschulen, so wie sie aus der 
Erbschaft der ODA in die neuen Lander 
uberlassen warden waren, nicht in der 
Lage waren, sich selbst zu reformieren. 
Wir haben das lange diskutiert. Wir sind 
einvernehmlich zu der Entscheidung ge
kommen, da8 es gar nicht zu verantwor
ten gewesen ware, diese lnstitutionen sich 
selbst zu Oberlassen. Sie waren nicht 
autonomiefahig, und sie konnten aus sich 
heraus auch nichl autonomielahig war
den. 

lch mochte Ihnen mal ein Beispiel nen
nen, was in der Realitat passiert isl. Wir 
haben einen Fachbereich lnformatik er
lebt, der mehrere hundert Studenten zu
gelassen hatte, und die Dozenten 
stammten alle aus der Sektion ML. Das isl 
doch unverantwortlich gewesen. Und auf 
die Frage, hier mu8 Hochschulautonomie 
her, die Hochschule mu8 selbst in der 

Lage sein, das zu regeln. konnlen wir nur 
sagen: Das geht nichl. Es ware eine 
Autonomie gewesen, die nur den gegen
wartigen Amtsinhabern geniJtzt hatte. die 
aber strallich die lnteressen der Studenten 
und der Gesellschaft verletzr hatte. Um 
deren lnteressen ging es uns. W1r haben 
deswegen empfohlen. da fl d,e neuen 
Lander in dieser Uberga ngsze1t die 
Autonomie aufler Krall setzen 

Im ubrigen sah man ja auch d,e ldeale von 
1930 wieder: die Rektoratsverfassung, die 
Amtskellen. die Talare. sie waren ja alle 
schon wieder da. Also wo man da an
knupfen wollte und das als gesellschaftlich 
lortschrittlich ansehen kann. ist mir nicht so 
recht klar geworden. 

Mein letzter Punkt bei den Grundsatzen: 
Wir waren der Meinung, man mu8 eine 
Zielvorstellung haben. Man mu8 Vorstel
lungen haben, woman hin will. Aber diese 
Vorstellungen mussen naturlich auch 
finanzierbar sein. Und die Finanzrealitaten 
sehen naturlich duster aus. Es kann doch 
uberhaupt keine Fraga sein, da8 die ge
sellschaflliche Bereitschaft in den neuen 
Landern und in den alt en Landern gar nicht 
da isl, ein riesiges Hochschulsystem zu 
finanzieren. so wie es hier mil einer im 
Westen unublichen und deshalb auch nichl 
zu finanzierenden Personalstarke geerbt 
worden war. 

Das bring! mich zu dem Punk!, der hier 
meines Erachtens nicht deutlich genug 
gesagt werden muB. Die Hille des We
stens isl bescheiden gewesen. lch glaube. 
das isl noch milde ausgedruckt. Man hat 
den neuen Landern ihre Hochschulen ge
geben. Man hat ihnen viele kluge Rat
schlage gegeben. Aber man hat ihnen die 
Millet verweigert, die Mittel jedenfalls nicht 
in dem Umlang gegeben. um aus diesen 
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Hochschulen sehr rasch bli.ihende Ein
richtungen zu machen. Die alien lander 
haben nicht, wie es seinerzeit in Bremen 
war, als das relativ arm a land Bremen sich 
eine neue Universitat zulegte, einen Staat
vertrag gemacht, wie damals die umlie
genden reicheren lander Hamburg, Nie
dersachsen, Nordrhein-Westfalen. Die 
haben sich damals in Bremen beteiligt. Wo 
ist denn solch ein Vertrag zwischen den 
alien und neuen Landern, worin die 
Ressourcenprobleme geregell warden? 
Und das Hochschulerneuerungs
programm? 1,76 Milliarden aul funl Jahre 
isl vielleicht gerade das Aquivalent des
sen, was der Bund fur die alten Lander 
schon immer i.iber die Hochschulsonder
programme leistel. Also einen nennens
werten Ressourcenlranter, den kann ich 
hier nichl enldecken. 

,,Die Hllfe des Westena lat beschelden 
gewesen • mllde auagedrOckt. Man hat 
den neuen Uindern lhre Hochschulen 
gegeben. Man hat Ihnen vie le kluge Rat
schlage gegeben. Aber man hat Ihnen 
die notwendlgen Mlttel verwelgerl." 
(H. J. Block, Wlssenschattsrat) 

Wir kommen damit zu lhrer Fraga, wie 
lange wird es dauern, dal3 die Anpassung 
des Hochschulsystems der neuen Lander 
an das, was in den alien Landern i.iblich 
war und isl, gelingen kann. lch halte die 
bisher dali.ir zur Ver1ugung gestellten In
struments fur so bescheiden dotiert, da13 
ich nicht sehe, wie das in den nachsten 
zehn bis zwoll Jahren i.iberhaupt gelingen 
kann . Das Hochschulerneuerungspro
gramm hat so entscheidende Defizite -das 
hat der Wissenschaltsrat immer wieder 
off en gesagt -. das Andockungsprogramm, 
dal3 die W1ssenschaftler aus den Akade-
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mien• wir haben ja immerhin zweitausend 
empfohlen -, da/3 die in den Hochschulen 
unterkommen, isl in zweiJahren nati.irlich 
ein Witzl Das kann nie gelingen und ich 
befi.irchte, wir warden das bescheidene 
Ziel 2.000 Akademiemilarbeiter in die 
Hochschulen noch nicht einmal erreichen. 

Wir mussen also alle verhindern in den 
nachsten Jahren, dal3 es hier zu einer 
zweilen Liga, zu einer zweilen Garnitur 
Hochschulen komml. Deswegen sind wir 
auch etwas skeptisch, was die allzu rasche 
Gri.indung und den allzu raschen Ausbau 
von neuen lnslitutionen betrifft. Wir geben 
den Rat, die begrenZ1en Mittel - und die 
Mittel warden bitter begrenzt sein, in den 
nachsten Jahren - zu konzentrieren auf 
weniger Hochschulen, und diese dann 
verni.inftig zu machen. 

Die letzte Fraga: Was konnten wir i.iber
nehmen, was sollten wir i.ibernehmen -
und was sollten wir vielleicht auch in ein 
neues Hochschulrahmengesetz hinein
nehmen? 

lch denke, der erste Grundsatz: die Hoch
schule - und das hatten die Hochschulen 
der DOR in einem begrenZ1en Rahman-, 
die Hochschule sollle Einflul3 haben auf 
die Auswahl ihrer Studenten, damit sie 
Verantwortung i.ibernimmt fur die, die sie 
ausgewahh hat. 

Ein zweiter Grundsatz - wir haben das ja 
gesehen, bspw. an Kunst- und Musik
hochschulen -: Die sehr guten Betreu
ungsverhaltnisse hatten auch sehr gute 
Leistungen, ausgezeichnete Leistungen 
zur Falge. Wir sind der Meinung, man 
mul3 das Spannungsverhahnis der Quan
litat einer Ausbildung und der Oualitat 
einer Ausbildung diskutieren, auch im 
Westen. Ob es denn sinnvoll isl, bei be-

grenzten Ressourcen unbegrenzt zuzu

lassen. 

Eine dritte Sache sollten wir uber~ehmen. 
Es gab in der ODA ein lunkt10~1erendes 
Fernstudium. Zwar unter Bedingungen, 
die jetzt nichl mehr gelten, aber das_Pri~-
. daB Prasenzhochschulen Te1lze1t · 

Zip, . .. 
studiengange und Fernstud1~ng_ange an-
bieten, halten wir fur ein vernunlt1ges. Das 
sollten wir i.ibernehmen. 

Eine vierte Sache sollten wir ~uch liber
nehmen . nicht natlirlich so. w~_e ~s unter 
den Bedingungen der DOR moghch war. 
Seminargruppen. Nicht verplhchtend, wo 

jeder hingehen mu13 Aber ~as r,rinzip der 
Seminargruppen halten wir fur e1n ver-
ni.inf1iges Prinzip. 

Und ein letzter Punkt. Wir sollten H?ch
schulen auch als Lebensraum begre1fen. 
Hochschulen sind nicht nur Anstalten. wo 
man Wissen anb1etet und Fo,schung e_r
moglicht. Sondern s,e sind_ auch ein 
Lebensraum fur Studenten. fur W1ssen
schaftler . Und dazu mu13 auch etwas '~ 
einer lnfrastruktur angeboten werd~n·.11.'." 
haben den Eindruck. dal3 dieses P11nz1p in 
den ODR-Hochschulen hoher gew1chtet 
war und besser gewichtfll wc1r . 0anke· 

schon. 
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Teil 11: ANFRAGEN AN DIE SACHVERSTANDIGEN / DISKUSSION 

Peer Pasternack: 

Sollte es sofort drangende Anfragen aus dem Auditorium geben, dann sollten die jetzt 
gestellt warden. Es ware wichtig, da3 genau gesagt wird, an wen sich die Anfragen 
richten. Es konnen naturlich auch Mehrfachnennungen moglich sein. Aber bitte nicht an 
das ganze Podium, wail es dann die Schwierigkeit gibt, da3 wir wieder permanente 
Runden haben und dann vermutlich nur eine schallen. Die Fraga steht also, wer 
beginnen mochte. Ja, Hilde Schramm waist darauf hin, nicht so sehr Anlragen, sondern 
eigene Vorstellungen zu au 3ern. Das wurde in der logik der Veranstaltung liegen, denn 
soviel neue Vorstellungen haben wir bisher noch nicht gehort, wenn jetzt aus dam 
Auditorium die neuen Vorstellungen kamen. Moglicherweise liegt es daran, da3 die 
Eingangsstatements besonders diplomatisch angelegt sein sollten, um diskussionslahig 
bleiben zu konnen, und dann konnte man noch bei den Sachverstandigen bestimmte 
Vorstellungen herauslocken. 

