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c:a1ronaI 

Hatten wirim Marz kurzfrisfig dre Ookumenfafion der Anhorung zum Hochschulrahmenrecht nach 
der deutschen Neuvereinigung eingeschoben. iegt nun wieder ein Heft mit gewohnter Zusamrnen

stellung von Schwerpunktthemen, Berichten und Dokumentation vor. 

Zur Vorgeschichte der im Heft ~2 protokolierten Anhorung gehort unser erstes Thema: "HRG -
Genesis im Westen und Wirkung im Osten·. Am 10. Januar d.J. hatte die Konterenz der 

Studentfnnenschafren (KdS). der DachverlJand ostdeutscher StudentlnnenRlite. an der Techmscher 
Hochschule 1/menau ein Seminar unter dem genannten Titel durchgefrlhrt. Sinn der Veranstaltung 
war zuvorderst. tar ostdeutsche Studierendenvertreterlnnen einen systematischen Bnsbeg in die 

HRG-(Nove/Jerungs-)Diskussion zu schaffen sowie die Anhorung im Februar vorzubereiten. Da die 
drei auf dem Seminar geheltenen Referate - von Wolgang Nitsch, Torsten Bultmann und Larissa 
Klinzing - uns auch Ober den urspriinfjichen Adressatenkreis hinaus mteressierend erscheinen. 

veroffentichen wir sie an dieser Stele. 

Das zweite Thema in vorfegender Nummer beschaftigt sich vorrangg mit der Geschichte der 
Universitiit unseres Erscheinungsortes. An/al!, bot dieEhrenpromotionHans Mayers in Leipzig. Der 

Ruf der Leipziger Universitat wurde in den 50er Jahren vor a/fem. tre17ich nicht nur. durr:h zwei 
Namen gepragt: Ernst Bloch und Hans Mayer. Beide wurden durch die Universitat verstoBen. Spate 
Genugtuung widerfahren /assen kann sie nun nur noch einem von be,den. Ernst Bloch verstarb 197i 
~n Tiibingen. Hans Mayer trug die Universitiit im vergangenen Jahr die Ehrendoktorwiirde an. DaB e, 
sie annehmen wilrde. gait nicht als sicher. a!s der Akaderrische Sena/ sich den Antrag der Fakultat 
zu eigen machte. Am 15. Januar 1992 fand nun der Akademsche Festakt statt. Wir pubizieren die 

von Gotthard Lerchner, Deken der Kultur-. sprech- und erziehungswissenscheft!oichen Fekultat, 
gehaltene Laudatio auf Hans Mayer, seine Dankesrede sowie einen Artikel des Leipziger 

Universtatshistorikers Hans-Uwe Feige zum Umgang der Universitiit und der DOR mit demjemgen. 
filr den die durr:h cie politischen Umstiinde ermogichte Besinnung der Universitat zu spat kam: 

Emsf Bloch. 

Einem ambitionierten Projekt versuchen wir uns mit einem Interview zu nahem: der Umversitatsneu
oder -w,edergriindung in Frankfurt/Oder. Matthias Midde/I unterhielt sich mit dem Gottinger Historike, 

Rudolf von Thadden. der dem Grilndungssenat der Umversitlit angehort und der 
GriindungskomrniSS1on tor die kilnf/Jge Kulturwissenschaftiche FakuJtiif vorsitzt .. Ergiirrzt wird das 

Interview durch die Dokumentation eines Konzepbonspapers tor diese Fakultiit. 

Aufmerksam gemacht sei noch auf die Veroffentlichung dreier Briefe. cie cie vie/fach stark vemebel
ten Persona/aberpnlfungsprozesse an den ostdeutschen Hochschulen vieHeicht etwas zu veran

schaulichen vermogen: Ein Brief der Personalkomrrission des Fachbereichs Chemie der TU Dres-
den an Mitarbeiterlnnen. ein Brief des sachsischen Min,sters Meyer und fine Antwort darauf. 