Lars Peters (StuRa HAS Weimar/ 
Landessprecherrat Thurlngen): 

Um das mal ein biBchen in Gang zu brin• 
gen: Also keine konkrete Anfrage jetzt, 
sondern einfach mal unsere Vorstellun
gen, die wir haben, was in unser anste• 
hendes, zu verabschiedendes Landes• 
hochschulgesetz reinkommen konnte. 

Also wir haben uns gedacht, wir nehmen 
als Grundlage diesen Bundesverfas
sungsgerichtsentscheid, von 1973 war er 
wohl, und versuchen, da mal etwas draus 
zu machen, was i.iber das HAG hinaus
geht, also das HAG bewu3t verletzt. Da 
sind wir dann darauf gekommen, das 
Konzil und den Senat jeweils voll mil 
Paritaten zu besetzen: 30 % Hochschul
lehrer, 30 % Mittelbau, 30 % Studierende 
und 10 % sonstige Mitarbeiter, wie es so 
schon hei3t. Das Konzil wahlt den Rektor 
und den Senat. Das gesamte Konzil wahlt 
den gesamten Senat. Also nicht nach 
Mitgliedergruppen unterschieden, um der 
Verantwortung fur die gesamte Hoch
schule gerecht zu warden. Das Konzil 
beschlie3I die Grundordnung und gibt 

Empfehlungen fur die allgemeine Hoch• 
schulentwicklung. Im Senat wollen wir, um 
diesem Verfassungsgerichtsurteil gerecht 
zu warden, beschlie3ende Kommissionen 
einrichten, fi.ir Berufung, Forschung, 
Hochschulentwicklung und Leh re. Wir wol
len aber eine Sperre einbauen, da3 der 
Sena! mit Zweidrittelmehrheit diese Korn• 
missionsentscheidungen stoppen kann, um 
neu zu beraten. 

Das ware ein Modell, was teilweise an den 
Hochschulen jetzt schon funktioniert. Zurn 
Beispiel in Weimar. Und wir wollen wenig
stens, wenn wir das nicht ins Gesetz krie
gen • was eigentlich logisch isl •, daB die 
jetzt bestehenden Grundordnungen, die 
solche Modelle in Thuringen austesten, 
noch i.iber den 1.10.1993 hinaus bestehen 
bleiben. Also, da3 das Gesetz dann fest
legt, da3 die Grundordnungen noch lange
re Zeit gi.iltig bleiben mil den alt en Paritaten. 
Um wirklich mal zu einem Zustand zu kom
men, woman Erfahrungen bewerten kann. 

Dann haben wir uns noch eine andere 
Sache ausgedacht. Das isl eine sogenannte 
Hochschulkonlerenz. Diese Hochschul-
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konferenz soil ein Bindeglied darstellen 
zwischen den Betrotfenengruppen und 
dem Ministerium. Das hei Bt , es soil keine 
Hochschulreklorenkonferenz sein , die es 
v,elleicht daneben noch geben kann. Son
dern eine Konferenz der M1tgliedergruppen. 
Mil dieser Konferenz soil im vorhinein, 
bevor der Minister Verordnungen erlaBt 
oder bestimmle Grundsatzentscheidungen 
fallt, oder bevor der Hochschulentwick
lungsplan verabschiedet wird, der Minister 
sich ins Benehmen setzen. lnwieweit ein 
konkreter EinlluR dieser Konferenz auf das 
Ministerium bestehen ki:innte, laBt sich be
stimmt nicht festmachen, wail die Ermach
tigung nunmal bairn Minister liegt und es 
soil auch kein nebenparlamenlarisches 
Entscheidungsgremium sein. Aber w,r 
wollen wenigstens Transparenz und eine 
Otfentlichkeit herstellen, daB die Vertreter 
ihrer Gruppen informiert sind uber die Vor
gange im Ministerium und daraulhin rea
gieren ki:innen. Die Zusammensetzung isl 
erst einmal bis jetzt so vorgesehen: Mini
ster, drei Hochschullehrer, drei Studieren
de, drei Mittelbauvertreter. Die Konferenz 
soil zusammenkommen, wenn der Mini· 
star das lordert oder wenn eine dieser 
Gruppen das Zusammenkommen einfor
dert. Und der Minister isl verpflichtel, vor 
Verordnungen und alle Hochschulen be· 
trelfenden Entscheidungen, die Konferenz 
einzuberufen. 

Fur die Studierendenschaft hatten wir 
schon Paragraphen eingereicht · schon 
uber ein Jahr lang •, die nichl beachtet 
wurden. W1cht1ge Sachen, die wir im Ge
setz les1schre1ben wollen, sind erst einmal 
die Urabstirnmung, das isl klar. Dann. auf
grund der geringen GroBe der Hochschu
len, eine f1nanzielle Untersti.itzung der 
Studierendenschallen durch das Land. 
Sinn der Paragraphen soll sein, die 
Organisationsslruktur und Wahlen und so 
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waiter den Studenten an den Hochschu• 
Ian selbst zu uberlassen. Erst einmal muB 
nati.irlich die Mi:iglichkeit der lnte
ressenvertretung gesichert sein • also 
VerfaBte Studentenschaft. Die Organi
sationsform mussen sie sich selber ge
ben, um ihre lnteressen durchzusetzen. 

Das waren drei Sachen: die Selbstverwal· 
tung der Hochschule, die Hochschul
konferenz und die Studentenschaft, die 
wir versucht haben, an den Thuringer 
AusschuB fur Wissenschah und Kunsl 
heranzutragen, der jetzt mit der Gesetz
erarbeitung sich beschattigl. Wir wurden 
vollkommen abgeschmellert, wail der 
AusschuB sich in seiner Kompetenz · also 
er mochte alleine sein Gesetz bearbeiten 
• verletzt luhlte. Da isl die Bereitschaft, 
irgend etwas zu machen in der Richtung, 
als Land Thiiringen uber das HAG hin
auszugehen, also bewuBt das Hoch· 
schulrahmengesetz zu verletzen oder zu 
ignorieren, naturlich auch nicht da. 

Hansjilrgen Otto (Car/-von-Oss/etzky
Unlversltiit Oldenburg): 

lch mochte mich gerne dazu au Bern, aber 
sicher auch andere, nur ich habe zuerst 
den F·inger gehoben. Mich erinnert das an 
viele alte Diskussionen. Viele alte Erfah
rungen oder fruher diskutiere Sachen in 
den alten Bundeslandern sind ja auch 
dem Vergessen anheim gefallen. Oeswe
gen mi:ichte ich da doch noch einiges 
davon in Erinnerung zuri.ickrufen. Zurn 
Beispiel jetzt zum Stichwort Hochschul
konlerenz auf Landesebene. 

In den allerersten Entwurfen zum Hoch
schulrahmengesetz stand, daB auf Bun
desebene eine Bundeshochschulkonfe
renz gebildel wird, die genau dieses Ver
tretungsorgan neben die oder anstelle 

der damaligen Westdeutschen Rek
torenkonferenz - jetzl der Hochschul
rektorenkonferenz - stellen sollte. Sicher 
isl es auch heute ein groBes Problem, daB 
die Hochschulen insgesamt auf Bundes
ebene nur die Konferenz ihrer Leiter ha
ben, die Im Prinzip kein Mandat haben, 
nun fur die gesamten Hochschulen zu 
sprechen. Warum die Hochschulrek
torenkonferenz trotzdem ganz gut isl? Sia 
hat einen Apparal von Fachleulen. lch 
mochte damil zu bedenken geben, daB 
die Frage der Paritaten und der 0emokra
tie lnnerhalb der Hochschulen meines 
Erachtens auch daran sehr krankt, dal3 
die Entscheidungsvorbereitung in diesen 
Organen zu wenig abgesichert isl. Es gibl 
zu wenige an der Hochschule, die Dis
kussionen vorbereiten, vernunflige Be
schlul3vorlagen diskutieren und dadurch, 
und weil die Gremienmilglieder norma
lerweise nur zu den Si1zungen ihrer Gre
mien zusammenkommen, gibt es auch 
keine richtig gekonnte professionelle Ois
kussion. Die Hochschulrektorenkonferenz 
zum Beispiel, hat einen ziemlich guten 
Apparal, der da was vorbereitet und der 
die Rektoren auch zu 0ikussionen zwingt. 
0adurch auch hat die HRK trotz ihrer 
relativen Zufalligkeil der Zusammensel
zung • die kommen ja auch nur alle halbe 
Jahre einmal richtig alle zusammen -
trotzdem ein so relativ grol3es Gewichl 
und isl auch einigermaBen ernst zu neh
men. lch finde lrotzdem die Idea mil der 
Landeshochschulkonferenz ganz wich
tig. 

0amit angesprochen isl auch eine Lan
desvertretung der Studlerenden, aber auch 
der Obrigen Gruppen - da mul3 etwas 
passieren. Aber, ich denke, es ware pro
blematisch, sie so wie das eben darge
stellt warden isl, im wesentlichen nur auf 
Antrag des Ministers oder sonst nur in 

gri:iBeren Abstanden zusammenzurufen. 
Das Problem scheint mir darin zu beste
hen, dal3, wenn so ein Organ nicht regel 
maBig tag! und diskutiert , im wesenllichen 
nur Nein-Koalitionen rauskommen ki:innen. 
Und zwar aus unterschiedlichsten Grun
den. Das Landeshochschulgesetz, das in 
Thllringen vorbereitet wird, wird bei alien 
Gruppen auf Probleme stoBen. Und alle 
sind sich • aus unterschiedtichsten Grun
den - einig, so soil es nichl sein Aber 
produktiv eine Mehrheit dalur zu bekom
men, dal3 afle meinen, das und das sollte 
so gefal3t warden, das isl in so einem 
Organ ganz schwer hinzubekommen. 
Deswegen muB eigentlich auch eine stan
dige Reprasentanz, die Garantie einer Dis
kussion in diesem Kreis. wo ja unter
schiedlichste fnteressen zusammenkom
men, auch ermoglicht warden, so daB dann 
bairn Zusammentretfen, wenn die Stel
lungnahme erfolgt, eine ausreichende 
Vorbereitung gesichert ist. 

Zu den Pari1aten nur der Hinweis au! ein 
paar Diskussionen, zum Teil eigene Erfah
rungen. Eines der grol3en Probleme, wenn 
man das Bundesverfassungsgerichtsurteil 
zugrundelegt mil der Mehrheit der Profes
soren, ist nicht nur, daB die Sludenten, die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und die 
Nichtwissenschaftler zuwenig Stimmen 
haben, sondern dal3 sie auch nlcht die 
gfeiche Argumentationsmoglichkeit im 
Gremium haben. In Bremen hat man dar
aus folgende Konsequenz gezogen: Die 
haben alle gleich viele Mitglieder in den 
Organen, nur die Stimmen der Studenten, 
der wissenschaftlichen Milarbeiter und der 
Nichtwissenschaftler zahlen weniger. Aber 
es isl ganz wichtig, auf jeden Fall auch 
gleich intensiv mitdiskutieren zu konnen 
im Organ. Man hat damit nicht das Problem 
der Mehrheit in der Enlscheidung der Pro-
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fessoren gelost, aber man hat eine breite
re Diskussionsmoglichkeit. 

Ein Vorschlag, den Ulrich PreuO. ich glau
be, im Uni-Kursbuch • veroffentlicht hat, 
den finde ich auch ganz interessant. Wann 
man eben diese Mehrheit der Prolessoren 
mal zugrunde legt, konnte man doch dis
kutieren, ob nicht auch die Prolessoren 
von den Student en, von den wissenschah
lichen Mitarbeitern und von den Nicht
wissenschalllern mil gewahlt warden kon
nen. Also, daO die Professoren in den 
Organen nicht nur Vertreter der Professo
ren sind. Meinetwegen also ein Organ, fur 
das jeweils zwei Mitglieder der Prolesso
ren, der Studenten, der Nichtwissen
schahler, der wissenschaltlichen Mitar
beiter nur aus ihrem Kreis gewahlt war
den, und daO die ubrigen Prolessoren von 
den Studierenden gewahlt warden. Da 
konnen die Studenten einen Professor 
reinwahlen, der unter anderem ihre Inter
assen mitvertreten soll. lch weiB, das sind 
alias nur Hilfskonstruktionen, um die pro
blematische Situation nach dem Bundes
verfassungsgerichtsurteil irgendwo anzu
gehen. Aber vielleicht auch Punkte, wo 
wieder Dialog zwischen Studierenden und 
Professoren anfangt, und zwar nicht nur in 
den Organen, sondern auch im Vorfeld. 

Ein Punk! zu der Studentenschah. Die 
Fraga ist ja hier auch insgesamt gestellt 
worden, wie sollen nun die Basisrechte der 
Sludentenschaft ausgestattet warden. lch 
habe in den sechziger Jahren an der Frei
en Universilal studiert. Damals gab es die 
Moghchkeil der Urabslimmung der Studie
renden auch gegen den ASIA. Wir haben 
das damals auf eine sehr schone Weise, 
an einem sehr schonen Fall mal durch
exe1Z1ert. Herr Drepgen, hier aflseits be
kannl, isl damals zum ASIA-Chef gewahlt 
worden. 1963 war das, glaube ich. Herr 
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Diepgen hatte damals verschwiegen, daO 
er ein~r schlagenden Korperation ange
hort. Fur die Freie Universitat als neue 
Universitat und als eine, die in dieser 
Fraga auch die DDR-Diskussion oder die 
Diskussion in der Ost-Zone damals noch 
mitgemacht hatte, fur die war es selbst
verstandlich,da8 ein Korporierter. ein 
schlagend Korporierter noch dazu, nicht • 

(Hilde Schramm: 
Es war verboten I) 

War verboten? Also war sowohl mora
lisch verboten als auch formell verboten, 
satzungsmaOig. Sofort, als das bekannt 
wurde, hat es eine Bewegung gegeben, 
nicht nur vom Studentenparlament aus, 
sondern auch daruber hinaus. lch war 
dam a ls als noch junger Student sehr aktiv 
beteiligt, Herrn Diepgens ersten Karriere
knick mil zu verursachen. Man mu8 be
denken, die Regelungen waren relativ 
scharf, nicht etwa die Mehrheit der Ab
stimmenden reichte aus,um den ASIA aus 
dam Amt zu bringen, sondern die Mehr
heit der Studierenden insgesamt muOte 
bei der Abstimmung erreicht sein. Die FU 
hatte damals so an die 11.000-12.000 
Studenten, wir haben eine gute Mehrheit 
aller dieser Studenten dafur bekommen, 
das zu machen. 

Hilde Schramm (Die GriJnen): 

Ander FU hier im andern Bezirk waren ja 
jetzt gerade Wahlen und da gab es so 
unheimhch viele Listen, also, die hat kein 
Mensch mehr durchschaut. (lch weiB, 1hr 
habt eIne schone Zeitung gemacht, damit 
die Leute doch noch durchschauen.) Die 
haben dann so blutenreiche Naman ge
habt, tails wuOte man nicht, ob sich dahin
ter irgendetwas verbirgt, was geheim ge-

halten wird, tails wu Bte man nicht, ob sich 
Oberhaupt was dahinter verbirgt, ob es 
nur eine Witzliste isl, oder ob es etwas 
Emsthaftes isl, ob es heimlich eine kon
servative Richtung isl, die sich aber einen 
peppigen Naman gibt. Also, die Des
orientierung und die Unubersichtlichkeit 
war ungeheuer groO. Und ich glaube, die
se Entwicklung mil den Listen, die euch 
jetzt ja hier aufgezwungen warden so11, 
muB man analysieren und scharf in die 
Diskussion bring en. Dami! das Argument, 
Eure mehr personenwahlorientierten Vor· 
stellungen seien unubersichllich, auch ja 
mil dem Gegenmodell konfrontiert wird. 
Also, das Gegenmodell, muf3 man sagen, 
funktioniert nicht gut wegen der Unuber
sichtlichkeit. lch glaube auch, daf3 diese 
Unubersichtlichkeit dann wieder dazu 
IOhrt, daf3 so wenig Personen sich an den 
Wahlen beteiligen. 

Torsten Bultmann (BdWI): 

lch hab den Beitrag aus ThOringen noch 
mil einer allgemeineren Fraga verbunden 
verstanden: Ob das generell sinnvoll ist, 
sich das Hochschulrahmengesetz aus 
dem Kopf zu schlagen, und einfach zu tun, 
was man aufgrund einer demokratischen 
Erorterung van Sachproblemen fur sinn
voll und richtig halt. lch mochte das beja
hen und zwar nicht nur aus propagan
distischen Grunden, indem ich einlach 
darauf hinweise, wenn sich heute gesell
schaftliche lnleressengruppen zu Hoch
schulfragen zu Wort maiden, etwa solche 
machtigen lnteressengruppen wie die 
lndustrieorganisationen, dann interessiert 
niemanden mehr das Hochschulrahmen
gesetz. Sia entwickeln beispielsweise ein 
Konzept fur die Neuregelung des gesam
ten Bildungssystems, einschlief31ich der 
Hochschulen, was nicht HRG-konform, 

aber politisch vollig legilim isl. Es kursieren 
in der Ottenllichkeit Vorslellungen zur ge
nerellen Neuregelung des Hochschulzu
gangs durch Eignungslestslellungen und 
Auswahlgesprache, die ich fur schlicht 
verlassungswiedrig halle, also dem 
Grundsatz der lreien Wahl des Berufes 
und des eigenen 81ldungsweges wider
sprechend. Das ware zu diskutieren, denn 
man kann dort anderer Meinung sein. 

Aber ich wollte damit sagen,wenn sich 
gewissermaOen in Vorbereilung einer 
kOnfligen Auseinanderserzung um das 
Hochschulrahmengesetz lnteressenten zu 
Wort maiden, halt sich keiner an das 
HAG.Lind das isl naturlich auch sinnvoll. 
Es wird in dieser Legislaturperiode eine 
HAG-Novella geben. Es zeichnet sich ab, 
daO sie parlamentarisch zunachst einmal 
als sehr pragmatische vorbereitet wird. 
Also Neuregelung des Hochschulzugangs 
durch irgendwelche veranderten Rah
menbedingungen und so waiter und so 
fort. Ob das auf dieser Ebene bleibt, oder 
ob es gelingt, eine umlangreichere, grund
satzlichere Diskussion in der Gesellschaft 
unter Beteiligung auch moglichst vieler 
Gruppen um eine Veranderung des Hoch
schulrahmengesetzes zu fuhren, hangt 
davon ab, wieviele unabhangige Wort
meldungen es von gesellschaftl ichen 
Gruppen, auch von studentischen Grup
pen, in dieser Auseinandersetzung gibt. 
Und deswegen isl es auch bereits jetzt im 
Hinblickdaraufhin unheimlich wichtig, ohne 
an irgendwelche juristischen oder par
lamentatrischen Zwange zu denken, dar
Ober nachzudenken. wie die Hochschulen 
anders organisiert sein mussen. 

Larissa Klinzlng (GEW): 

Wichtig scheint mir die Frage des Zugangs 
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und Studiengebuhren. die bis jetzl in der 
Diskussion noch wenig eine Rolle gespiell 
hat. Das ware wirklich fur die gesamte 
Diskussion ganz wichtig, nichl nur weil 
heute die Presseerklarung von der F.D.P. 
vorliegt, die eine mal3ige Horergebuhrvon 
100 OM, die Studenten an Professoren 
zahlen sollten, beinhaltet. Vor ein paar 
Wochen gab es einen Vorschlag des Bun
des Freiheit der Wissenschaft, der mit ei
ner vierstelligen Zahl als Gebi.ihren fur 
Besuch von Vorlesungen von Studenten 
auch fur so etwas als eine sinnvolle Sache 
pladiert hat. 