IMPRESSUM 
hochschule ost pol1bsch-ak.adem1sches Journal aus ostdeutschlanC 
Herausgegeben \/Om Arbeitsk/e1• Hochscnulpolrusche OttenU1chke11 
oe,m SrudenttnnenRat der Un,vers1tat Le1pz1g, PSF 920 0-7010 Le1pz1g Te, 719 22 61 Uni-Fax 209 325. 
Verantworthch Peer Pasternack 
Reoa1<110t1 Dirk Behr Frank Ge1lller Monika Gibas Enka Jager Matthias M1doell, Peer Pasn.mack 
nso ersehe,nt monathch 
Schutzgebuhren E1nzelhelt 5.- OM {ootdeutsche Pnvatoez,enerlnnen 3. OMi Jahresabo {12 Auspaoen) 55,- OM (OS1de11tscne 
Pnvatbez1eher1nnen sow,e westdeutsche Stud1erende 33 . OM in der akadem1sehen/studentlschen SelbstVerwaltung 1n der, 
FNL ak'.t!Ye Studierenc!e 20 - OM) 
Mrtaroeit a lter Art 1st erwunschl lnsbesondere zum Scnre1ben von Arnkeln und Leserlnnenbnefen w1rd ermuntert 
Selbs!\o'erstandhch geDen die Artlkel nIcht ,n iedem Fall Memungen des Art>eltSk,.,1ses HPO bzw der R"dakbon wider 
Nachdruck m rt Ouellenangabe ("hochschuie ost'' Le10z1g Nr. ) gesta!tet &elegexemDla' ert>eten 
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THEMA: HRG - Genesis im Westen und 
Wirkung im Osten 

Am 10. Januar 1992 fQhrte die Konferenz der Studentlnnenschaften (KdS). der 
Oachverband ostdeutscher StudentlnnenRflte. an der Technischen Hochschu/e llmenau 
ein Seminar zum o.g. Thema durch. Sinn der Veransta/tung war zuvorderst, far ost
deutsche Studierendenvertreterlnnen einen systematischen Bnstieg in die HRG
( No vellierun gs-) Disku ssion zu schaffen sowie die Anh6rung der KdS zum 
Hochschulrahmenrecht nach der deutschen Neuvereinigung (vgl. "hochschuie osr 3192) 
vorzuberelen. Im folgenden dokumentieren w;, die drei auf dem Seminar gehaltenen 
Referate. 

Wolfgang Nitsch (Oldenburg): 

Hochschule und Gesellschaft: 
Der akademische Raum zwischen sozialemanzipativen und sys1em

dynamischen Autonomisierungstandenzen 

Dieser Beitrag wird sich mit folgenden 
Fragen beschaftigen: 

1. In welcher historischen Konstellation 
wird heute das Verhaltnis von Hochschule 
und Gesellschaft im vereinigten Deutsch
land wieder aufgerollt? 
2. In welchem gesellschaftlichen Kraftefeld 

steht die Hochschule als soziale Institution 
und als in sich differenzierte 
SelbstverwattungskOrperschaft? 

3. Nachwelchen Verfassungsgrundsatzen 
und Organisationsprinzipien sollten unter 
diesen gesellschaftlichen Strukturbe-
dingungen Hochschulentwicklung und das 
Verhaltins zu gesellschaftlichen Bereichen 
gestaltet werden? 

~ocnschu!e ost april 1992 

(1) 

lm vereinigten Deutschland wird inner
halb der alten und der neuen Bundeslander 
aus jeweils unterschiedlichen lnteressen
lagen und historischen Erfahrungen eine 
Neugestattung im Verhaltnis von Hoch
schule und Gesellschaft geforclert oder be
trieben. Dabei konzentrieren sich die For
derungen und Konzepte insbesondere auf 
- allerdings recht unterschiedliche-Vorstel
lungen einer Autonomisierung, Entstaat-
1 ichung, Deregulierung und Wettbe
werbsbefahigung im Hochschulbereich, z. T. 
im Gegensatz zu Forderungen nach weite-

. rer sozialer Offnung und sozial-Okolo
gischer Umsteuerung im Hochschulbereich 
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durch sozialstaatfiche Reformpolitik.. 

In den bstlichen BundesUindern hat sich 
vor dem historischen Hintergrund des Zu
sammenbruchs der DOR und der An
schlu~olitik eine Polarisierung zwischen 
zwei Positionen ergeben: (a) den zarten An
satzen einer Emeuerung in den Hochschu
len von innen und unten mit dem Ziel akade
mischer Autonomie zur Oberwindung der 
einseitigen und autoritaren politischen 
Funktionalisierung von Wissenschaft tor 
einen kurzschlOssigen Berufsprax1sbezug 
sowie (b) einer im Einigungsvertrag und der 
Logik des Anschlusses angelegten Steue
rung und Neustrukturierung der Hochschl}
len durch die Landesministerial-bOro--kratie 
und ihre bundesweiten Koordinie-rungs
a pparate (Kultusmin isterkonferenz, 
Wissenschaftsrat). 