Michael Tolksdorf (F.D.P.): 

Maine Darnen und Herren, wenn nun die 
Presseerklarung der Bundestagsab· 
geordnelen Funke-Schmitt-Rink erwahnt 
wird, dann wi.irde ich gerne als F.D.P.· 
Mann versuchen, dazu Stellung zu bezie• 
hen. lch habe von Frau Funke-Schmitt· 
Rink eine langere Ausfuhrung, die i.iber
schrieben ist: Diskussionspapiergegen die 
staatliche Rationierung von Bildungs· 
chancen, und das, was jelzl verki.irzt in 
dieser lnlerview1assung der dpa mitgeteilt 
wurde, isl etwa so: Arztin fordert, daB 
Patienten ohne Belaubung mil S1ahlnadeln 
gepiekt warden • verkurzt. Tatsachlich hat 
jemand gesagt: Sie wi.irde in bestimmten 
Fallen auch Akkupunktur vorsehen. Wenn 
man es also sich naher ansiehl, waren 
einige Sachen weilaus diflerenzierter zu 
betrachten. als wenn man nur sagl: Ach, 
die sind fur Studiengebuhren, da seht ihr 
mal die soziale Kalle und so. 

Die Hochschulen arbeiten unter Oberlast
bcding1111Den 1111d zw.ir se1t Jahrzehnton 
schon. 1111 Grunde genommen, oder zu
m1ndestens se1t anderthalb Jahrzehnten. 
Und es tut sich nichts daran: Wir beklagen 
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den Zustand. Warum haul das nichl hin, 
dal3 da diesem Bedart ein entsprechen• 
des Angebol gegeni.ibersteht? Diese Fra• 
ge wagte sich Frau Funke-Schmitt-Rink 
eben zu stellen und kam zu dam Ergebnis: 

.Wirwissen nati.irlich. dal3 Staal und inter• 
essierte Offentlichkeit, die mil den 
Studentenzahlen wachsenden Kosten des 
Ausbaus und der Unterhallung der Aus
bildungseinrichtungen fur untragbar hal· 
ten." 

Wer akademische Qualifizierungsleislun
gen zum Nulltarif abgibt, ohne die Kapa· 
zitat des Hochschulsektors auf die Hohe 
der Sattigungsnachfrage zu bringen, darf 
sich nicht wundern, wenn die Nachfrage 
und das Angebot von Studienplatzen weit 
auseinander klaffen. Das isl also immer 
wieder der Versuch auch von Freien Oe
mokraten, da haben wir auch einen 
Stellenwert im Parteienspektrum, zu Ira· 
gen: Gibt es so etwas wie eine preisliche 
Lenkung von T atbestanden, die hilfreich 
sind, das Auseinanderfallen von Angebol 
und Nachfrage irgendwie in Obereinstim
mung zu bringen? Darf man das denken 
heutzulage, oder isl das von vornherein 
tabuisiert? Wir sagen, man dart es den· 
ken und es kommt dann in einer Diskussi· 
on womoglich zu einer heftigen Ableh· 
nung. Nati.irlich, da haben wir eben keine 
Mehrheit gefunden. Aber wir haben das 
jedenf alls mil reingebracht, und zwar des
halb, wie Frau Funke-Schmitt-Rink wei· 
lerhin sagl, da .die staatliche Bewirt· 
schaftung der Ausbildungsmoglichkeiten 
neue Formen der Ungleichheit...", und ich 
behauple auch der Ungerechligkeil, •... 
impliziert, wenn die Kapazital des Aus
bildungsseklors wegen verweigerter 
staatlicher Finanzlerungsmoglichkeiten 
hinter der Nachfrage auf Dauer zuruck· 
hangl." Und in diesem Fall hat sie dann 

eben das gemacht, was fur uns eine 
wahnsinnige Herausforderung isl. lch bin 
nicht ihrer Ansicht, daB man es uber 
Studiengebuhren machen kann, weil ich 
als Liberaler fur das Bi.irgerrechl auf Bil
dung bin und ich es fur einen irrsinnigen 
Fortschritl halte, daB wir seinerzeil die 
Sludiengeblihren abgeschattt haben. Das 
war Anfang der 60er Jahre. 

Hier bildet sich jetzt ganz klammheimlich 
eine Verwaltungs- und Wirtschafts· 
akademie GmbH in Berlin. VWA GmbH · 
Privatwirtschaft. Die machl ein schmuckes 
Angebol fur leule, die Belriebswirtschafl 
sludieren wollen. Ein knallhartes NC
Fach. Man kann es machen mil TU-Pro• 
fessoren, die sich in einer Fulle bereil· 
gefunden haben, sich als Dozen! zur Ver
lOgung zu stellen. Das Angebot findet 
auch in den Raumen der TU Berlin statt, 
mal ganz inleressant zu fragen. unler 
welchen Bedingungen. Die lndustrie- und 
Handelskammer isl der Anlaufpunkt. So 
machen die Ausbildung fur 6800 OM 
Studiengebuhren im Jahr, Prufungs
gebuhren nochmal 500 OM drauf fur ein 
Wirtschaflsdiplom, was dann den litel 
Belriebswirt VWA. was auch immer das 
sein mag. gewahrt. Die haben einen 
Hautan Nachfrage. Die Leute sind auch 
berett zu zahlen. Das heil3I also, ganz 
sonderbare Marklmechanismen, die sich 
urwuchsig durchselzen, vollig unkon
trolliert und damit womoglich chaolisch. 
Also mil anderen Worten, wir sollten es 
durchdiskulieren und fragen, inwiefern wir 
da mehr Flexibililal hineinbringen, was 
and ere mil ganz gewachsenerdemokrali• 
sch er Tradition, ich sag mal zum Beispiel 
in den USA, auf ihre Weise auch hin
kriegen. Die haben ihre Slaalsuniversilal 
aber durchaus auch prival finanzierte Uni
versitalen, die nichl die schlechleslen sind. 
Jedenfalls scheinen ein Haufen Leule da 

hinzustromen. Und hagen sie mal den 
Haushalt-Tolksdorf, das bin ich. warum 
meine Tochter unentgeltlich studieren soll
te. lch behaupte, ich konnte sogar ma 13vol
le Studiengebuhren von 100 OM im Monat 
aufbringen. das ware ein Klacks, Und die 
Leute, die ahnliche Einkommen haben. 
sollten das auch tun. Die es nicht konnen, 
die sollten frei studieren, das isl e1ne 
Selbslverslandlichkeit, Nein, es sind genug 
relativ wohlhabende Leule, auch Kinder 
von Arzten, die ich personlich kenne, die 
lachen nali.irlich und linden es prima. daB 
alias umsonst angeboten wird. Die waren 
aber in der Lage, einen Beitrag zu leisten. 
Wann der Beitrag nur dazu hilft, die Ka
pazitaten etwas anzuheben und Leuten, 
den en die Ausbildungschancen verweigert 
warden, milder Art und Weise, wie wir das 
finanzieren, eine Chance zu bieten. Das isl 
auch praktische Politik und zwar sozial 
differenziert. lch rede ja schon gegen mein 
Klientel, daB ich denen eine Teilleislung 
womoglich zumule. Von wegen Klientel
politik. Nein, die Leule, die vermutlich mich 
wahlen. die sollen ruhig zahlen, die konnen 
es namlich. Warum eigentlich nicht? War• 
um dart das nicht mal angedacht warden? 
Gut. 

(Zwischenruf: 
Was meinen Sie, warum so viele Studen
len jobben gehen?) 

Ja. Die Art und Weise, wie das Sludium 
finanziert wird, erzwingt das angesichts 
dergestiegenen Lebenshaltungskosten fur 
einen nennenswerten Teil der Studenlen, 
deren Eltern nichl in der Lage sind, das 
finanzieren zu konnen. Das isl unab• 
weisbar. Die Fraga, daB die BAF6G-Er· 
hohung, die geplant isl, nicht ausreicht. 
dal3 die Satze dessen, was die Ellern ver
dienen mussen, dam it BAFoG gezahlt wird, 
daB die zu klein sind, daruber konnen wir 
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voll diskulieren. Wir konnen eine richlige 
BAFoG-Diskussion machen, gar keine 
Fraga. Und da wird es wieder daran schei
lern, daf3 nichl genug Knete da isl. Das isl 
eine langweilige Diskussion, aber ich fuhre 
sie gerne wieder. Das isl also der Fall. lch 
linde, wir sollten das mal ernsthaft disku
tieren, um es dann ruhig vom Ende her 
abzulehnen. Aber es muf3 noch mal durch
dacht warden, inwielern auch ein gewisser 
materieller Beitrag von denen, die es 
konnen, erbracht werden sollte. Warum 
eigentlich nicht? 

Die zweite Sache isl die Fraga, was auch 
Frau Klinzing angesprochen hat. Darf es 
so etwas geben? In einer Stadt wie Berlin, 
die an der Freien Universitat weniger als 
die Halfte aller Studienanfanger in einem 
Fach zum Abschluf3 bringt. Wir haben - ich 
erinnere mich an die Anfrage der AL, die 
von Hilde Schramm seinerzeit eingebracht 
wurde - diese dramatischen Studienab
bruch zahlen. Die haben ganz unler
schiedliche Gri.inde. lch weif3, es gibt eine 
Vielzahl von Grunden. Aber was sprichl 
dagegen, zu versuchen, was in Hamburg 
und in Augsburg gemacht wird, den Leu
ten Abschlusse anzubieten, die feststel 
len, daf3 eine langere wissenschaltliche 
Ausbildung fur sie doch nicht das war, was 
sie eigentlich anslreben oder machen wol 
len. Warum darf das nicht gedachl war
den. nach einem dreijahrigen Studium so 
einen BSC, oder wie auch immer das dann 
heif3en mag, auch anzubieten. Warum 
eigentlich nicht mal so einen Modell
stud1engang versuchen, den der § 2 im 
Hochschulrahmengesetz als Experimen
llerklausel zulaf3t. Die Alternative isl der 
ersatz lose Abbruch des Studiums. Und ich 
linde, ehe man das tut, mul3 man diskutie
ren durfen, ob nicht die bestandene Vor
prulung. ein Praxissemester, also mil 
Kurzsemester, ein Prufungssemester, wo 
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eine wissenschaltliche Arbeit geleistet 
wird, also da 13 drei Jahre da rauskommen, 
wegen der EG -Anerkennung. Warum ei
gentlich nicht? Bei Zehntausenden, die es 
betrifft, die sonst ohne etwas rausgehen. 
lch linde als F.D.P.-Mann, wir sollten es 
zumindest durchsprechen, mil den Stu
dierenden, mil den Professoren, mil den 
Hochschulen, ob das eine Losung sein 
kann. Wenn es keine isl, na um so bosser, 
dann konnen wir begr0ndet Nein sagen. 
Aber zur Zeit sind die Arguments nicht von 
der Hand zu weisen, die Modellversuche 
in Hamburg und Augsburg sind ernst zu 
nehmen. 

Dann Drinens - ganz kurz noch - mil 
diesen Studiengebuhren an die Profs. lch 
bin ja selbst Hochschullehrer als Profes
sor. Wir kriegen doch unsere Hohrer
pauschale. Wir haben doch alle festge
stellt, wenn wir erst mal eine Weile drin 
sind, die Hochschule isl eine tolle Sache, 
wenn es blof3 die Studenten nichl gabe. 
Herrlich, wenn wir uns in Forschungs
projekten hineinhangen, Drinmittel ein
sammeln. Nur die Studenten sloren. Die 
sind so viele, und die muf3 man ausbilden, 
und man soll Pr0fungen machen, Diplom
arbeiten. Wann es die doch nicht gabe. 
Wunderbarer Trick, sich aus der akade
mischen Leh re herauszustehlen, denn die 
Horerpauschale, die kriegen wir allemal, 
sie isl T eil unseres Ge halts. Da mal zu 
sagen: Das isl ein Nullsummenspiel, von 
Frau Funke-Schmin-Rink angeregt, die 
Professoren, die sich wieder in die Lehre 
reintrauen, tor die Isl das nicht nur eine 
Bestrafung, wo wir als Kollegen feixen: 
Der Doolkopp hat so viele, ich hab glOck
licherweise wenige, sondern das lohnt 
sich sogar tor sie. Und die Studenten 
konnen sogar, indem sie zu jemandem 
gehen - da kriegt der Professor sogar 
etwas mehr Geld, obwohl sich sonst nur 

Forschung lohnt. lch linde, das ist einlach 
ein Stein, der ins Wasser geworlen wur
de, der Wellen zieht. Oa soll man erst mal 
mtt einem verni.inltigen Argument diesen 
Vorschlag ablehnen und nicht immer nur 
sagen: .Lehre muf3 sich auch lohnen" 

Arnold Friese (Maschlnenbsustudent 
TU Berlin): 

lch habe ein paarkritische Sachen zu dem 
paritatischen Mitsprachrecht der Studen
ten, das gelordert wurde, zu sagen. Wir 
haben Erfahrungen an der TU, wo wir 
auch dator gekampft haben. daf3 zum 
Beispiel bei der LSK 50% der Sitze von 
Studenlen besetzl sind, die Ausbildungs
kommission isl zu 50% mil Studenten 
beselzt. Das ist schon und gut, wenn die 
Studenten da drinn sitzen. Wenn aber 
weilerhin der Akademische Sena! bzw. 
Professoren im Akademischen Senat oder 
die Professoren in den Fachbereichsraten 
trotzdem nur daraul horen, was die Pro
fessoren in der Kommission abgestimmt 
haben, isl es vollig irrelevant, wie viele 
andere Leute da drin sitzen. Also in den 
Kommissionen, die keine direkte und 
wirkliche Entscheidungbefugnis haben, 
irgendwelche Paritaten festzulegen, isl 
vollig tor den Keks. Uns anhoren, das 
haben Professoren fr0her auchgetan oder 
auch nicht getan, das tun sie jelzt auch 
nicht, das andert nichts. 

Ein Problem dabei sind auch die 88/89 
erstreikten Gelder, in Berlin und auch 
bundesweit verteilt, Mollemann-Programm 
und so. Das isl oben in die Unis rein
geschuttet worden und das isl nichts un
ten in der Lehre angekommen. Oa sind 
alle moglichen Locher, die es auch in der 
Uni gibt, aber da ist wirklich nichts unten 
angekommen. Wo ich die F.D.P. unler-

stutzen wurde, es muf3 ein Weg gelunden 
werden. wie die Studenlen an der Gelder
verteilung in der Uni beteiligt werden. Das 
isl meiner Meinung nach auch 1m HAG 
gerechtfertigl. die Entscheidung daruber, 
wo geht Geld hin. muf3 auch von Studenten 
mitgetragen werden, und zwar enlsche1-
dend mitgetragen werden konnen Nur 
mal so als Vorschlag: Man sollte den Markt 
nichl immer nur rein mil Geld machen 
wollen, sondern z.B. auch mil der Ent· 
scheidungdari.iber. werkriegt WiMis. Denn, 
wenn nur die Halfte der WiMis von einem 
rein studentischen Gremium verteilt w0r· 
den, was meinen sie. wie schnell da Markt 
entstehen wurde. Wenn Vorlesungen, die 
von dem einem Professor gehalten wer
den mil 1000 Studenten von dem anderen 
Professor mil 30 Studenten, das kommt 
vor • der eine bekommt dann alle WiMis, 
der andere keinen. Dann wi.irde sich da 
schnell ein Markt fur die Lehre entwickeln. 

Christian Etzroth (Bundesverband der 
Libera/en Hochschulgruppen): 

lch mochte zum Problem Studiengebuhren 
und Kleines Diplom etwas sagen, wozu 
sich Frau Funke-Schmitt-Rinkgeauf3ert hat. 
1. halten wir Studiengebuhren fur kein ge
eignetes Mittel, weil sie nur die Last des 
Staates auf die Studenten verteilen. 2. Ein 
Kleines Diplom. daruber kann man sicher
lich diskutieren, isl aber aus einem be
stimmten Grunde problematisch: Weil ein 
Vordiplom in der Regel Grundwissen dar
stellt und keine Vertiefung. So daf3 es in der 
Regel nicht reicht tor einen Abschlull 
Horergeld. das isl sicherlich eine Moglich
keit, die man hat, wobei man sehen mull, 
daf3 Horergeld nicht immer ein so grof3es 
Oruckmittel isl. Man konnte genauso bei 
Forschungmitteln ansetzen. bei vielen Mit
teln oder ganz bei Fachbereichen. So dall 
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nicht nur auf den Professor direkt Druck 
ausgeubt wird, sondern da8 auch der 
Fachbereich daran Schaden nimmt, weil 
dort keiner mehr studieren mochte, weit 
die Lehre so schlecht isl, beispielsweise. 
Da gibt es sehr viele Moglichkailan. 

Christian Fuller (Journalist, Berlin): 

Sowohl das Varfassungsgarichlsurtail als 
auch das HRG sind ja schlicht un
damokra1isch. Das haban auch die Varfas
sungsrichler in dem Minderheilanvolum 
zu dam Urtail lestgastellt. Das Problem 
sehe ich darin, daB man, wenn man sich 
auch in der Diskussion auf das HRG kon
zanlriert, auf Verfahrens- und Basetzung
slragen konzentriert isl. Wir haben in Ber
lin schon ainmal die Diskussion gehabt -
die Fraga vielleicht deswegen auch an 
Hilde Schramm -, daB man uber diese 
Verfahrensfragen hinaus versucht, eine 
inhaltliche Fullung von so einer 
Demokratisierung zu schaffen. Oas heil3t, 
das HRG verhindert quasi, da8 das 
lnnovalionspolenlial uber die Sludieren
den greifen kann, wail sie kain Stimmrecht 
haben, wail ihre lnitiativan wegbleiben, 
da8 man versuchl. Ihnen auf andere Wei
se, ilber Projekle. sowas zu geben. 

Hilde Schramm (Die Grunen): 

lch beginne gleich mil dam lelzten. lch 
linde namlich, das isl der enlscheidende 
Punkt. Es isl auch eine Erfahrung, daB 
diese lormale Demokralie • selbsl wenn 
man sie elwas demokralischer macht, als 
gegenwartig - nur eine Vorausselzung isl 
und mehr nicht. Und, was Du sagsl, isl 
nalilrlich auch vollig richlig: Dann mussen 
die Sludierenden auch Gelder haben, uber 
die sie bestimmen konnen. Und das isl aus 
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meiner Sicht so zu losen, da8 man einer
seits die dezentrale Ebene starkt, aber 
dann auch die zantrale Ebane stark!. Da8 
es eben Topia gibl fur Vorhaben - konnen 
von mir aus auch Sondermittel sein -, die 
dann nicht versicken irgendwo, sondern 
dann fur studentische lnnovationsvor
haben benutzt warden. Es kann von mir 
aus auch einen Topi geben fur lnnova
tionsvorhaben von Leuten ausdem Mittel
bau, wenn sie sowas machen wollen. Und 
die konnen auch untereinander mehr oder 
weniger das dann entscheiden. lch be
schranke es gar nicht aul die Sludenten. 
Genauso fur die Professoren. Nur die 
kommen ja in der Regel• wenn sie etwas 
vorhaben • leichter an Geld. Es sei denn, 
in der Leh re. Das wurde ja auch schon vial 
diskuliert, daB es einen Topi geben muB. 
Und es ja auch schon die Diskussion: 
ahnlich wie die DFG au! Bundesebene 
einen Topi zu machen, wo Professoren, 
und auch andere - auch Studierende, bis 
runter - fur die Verbesserung der Lehre 
Gelder kriegen, wenn sie etwas Verni.inl
tiges vorlegen. Also eine Art von rollender 
Aelorm, die auch relativ schnell greilt und 
die nicht das gleiche isl, wie Modell
versuch, der immer sehr lange dauert. 