In den westlichen Landem konnen wir zur 
Zeit mindestens vier ordnungspolitische 
T endenzen oder Programme feststellen: 

1 die Verteidigerdes status quo, d.h. einer 
kuttusburokratisch--rechtsstaatlich gelenkten 
und kontrollierten »Profe.ssoren- und 
Dnttmitteluniversitat« (mit erzwungenen 
marginalen Konzessionen an das Model! 
der Status-Gruppen-Universitat), in der 
Kuttus- und Wissenschaftsministerien stark 
Prioritaten in der Grundung und Entwick
lung von lnstituten und Studiengangen 
bestimmen, deren AusfOllung jedoch der 
Autonomie der professoralen »Fachvertre
ter« Oberlassen: 

2. die Verfechter einer relativen Deregulie
rung in der Hochschulverwaltung zugun
sten von mehr Gestaltungsspielraumen 
emmalfOrdieKooperation »untehmerischerc 
Professoren mit Drittmittelgebem in den 
einzelnen staatlichen Ressorts und in der 
Wirtschaft und zum anderen tor die Fach
bereiche/lnstituteund z T die Hochschullei-

,1 

tungen, im Sinne eines Wettbewert>s um 
arbeits- und forschungsmalid-gerechtere 
und z. T. eine Elitenbildung fOrdemde 
Zulassungs- und Studienpolitik: 

3. die Vertreter einer traditionellen SOZJal
demokratischen demokratisch--sozialstaat
lichen Steuerung und Regulierung des 
Hochschulbereichs im lnteresse einer brei
ten sozialen Zugangsoffnung, FOrderung 
benachteiligter Gruppen (Arbeitnehmer, 
Frauen) unct einer sozial verantwortlichen 
Wissenschafts-. T echnik-und Berufspolitik. 
durchaus unterWahrung einer »sozialpart
nerschaftlichen« Kooperation mit den Ge
werkschaften und Arbeitgeber- und lndl}
strievert>anden; 

4. die Vertreterlnnen eines rot-gronen und 
linksliberalen »libertar-republikanischen« 
Program ms relativer Entstaatlichung/ Ent
bOrokratisierung/Dezentralisierung zugun
sten erweiterter akademischer Selbstver
waltungsrechte in der Haushalts--, For
schungs- und Studien-Polrtik und zugun
sten einer Beteiligung/Mitbestimmung 
gemeinwohlorientierter gesellschaftlicher 
VerMnde ( non-governmental public interest 
groups) - von umwelt- und frauen--politi
schen Vereinigungen bis zu den Offentlich
rechtlichen Kammem und gewerkschaftJ
ichen Oachverbanden- in regionalen Hoch
schul-Kuratorien (ahnlich den Boards of 
Regents der US-Staatsuniversrtaten ), aber 
auch in fachlichen Beiraten und in Koopera
tions-und Transfer-Stellenzwischen Hoch
schulen und gesellschaftfichen und berufli
chen Bereichen. 

Dabei sind gleitende Obergangezwischen 
der ersten und zweiten sowie Kompromisse 
zwischen der dritten und vierten Position 
s1chtbar ebenso wie strukturelle faktische 
Gemeinsamkeiten zwischen den Positio
nen eins und drei (staatliche Steuerung) 

bzw eins und vier (relative EntbOrokrati- »Lobbies« auch in der Hochschulpolitik. 
sierung). 

Die neue »weltpolitische« Konstellation, 
in dersichdas vereinigteDeutschland (vor 
dem Hintergrund seiner vergifteten histori
schen Ert>schaften) befindet. verscharft den 
Druck entgegengesetzter gesellschaftli
cher lnteressen und strukturellerGewalten 
auf die Realisierung dieser altemativen Pro
gramme und Ordnungsvorstellungen: 

- Die Krise der Arbeitsmancte (gesteigert 
noch im »AnschluBgebiet«) verscharft den 
Druck von Gruppen sozialer Aufsteigerln
nen bzw. statusverteidigertnnen auf brei
teren und kostengOnstigeren Hochschulzu
gang und gezieltere Berufsqualifikation, um 
sich bzw. den Kindem bessere Startposi
onen in den noch ftorierenden Dienstlei
stungsbranchen zu sichem. 