Jetzt noch ein Punkt, wie man die Lehre 
verbessern kann. lch habe da ein vial 
besseres Model! als die F.D.P., wenn sie 
es jelzt auch ein bi Behen relativiert hat. 
lch finda namlich folgendes. Eigentlich 
sollte es nur C-2-Stellen geben. Und ge
gen Berulungsverhandlungen und gegen 
diese ganzen Zuschlage und diesen Un
sinn, besonders unler Zeiten, wenn Geld
knappheit ist, bin ich grundsatzlich. lch 
denke auch, zu arbeitan und zu lehren an 
der Hochschule isl attrakliv genug. Man 
wird immer Leute linden, die das machen 
wollen, und die es auch gut machen wol
len. Und die, die es nicht machen wollen, 

die es nur machen, wail sie da noch mehr 
Geld krlegen, die sollen es dann eben 
bleiben !assen. Also, an dem Punkt habe 
ich nie verslanden, warum man denen so 
wahnsinnige Gehalter zusatzlich gibt, bei 
Berufungsverhandlungen. Es isl fur mich 
einfach Unsinn. Oa habe ich quasi die 
Position von fruher noch voll beibehallen. 
Hat mich nie i.iberzeugl. Ja, was machl 
man dann? Wann man nur C-2-Professo
ren hatte, dann wurde ich vorschlagen -es 
isl ernst gemeint, was ich sage, aber es isl 
so ein bi Behen wait weg von der Realilat, 
ich gebe es ja zu •, daB die Sludierenden 
Gulscheine kriegen, nicht Geld bezahlen 
mussen, sondern Gutscheine kriegen, die 
aber dann einzulosen sind, bei dem 
Hochschullehrer, bei dem Wissenschafl
ler, als Geld. Also, er hat C 2. Aber er 
kriegt mehr, wenn die Sludenlen ihm viele 
Gulscheine geben. Es isl ein ganz einfa
ches Modell. Das heiBt, wer gut isl in der 
Lehre, der kriegl eben mehr Geld. Und 
wer seine Zusalzgelder uber Forschung 
kriegt, das kriegen sie ja sowieso mil 
Nebentaligkeilen oder so, das isl dann 
auch ihr Problem. Aber i.iber Leh re gibl es 
auch diese Zusalzmoglichkeilen. Aber 
nicht, daB der einzelne das zahlt. Da isl 
ein Elat, und der wird umverteilt, je nach
dem wo er hinkommt. Also, in solcher 
Richtung sollle man denken, meine ich. 

Michael Tolksdorl (F.D.P.): 

Hilde, das isl der Vorschlag aus den 
sechziger Jahren, bloB der schien uns zu 
radikal-liberal zu sein. Den hatte ich gar 
nicht gewagt, vorzuschlagen. Aber gut. so 
eine Untersti.ilzung zu bekommen, isl toll. 
Wunderbar. 

Larissa Kllnzlng (GEW): 

Hilde, entschuldige. Aber hast Du auch an 

die Varianle in der marktwirtschaHtichen 
Ausfuhrung im Osten gedacht? DaB dann 
die GmbH zwIschen Prolessoren und Stu
denlen aul 8 eteiligungsbas1s entstehen 
konnen? 

HIide Schramm (Die Griinen): 

Na, daruber kann man reden . Also gut Aul 
alle Falla mull man dann auch die weItere 
Gratitikation berucksichtigen. Bei wem ar
beiten die wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und die Tutoren? Die Krit1k, die Larissa 
Klinzing geauBert hat, daB man das auch 
umverteill, je nachdem, wo eben viele 
Mensschen sind und was lernen wollen, 
beruht ja daraul, daB es gegenwartig die 
personale Zuordnung gibl. Wann die nichl 
mehr isl, die personale Zuordnung, dann 
sollte es ja sowieso sein, dal3 an der wis
senschaltlichen Einrichtung oder aut dem 
Fachbereich uberlegt wird, wo wird am 
meislen gebraucht. Entsprechend wird die 
Stelle ausgeschrieben. Und es isl dann 
keine personale Zuordnung. Aber es isl 
naturlich lur den, der da auch arbeitel, 
wenn es ein Hochschullehrer isl, eine 
enorme Entlastung, wenn die zusammen 
Veranslaltungen machen konnen. Oder 
teilen konnen oder was auch immer oder 
viele Tulorenslellen kriegen. Also, das wi
derspricht nicht dem Prinzip der Freiheit 
von Forschung und Lehre der wissen
schaftlichen Mitarbeiter, denke ich. 

Hansjilrgen Otto (Carl-von-Ossletzky
Unlversltat Oldenburg): 

lch gehe mal auf das letzte ein. Also, ich 
meine auch, wie die F.D.P .. daB da nichts 
tabuisiert warden kann. Und ich meine, die 
Sache mil den Studiengebi.ihren isl ja auch 
insofern eine interessanle Geschichle, weil 
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es ja an den Hochschulen bisher uber
haupt keinen okonomischen Mechanis
mus, keinen automatischen Mechanis
mus gibt in der Richtung: wenn mehr 
Studierende, wenn groBere Angebote 
nolwendig, dann auch mehr Geld. Son
dern das lautt nur uber einen ganz kom
plizierten politischen Proze8 und zum 
Teil auch rucklaufig. Um was zu stoppen, 
ki.irzt man eher Gelder und was auch 
immer. Nur, das muB ja nicht heiBen, daB 
das prival finanziert wird. Es konnte ja 
nun sein, daB ein durchaus erheblicher 
Batzen der Kosten, die die Lehre in den 
Hochschulen verursacht, die Studenten 
als Gutscheine - das nehme ich auf -
mitbringen. Das mi.issen nichtdie Profes
soren privat bekommen. lch denke, das 
sollte dort, woes benotigt wird, verbraucht 
warden konnen. Das heiBt, die Studenten 
kriegen ihre Studiengebi.ihren vom Staal 
- das Geld macht also einen Umweg -, 
und die Hochschulen bekommen es dort, 
wo sie es auch brauchen, wo es anfiillt. 
Damit ware ein bi Behen das Problem der 
Fluktuation zwischen den Hochschulen 
berucksichtigt, daB, wenn ein Student 
van hier nach dort geht und dort dann die 
Kosten anfallen, da8 dann die Kosten 
auch unmittelbar da mit hingehen. 

lch meine, es kann nur ein Teil der Kosten 
fur Lehre decken, aber doch so, daB es 
fur die Hochschule interessant ist. Ein
mal meine ich, da8 dadurch der Wettbe
werb, Leute ranzuholen, aktiviert wird. 
lch meine, das passiert ja nicht nur 
dadurch, daB man sag!, bei uns isl schon 
voll, 1hr pa3t auch noch rein, sondern 
man muB was bieten, was greifen konn
te. Aber es konnte auch innerhalb der 
Hochschule funktioni'eren. Wann eben 
Leute was neues machen wollen, und die 
aber von der Hochschule so nicht gelra
gen warden, dann konnen sie sich ihre 
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Studenten dazuholen, und die bringen 
ihre Gutscheine mit. Und schalfen sich 
auf diese Weise eine Finanzierung und 
konnen auf diese Weise Gegenmodelle 
zum bisherigen Verfahren erfinden. 

Ganz kurz noch zum Beamtenrecht. Also, 
ich denke, man mi.iBte auf jeden Fall, was 
gegenwartig immer in Verbindung milder 
Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes 
gebracht wird - Beamtenrecht heiBI Si
cherheit und heiBI lebenslanglich •, das 
sollte man auf jeden Fall enlkoppeln. Na
turlich muB die Wissenschaft vor der 
Willkur des Staates, des Tragers, und 
auch des privaten T ragers geschutzt war
den und darf nicht so ohne weiteres be
schnitten warden. Aber das ist uberhaupt 
nicht an Beamtenrecht gebunden. Kaum 
ein anderes Land au Ber der Bundesrepu
blik hat ein so ausgepragtes Beamten
recht. DaB Professoren nicht immer auf 
Lebenszeit sein mussen, ist fur mich oh
nehin selbstverstandlich. Oas Beamten
recht selbst bindet aber die Lehrenden 
auch zusehr an den Staal. lch meine, daB 
das eine falsche Tugend von Wissen
schaftlern isl, die Garantie der eigenen 
Arbeitsfreiheil nur durch den Garanten 
Staal gesichert zu sehen. Der Garant fur 
den gleichen Zugang zu Bildungschancen 
sollte meines Erachtens durchaus der 
Staal sein, aber das heiBt nicht, daB der 
Staal in allem und jedem der unmittelbare 
Trager, Dienstvorgesetzter, Anstellende 
usw. sein muB. Solche Sachen muB man 
entkoppeln, dam it Hochschulen auch eine 
groBere Freiheit zur Otfentlichkeit hin lin
den. OaB eben nicht dieses Hauptverhalt
nis Hochschule zum Staal besteht, son
darn daBdie Offentlichkeit selbst auch ein 
eigenstandiges und, differenziert zu den 
staatlichen Organen, ein anderes Ver
hallnis zu den Hochschulen entwickelt, 
und da6 das auch relevant wird und der 

Staal da eher nur nachvollziehende und 
finanzierende Funktion hat, aber nicht 
deswegen gleichzeitig der Trager und 
Lelztentscheidende in allem sein muB. Es 
gibt ja eine Menge Beisplele: z. B. wird die 
OFG auchdurch den Staal finanziert, ohne 
daB der Staal durch die Mittelvergabe 
Ober die lnhalte selbst entscheidet. Sol
che Mode lie lass en sich eben auch fur die 
Hochschulen vorstellen, daB es eine 
staatliche Finanzgarantie gibl fur bestimm
te Bereiche, aber die Ausgestallung und 
Verwendung nicht von ihm entschieden 
wird. 