- Die Verknappung Offentlicher Ressour
cen tor die privilegierte Ausstattung von 
Forschung und Lehre fOhrt zu neuen Ver
suchen von Wirtschafts-, Berufs- und Pro
fessoren-Oruppen, sich elitare Forschungs
u n d Studienprogramme Zu sichern, 
abgeschottetvon beruflichen Massenausbif.. 
dungsgangen. 

- Die sich ver..charfenden Strukturknsen 
in mehr und mehr »peripherenc Regionen 
(und in den neuen Bundeslandem insge
samt) fQhrt zu Versuchen von regionalen 
Vert>anden und Parteipolitikerlnnen. eine 
gegensteuemde regionalistische Hoch
schulfOrderung durchzusetzen. 

- Die Ausbreitung globaler Okologischer 
Krisen und Friedensgefahrdungen sowie 
die Vtnehlechterung der Lage benachtei
ligter Gruppen (Frauen, kranke und behin
derte Menschen, Auslander1nnen) fOhrt zu 
vermehrten Versuchen der »Einmischung~ 
entsprechender gemeinwohlolientierter 

hochschul e ost apr il 1992 

- Die wirtschaftliche, militalische und wis
senschaftlich-technische neueWettmacht
position (und Weltpolizei-Aspiration) von 
BRO und EG fQhrt angesichts des hohen 
Anteils, den deutsche Hochschulen an For
schung undAusbildungvon »FOhrungskraf
tenc haben, dazu, daB mehr deutsche 
Regierungsressorts und EG-BehOrden fOr
demd, regulierend und Elit~bildend in 
Hochschulbereiche eingreifen werden, die 
fOr weltweite Kooperations- und lnte,ven
tionsprogramme relevant sind (schon r&

den Politiker wie Glotz die Notwendigkeit 
eines »wirksamen Friedenskorps mit ~ 
hem technischen Bildungsstand und mo
dernstem Geratc herbei; vgl. DIE ZEIT 
19.4.1991). 

Angesichts dieser vielen KOche und der 
neuen UnObersichtlichkeit im erweiterten 
Hochschulbrei liegt es nahe, daB daraus 
ein Flickenteppich von sich »autonomc 
( behOrden- bzw. kapitalunmittelbar) ~ 
den lnstitutionen und Bereichen tor fast 
jeden Geschmack 'Nef"den kOnnte, aller
dings je nach machtpolitischen Kraftever
haltnis: breite Programme von Massen
Berufsausbildung mit regionalen »Hoff
nungsschwerpunkten« fQr die Klientele der 
Partei- und Verbande-Provinz, eher elitare 
und »kosmopolitischec Forschungs- und 
Gradiuertenzentren (teils in Symbiose mit 
deutschen und europaischen BehOrden, 
tails als »autonomec Partner der (staatlich 
hochsubventionierten) Forschungs- und 
Trainingstorderung der Wirtschaft und 
schlielllich einige alibiartige Quotenpro
gramme for •Minderheiten«, Frauen, 
Okologen und Friedens(polizei}-forscher). 

(2) 

Wir soltten also schon etwas genauer 
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fragen: werkann mil wem gegen wen wofur 
welche Form oder Qualitat von »Autono
mie« wo im Hochschulbereich durchset~ 
zen? 

Dazu mossen wir uns verdeutlichen, in 
welchem gesellschafttichen interessen- und 
machtpolitischem EinfluBfeld sich die Hoch
schule als soziale Institution. als gesell
schaftlicher Bereich befindet und entwik
kelt (im Untersch1ed zu der nur scheinbar 
homogenen c,ffentlich-rechtlichen Korper
schaft Hochschule). Dazu w,ederum ist ein 
Vorverstandnis Uber die grundlegenden 
Kategorien ertorder1ich, mit denen die Re
produktion und Weiterentwlcklung der Ge
sellschaft analysiert werden soil. Jenseits 
a lier gesellschaftstheoretischen Differenzen 
(von Durckheim, Marx, Weber bis Habermas 
und Luhmann) schemtes einen begrenzten 
Konsens daruber zu geben, daB in den 
modernen kapitalistischen Gesellschaftsfor
mationen zwei grundlegende Strukturie
rungsmechanismen in (kontrovers inter
pretierte) Beziehungen zueinander treten: 
einerseits die sogenannte »real-abstrakte« 
Vergesellschaftungsdynamik weltmarkt
orientierter Kapitalbildung und der darauf 
bezogenen staathch-rechtlichen, wissen
schaftlich-technischen und ideologischen 
Systeme und Apparate (in denen von den 
Bedurfnissen, Schicksalen, ldeen der kon
kreten Menschen und Gruppen radikal »ab
strahiert« = abgesehen wird); andererseits 
die Vergemeinschaftungsformen konkret
historischer sozial-lebensweltlicher Kollek
tive und ihrer offentlichen, auch individuelle 
Emanzipation ermoglichenden Verkehrs
und Kommunikationsformen. 

Fur die Problematik der (Selbst-)Verwal
tung, Selbst- oder Fremd--Steuerung aka
demischer Forschung und Bildung soltte es 
zumindest deutlich sein, daB es einen zen
tralen Unterschied gibt, ob j emand von der 
funktionalen Automatis1erung ausdifferen-
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zierter systematischer Bereiche mit ihren 
Sachzwanglogiken im Rahmen kapitalisti
scher Vergesellsch81tung spricht oder von 
der emanzipativen soz1alen Autonom1sie
rung oder Selbstbestimmur,g lebenswelt
licher Bereiche, Gruppen und Bewegun
gen, die eine bewuBte kollektive (Mit-)Kon
trolle Ober die systematisch »geronne
nen« gesellschaftlichen Produktivkrafte an
streben; ob es also um eine system
aggregative funktionelle Vemetzung von 
Sub-Systemen in Meso- und Makro-Syste
men geht oder um eine in sozialen Kam1>
fen und in Formen von kutturellen und 
politischen Cffent-lichkeiten argumentativ 
gefOrderte und »ausgehandelte« soziale 
Gestaltung in bestimmten historischen Kon
stellationen. Aus der ersteren Sicht sind die 
lebensweltlichen und Offentlichen 
Kommunikationsprozesse nur storende 
Umweltbedingungen und Stoffe tor eine 
autonome Systerndynamik; aus der zwei
ten Sicht sind diesystematisch geronnenen 
Prozesse bewuBt und kollektiv zu beherr
schende Stoffe und Mittel fOr in der Regel 
kontroverse und reversible Willensbil
dungen in und zwischen sozialen Kollekti
ven in Rahmen ihrer symbolischen und 
sinnstiftenden Verstandigungs- und Aus
drucksmedien. 

In der empirischen sozialen Realitat mi
schen sich diese ideattypisierend getrenn
ten Vergesellschaftungs- und Vergemein
schaftungsmechanismen in lnstitutionen, 
Organisationen. formellen und informeUen 
Gruppen im staatlichen, Offentlich-gesell
schaftlichen und privaten Bereich - so auch 
in der Hochschule als sozialem Raum. 

Die Hochschule und ihre Status-Gruppen 
und Fachbereiche sind vor allem mit drei 
auBerhochschulischen national- und welt
marktonentierten Macht-und EinfluB--Kom
plexen konfrontiert. die tief steuemd und 
strukturell in sie eingreifen: 
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1. W1rtschaftlIche nattonale und muttrna
tionale Macht-Komplexe ( einschlieBlich so
genannter militarisch-industrieller Komp-- . 
lexe): 

2 . staatsburkratische nat,onale, europai
sche und intemationale Machtapparate: 

3. berufsstandische und fachwissenschaft
liche Oligarchien und EinfluBnetze. 

Dem stehen im Hochschulbereich sozia
le, kulturelle, generations- und geschlechts
spezifisch differenz1erte Gruppen gegen-
0ber (zusammengefal3t in formalen Sta
tusgruppen: Studentlnnenschaft, Profes
sorlnnenschaft, Mittelbau, sonstige Dienst
krafte). dieihrekonkretenBed0rfnisse, lden
titaten, Sinnhorizonte mit den systema
t,sch determinierten Le1stungsprozessen 
»sinnvoll« koordmieren wollen oder/und an 
nicht nur system-funkt,onalen kulturellen 
Sinn-Gebilden bestimmter Universitats
disziplinen lemen und kreativ werden Wol
len. Sie entstammen einer Vielzahl von 
sozio-kulturellen Herkunftsmillieus und st&
hen vielfaltigen weltanschaulichen, eth
nisch-kulturellen und soz1alen Bewegun
gen nahe, deren begrenzte bis bomierte 
Sinnhorizonte sie allerdings im Prozel'!. 
kritsch-vergleichender Wissens- und Er
fahrungserweiterung tn der Hochschule 
uberschreiten sollten. 