Torsten Bultmann (BdWI): 

Bevor ich was zum Thema Kurzstudien
gange sage, dann irgendwie wieder mas
sive Kritik ube, mochte ich vorher auch 
einen Verbesserungsvorschlag machen 
zur Steigerung der Oualital der Lehre und 
der Oberlastbedingung. Es gibt ein inter
essantes Positionspapier des Bremer 
Unisenates .Oualital der Lehre",wo er ge
wissermaBen die Rahmenbedingumgen 
akzeptiert hat, daB sich an den Oberlast
bedingungen erst mal nichts andert, diese 
Rahmenbedingungen kritisiert undgleich
zeitig aber versucht Spielraume im Raum 
des Bestehenden auszuloten, ohne sich 
darauf zu beschranken. Da gibt es z.B. 
einen Passus. worin gefordert wird, daB 
Forschungsmittel, neue Forschungsmittel, 
nur dann bewilligt warden, wenn der 
Nachweis bzw der Beitrag dieser For
schung zur Weiterentwicklung des wis
senschaftlichen Studiums und der Lehre 
gefOhrt wird und wenn zweitens durch die 
Bewilligung dieser Mittel keine Kapazila· 
ten aus den anderen Oienslleistungs• 
funktionen der Hochschule im gleichen 
Bereich, also eines wissenschaftlichen 

Studiums und der Lehre abgezogen wer
den. Oas isl ein relativ langweiliger Vor
schlag. Wenn man sich das zu Ende denkl, 
erzeugt er aber, so wie unsere Hochschu
len normalerweise funktionieren, eine 
ganze Menge van interessanten Reibun
gen und Verschiedenheiten, wo es sich 
lohnt zumindest diese Konflikte auszutra
gen. 

Zweitens ganz kurz zu den Kurzstudien. 
Neben der Neuregelung des Hochschul
eingangs wird jetzl immer starker die Not
wendigkeit in die Debatte geworfen, unter
halb der Ebene Diplom andere Mi:iglichkei
ten zu schatten, die Hochschule zu verlas
sen, wofur ich erstmal ganz grundsatzlich 
bin. Der Prasident der Universitat Ham
burg, Jurgen Li.ithje, hat sich ebenfalls in 
diese Oiskussion eingeschahet und einen 
Vorschlag geau13ert. den ich so erst mal li.ir 
gut halte. Er lautet sinngemal3, dal3 es 
verschiedene Wege an eine Hochschule 
geben muB, also nicht nur den Standard
weg Abitur. lch bin selbstverstandlich fi.ir 
die Offnung der Hochschulen li.ir Berufsta
tige. Aul3erdem muB es verschiedene 
Moglichkeiten aus der Hochschule wieder 
heraus geben, und zwar nicht nur auf dem 
Fluchtwege, ohne daB gewisse Abschli.is
se unterhalb des Oiploms auf dem Arbeits
markl persi:inliches Versagen oder Unfa
higkeil darstellen. Und zwar bin ich dafi.ir, 
unter folgender Pramisse • und das mu 13te 
dann als Problemlosungskonzept weiter
diskutiert werden -. daB die Norm oder der 
Regelfall fi.ir Studienordnung und auch die 
Kapazitatszuweisung an Hochschulen ein 
wissenschaftliches Studium und die Bela
higung der Absolventen zur selbstandigen 
wissenschaltlichen Arbeil sein muB. und 
da13 es sich zweitens wirklich um eine Er· 
hi:ihung van Wahlmoglichkeiten handelt, 
daB man sich also gewissermaBen Lei
stungen auch unlerhalb der Schwelle des 
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Diploms attestieren lassen kann als positi
ves Kriterium auf dam Arbeitsmarkt. 

fch bin nur dagegen, und jetzt komme ich 
zur offiziellen Seite der hochschuf
politischen Diskussion, dal3 uber das Elliket 
Pluralisierung von Abschlussen und 
Wahlmtiglichkeiten gewissermal3en eine 
strukturpolitische Zweiteilung der Hoch
schul - und der Universitatsausbifdung 
vorbereilet wird. Und dafur gibt es auch 
bestimmte Signals, die ich in dieser Form 
fur falsch halte. Einige Stichworte: erstens 
lachspezilische Hochschu leingangs
prulung, zweitens rigorose Prulungen nach 
der ersten Studienetappe, drittens Kurz
studiengange mil attraktiven Abschlussen. 
In dieser Kombination, d.h. wenn da noch 
mal betont wird, dal3 die Zwischen
prulungen quasi rigoros sein muB, und 
gleichzeitig eine alternative Wahl besteht, 
sich die Zwischenpri.ifung als Abschlul3 
bescheinigen zu lassen fur den Arbeits
markt, kann nach meiner Vorstellung die
se Zwischenprulung nur die Funktion er
lullen, auszusortieren: gewissermal3en 
zwischen Massenstudiengangen im 
Grundstudium und Minderheitenstudien
gangen im Haupt-, Aulbau- und Gradu
iertenstudium zu dilferenzieren, also quasi 
eine vertikale Zweiteilung der Universitat
sausbildung vorzubereiten. Vielleicht isl 
es nicht so gemeint, aber da mul3te man 
straiten. lch definiere blol3 diese Gefahr. 

Thomas Molek (FKS-Vorstand): 

Man muB sich, denke ich, die Fraga stef
len. wie autonom sollen denn Hochschu
len se1n? Das be1nhaltet fur mich dann die 
Fragen: Wer soil denn an den Hochschu
len autonom se1n? Warum sollen sie uber• 
haupt autonom sein? Das hat ja noch 
keiner gesagt, das wird aber konstatiert als 
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ein Wert an sich. Warum eigentfich und 
wem gegeniiber sollen sie denn autonom 
sein? Zurn Beispiel, einevielgrti13ere Rolle 
als die Fraga, wieviel der Staal da 
reglemenlieren darf oder so, spiell ja die 
Fraga der Finanzierung. Die Fraga, ob 
man die Finanzmittel li.ir die Hochschulen 
bewuBt gering hall, das senkl ihre 
Autonomie natiirlich, oder ob man sie 
ausreichend ausstattet, das stark! ihre 
Autonomie. Wern gegeni.iber sie autonom 
sind und warn gegeni.iber nichl? Wann 
man die Mittel bewul3l gering hall, dann 
sind die Hochschulen naturlich weniger 
autonom denjenigen gegeniiber, die ih
nen dann Minel verschalfen ktinnen, und 
in der Regel sind das zumindestens nicht 
die Studentlnnen. Auch die Fraga, wer 
dann an der Hochschule Autonomie ge
stalten kann, ware eine interessante Fra
ga. Es isl schon gesagt worden, von den 
meisten Professorlnnen isl in den letzten 
Jahren wenig an Innovation gekommen, 
das kann ich bestaligen. Die 0iskussion
sbeilrage, die ich erlebe, sind da auch in 
der Regel relativ langweilig. Und die Fra
ga isl: Ktinnen denn da diejenigen, die 
auch in den letzten Jahren diese Diskus
sion kaum vorangetrieben haben. eine 
wie auch immer geartete Autonomie in
nerhalb der Hochschule gestallen? Das 
finde ich sehr lragwiirdig, ob man damit 
irgendetwas erreicht an den Hochschu
len. 

tch denke, die entscheidenden Kriterien 
aus unserer Sicht, aus studentischer Sicht, 
sind da nicht Autonomie oder Freiheit der 
Lehre oder ahnfiches, sondern waren fur 
mich die Gestaltung einer demokralischen 
Hochschule in gesellschaltlicher Verant
wortung. Demokratisch heil3I fii.r mich, 
dal3 die Betrollenen fetzlendlich die Ent
scheidungen lrelfen mussen. Das hiel3e 
zum Beispiel, keine Entscheidung an der 

Hochschule und in der Hochschulpolitik. 
von denen Studentlnnen betrotfen sind, 
darf gegen die Studentlnnen getrolfen 
warden. Das fuhrt nati.lrlich vial waiter als 
irgend eine Vie rte I-oder Drittelparitat oder 
so. sondern da brauchten wir noch ganz 
andere Mechanismen. Oas heil3t auch. 
dal3 alle Vertretungsformen und Formen 
der Entscheidungslindung von Student
lnnen von ihnen bestimml warden mus
sen. Da kann niemand sagen, das sinn
vollste fur studentische lnteressen
vertretungen isl. dal3 sie so oder so orga
nisiert warden. Sondern das mussen sie 
selber entscheiden ktinnen, und das heil31, 
sie brauchen eine Verfa13te Studentln
nenschalt, um uberhaupt den Rah men zu 
haben. das zu entscheiden. 

Das heiBt aber auch, dal3 alle von der 
Arbeit der Hochschulen Betrotfenen - und 
das ist letztendlich die Gesellschalt, weil 
sie die Hochschulen finanziert, wail sie die 
wissenschaftlich ausgebildeten Absol
ventlnnen brauchl, sie von Forschung be
trotten isl, ebenso im Negativen wie auch 
im Positiven, d.h. von den Auswirkungen 
einer verfehlten Forschung ebenso be
troffen isl, wie sie eine Forschung braucht. 
die beispielsweise das tikologische 0ber
leben dieserGesellschalt wieder ein Stuck 
naher bring en ktinnle -. das heiBt, alle, die 
letztendlich von dieser Arbeit der Hoch
schulen betroffen sind, mussen da auch 
wiederum Einllul3 haben. 

Ausgehend von solchen Pramissen, und 
es waren sicherlich auch weilere zu disku
tieren, kann man dann meines Erachtens 
erst Gber konkretere Ma13nahmen in einer 
Hochschulpolitik oder auch in einer Hoch
schulrahmengesetzgebung diskutieren. 
Ausgehend von solchen 0berlegungen 
stellen sich dann auch 0berlegungen zur 
Studienreform oder zur Qualitat der Leh-

re, wie sie im Moment allenthalben ange
stellt warden, in einem anderen Licht . denn 
dann isl zunachst mal zu tragen. wns wollen 
Studentlnnen? Und das mull man dann 
bitteschtin auch s,e selber fr agen und ntcht 
daruber orakeln, dall Studentlnnen ja dies 
und jenes wollen, wie das oft passiert. Zurn 
zweiten ware zu fragen. wie eben ein 
Studium in genau dieser gesellschaftltchen 
Verantwortung gestallel werden kann. 

Arno Kreuzer (AStA FH Aachen): 

tch mtichte noch mal kurz aul die F.D.P. 
eingehen und daran ein paar Sachen fest
machen. Urn es mal grundsatzltch zu sa
gen: Wozu eigentlich Finanzierung der 
Professoren durch Studierende? Eigent
lich warden die Leute vom Staal bezahlt, 
und der Staal isl auch dazu da, die ganze 
Bildung zu bezahlen. Es heilll ja immer so 
schon. dal3 unser groBter Exportartikef 
unsere Bitdung isl. Und wenn ich mir jetzt 
das Gejammere in den Medien anhtire, 
speziell von der lndustrieseite, dal3 ach so 
viele studieren: Dann mtichte ich mal wis
sen, warum sie nicht einfach mehr und 
besser bezahlen fur die Ausbildung, die sie 
anbieten. Dann kriegen sie auch wieder 
mehr Lehrkralte und Lehrstellen besetzt. 
Also generell, auch um es general! geself
schaftlich zu sagen. isl eigenllich Bildung 
fur alle unsere Forderung, auch im Sinne 
des Olfnungsbeschlusses. 

Zu den Profs: Wann der Beamlenstatus 
endlich mal abgeschafft warden wurde, 
denke ich mir, dal3 es da ganz einlache 
Regelungsmechanismen gibt, im Sinne von 
Vertragsverlangerungen, auch im Sinne 
von studentischer Veranstaltungskritik , wie 
es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 
momentan mil" Oualitat der Lehre", die
sem Aktionsprogramm, diskutiert wird -
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(Zwischenrul: 
Eine gute behordliche Idea, diese Veran
staltungskritik, das mul3 doch nicht von 
den Ministerien organisiert warden!) 

Das wird zum Teil auch nicht organisiert, 
wail die Professoren sich mil Handen und 
Fi.il3en dagegen wehren. Das machen bei 
uns Fachschaften auch alleine. lch dank 
mir nur, das isl auch ein Ansatz, um die 
Qualitat der Lehre dadurch in den Griff zu 
kriegen, dal3 die Profs angespornt warden, 
wenn sie namlich standig nur schlechte 
Bewertungen kriegen. Das mu 13 doch aber 
irgendwo Konsequenzen haben, und das 
hab ich gegeni.iber einem Beamten ein
lach nicht. Der sitzt da auf Lebenszeit vor 
meiner Nase, und ich krieg ihn da auch 
nicht weg, und wenn er noch so viel Mist 
erzahlt. Und das passiert eben ziemlich 
hautig. 

Zu Frau Klinzing wollte ich noch sagen, 
generell um die Gewerkschaften da zu 
untersti.itzen, NC. Studiengebuhren, per
sonliche Auswahlvertahren, die auch dis
kutiert warden von Prolessoren, das Klei
ne Oiplom und so unsoziale Sachen. wie 
Trimester und ahnliches. Die sind irgend
wo vollig unausgewogen unserer Meinung 
nach. Die doktern irgendwo an den Sym
ptomen herum und die mussen von uns 
abgelehnt warden. Oa konnen wir auch 
nicht viel anderes zu sagen. 

Caroline Strach (ASIA FH Aachen/ 
Frauenkonferenz der FH Aachen): 

lch mochte kurz zu dem Thema Gleich
stellung von Frauen und Mannern etwas 
sagen. Und zwar aus lolgendem Grund: 
Obwohl es zur Zeit ein grol3es Potential an 
qual1fizierten Frauen im Wissenschafls
betrieb gibt, steigt wader noch stagniert 
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sondern sink! die Anzahf der Frauen im 
Wissenschaltsbetrieb. lch denke, da8dies 
eindeutig die derzeitige unzureichende 
Frauenforderung, insbesondere also auch 
deren unzureichende Umsetzung darlegt. 
lch mochte jetzt drei Vorschlage machen, 
wie das vielleicht aufzuheben ist. Und 
zwar zum ersten, dal3 die Frauenbeaul
tragten mil entsprechenden Kompeten
zen ausgestattet warden. Hierzu drei Bei
spiele: 1. Oal3 die Frauenbeauftragte bzw. 
eine von ihr benannte Vertreterin im Beru
tungsverfahren von Anfang an mitarbei
tet. Zweites Beispiel: Stimmrecht der 
Frauenbeaultragten bzw. einer von ihr 
benannten Vertreterin in den Berufungs
kommissionen. lch denke, dal3 hierdurch 
das derzeitige diskriminierende Schlecht
achten fur Frauen, die sich aul lreisteh
ende Stellen bewerben, ubertlussig ge
macht wird. Und als drittes Beispiel das 
Stimmrecht der Frauenbeauftragten im 
Senat. Der zweite Punkt, auf den ich ein
gehen will, isl, dal3 alle Hochschulgremien, 
insbesondere die Kollegialorgane, in Zu
kunft halbparitatisch, also im Sinne einer 
Gruppenhochschule besetzt warden sol
Jen und zudem quotiert, und das nach 
Gruppen getrennt. Der dritte und letzte 
Punk! isl, dal3 ich die Moglichkeit im HAG 
haben mochte fur integrierte Frauen
studiengange. Und das heil3t also, dal3 
ein Freiraum geschalfen warden soil fur 
Frauen lnnerhalb der Studiengange bzw. 
innerhalb der Studienordungen. Also tat
sachlich auch gesetzlich verankert und 
nicht lrgendwie als Hobby , als Freizeit
beschaftigung oder sonst was. 

Constanze Kugge (StuRa FSU Jena/ 
DSW-VizepriisJdentln): 

Oa ich den Eindruck habe, dal3 es hier 
auch moglich isl, einlach Bracken in die 

Oebatte zu werfen, mochte ich noch einen 
Aspekt mil hineinbringen, den wir bis jelzt 
noch nichl besprochen haben. Der isl 
vorhin von Doris Odendahl erwahnl wor
den. In das Hochschulrahmengesetz, 
wenn es denn novelliert warden sollte, 
mu13te oder sollte ein Absatz, der die 
soziale Absicherung der Studenten bun
desrahmenrechtlich regelt, eingebracht 
warden. Oas berifll also speziell die 
Studentenwerke. Eine bundesrah
menrechtliche Regelung zu Studenten
werken isl, wenn das HAG novelliert wird, 
sicherlich auch deswegen wichtig, um im 
Sinne der Mobilitat der Studierenden glei
che Bedingungen in der sozialen 
Betreuung uberall zu schatten. 

Gunter ter Bahne (FKS-Vorstand): 

lch mcichte auch noch einen weiteren 
Aspekt mil in die Oiskussion bringen. Ne
ben diesen ganzen Zwiekontlikten, die 
also innerhalb der Hochschulen stattfin
den, haben wir noch einen weiteren 
Zwiekonllikt. Und das isl auch von der 
Doris angesprochen worden - der Konflikt 
zwischen Bund und Landern. Die Fraga, 
die sich fur mich ergibt: Wer isl eigentlich 
verantwortlich fur die derzeilige Misere, 
die wir an den Hochschulen haben? Man 
kann da so ganz konkret in den Landern 
anfragen, die wurden keine Verantwor
tung ubernehmen. Der Bund ubernimmt 
auch keine Verantwortung, wail die Lan
der ja wiederum zustandig sind. Und ich 
denke mal, dal3 auch jetzt im Rahman 
dieses Vertassungsrates sich die Lander 
uberlegen sollten, welche Position sie dazu 
beziehen warden. Ganz konkret meine 
Vorstellung - das ware eine Idea, man 
kann sie naturlich auch anders formulie
ren -. ich denke ganz einfach mal: Waren 
z.B. die Lander bereit, diese Kompeten-

zen vom Bund auch komplett zu i.iberneh
men und damit auch die Verantwortung zu 
ubernehmen? Das ware eine Mogfichkeil, 
um dann wirklich Verantwortung und somit 
dann auch Handlungsmoglichkeiten zu 
bekommen. Also als weiteren Aspekt, um 
diese Misere in anderer Form mal angrei
len zu konnen und dann auch personelle 
Forderungen daran zu binden. 

HansJOrgen Otto (Carl-von-Ossletzky
Unlversltlit Oldenburg): 

Dart ich noch drei Satze sag en. lch mochte 
nochmal das Frauenthema aulgreifen. lch 
linde, das isl ein Teil des ganz problema
tischen Erbes, das wir in unserer Gesell
schaft haben. Und ich tinde es auch ein 
Problem, bestimmte Fragen der Entwick
lung uberhaupt nur zu diskutieren , solan
ge solche Fragen da nicht auch geklart 
sind. lch finde die Vorschlage, wie die 
Kollegin sie gemacht hat richtig. lch lurch
le nur, auch das ware ein Hundert
jahresprogramm. Eines, wo die ggewartig 
lebende Frauengeneration unter den Stu
dierenden noch gar keine Hoffnung dran 
knuplen kann. Weil es fur sie ausrechen
bar ist. wieviel erheblich schlechter, im 
Hochschulbereich zumlndest, ihre Chan
cen auch dann noch bleiben. lch sehe im 
Grundsatz nur die Moglichkeit, das zu 
beschleunigen, indem mindestens jade 
zweite Stelle fur Frauen allein ausge
schrieben wird. Auch wenn das ein Ver
stol3 gegen den Gleichheitsgrundsatz ist. 
Nur damit wir nicht weiter die Ungleichheit 
vererben. Dal3 sie nicht mit Mannern kon
kurrieren mussen, auch wenn das den 
Vorwurt der Quotentrauen provoziert. Aber 
man mul3 versuchen, diese Situation so 
schnell wie moglich zu beseitigen. Und 
andere Wege sehe ich da nicht. Und so
lange man diese Fragen waiter rausschiebt, 
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solange wird es fur die eine Halfle der 
Menschheil, namfich die weibliche, da auch 
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ganz schwierig sein, in diesen Bereich 
einzudringen. 
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