In einer seit Jahrzehnten demokrat1sch
republikanisch verlaaten kapitalistischen 
Gesellschaf, wie der »alten« BRO finden 
s1ch schfieBlich zwei aufeinander struktu
rell bezogene republikanische Cffentlich
keitsbereiche, mit denen der Hochschul
bereich je nach Landes- und Stadtstaats
tradition mehr oder weniger in Austausch 
tritt: 

Auf der einen Seite die dem expansiven 
Machtkomplex staathcher E.xekutive und 
Verwattung dem Anspruch nach (und punk
tuell auch real) kontrollierend und grenz-
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setzend gegenubertretende Legislative ( Par-
1 ament politische Parteie11) SOWie die Ju
dikative (Gerichte sowie neuerdings Om
budsamter/Offentliche Schutz-Beaultragte) 
und die daran gebundene rechtsaufsicht
liche Verwattung. Auf der anderen Seite die 
fur bestimmte Gemeinwohlbelange sich 
bildenden VerbAnde und Protest- und 
Reformbewegungen (non governmental 
public interest groups) und die ebenfalls 
offlZiell dem 0ffentiichen lnteresseverpftich
teten Berufs-, Arbeits- und Wirtschafts
Kammem undauch diegewerkschalt1ichen 
Dachvert>ande. lnden verschiedenenFach
gebieten der Hochschulen kommen die 
hier grob skizzierten systematischen und 
sozio-kulturellen EinftuBbereiche in sehr 
unterschiedlicher Gewichtung und Mi
schung zum Tragen, bilden sich Rang-Ord
nungen unter den Fachem je nach den 
dominanten gesellschattlichen Bewer
tungskriterien. 

lnnerhalb der Hochschul-Statusgruppen 
und der Gremien der Hochschul.selbst
verwattung konnen sich, vermittelt Ober 
Wahl-Listen und Fraktionen, immer nur 
labile, kompromil'!.hafte Programme und 
Entscheidungsb0ndel herausbilden, in de
nen durch Hochschulbildungsprozesse 
aufgeklarte und informIerte sozio-kulturel
le, wettanschauliche, politische lnteressen
gruppen innerhalbvon und querzu Status
gruppen gemeinsame Ziele aushandeln 
und mit den dominanten sachzwanghaft 
wirk.enden b.zw. von auBen determinierten 
systematischen Funktionen und Leistun
gen zu vermitteln suchen. Gegen0ber 
unreflektierten System-Zwangen und bor
nierten lebensweltlichen Traditionen und 
Vorurteilen konnen kritisch reflexive Bil
dungs-und Forschungsprogramme immer 
nur eine begrenzteund befristete sub
stantiell-intellektuelle Autonomie gewin
nen - oft genug gegen das »juste milieu« 
akademischer Disziplinen. Berufe und ih-
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rer lokalenHochschulpolitik. Real-abstra
hierende systematische, konkret-lebens
weltliche und kritisch-reflexive kosmopoliti
sche und gemeinwohlorientierteAutonomie
bestrebung werden im akademischen 
Kraftefeld stets lm Kampf miteinander li&
gen. Solange nicht eine dieser intelektuell
strukturellen Gewalten die anderen totalitar 
unterdrOcken kann oder sich eng lebenswelt
liche und fachbomiert-systemische Denk
und Handlungsweisen in schlechter .Arbeits
teUung miteinander durchsetzen, kOnnen 
sie von einander gegeneinander lemfahig 
und in ihren Denkmustem und Produkten 
reversibel bleiben. 

(3) 

Der demokratische Sozialstaat ist zur 
umfassenden Daseinsvorsorge - einschlieB-
lich einer Okologisch verantwortlichen Le>
sung globalet' Umweltkrisen - gehatten, 
gegensteuemd in die von den Anforderun
gen und lnteressen der Kapitalent-wicklung 
und Rostung determinierte Wissenschafts
und Ausbildungsentwick-lung zu interve
nieren; und dies unter drei Kriterien: 

(1) OawissenschaftlicheAusbildung, For
schung, Dienstfeistung zentrale Medien der 
sozio0konomischen Reproduktion sind, ist 
der Zugang der verschiedenen sozialen 
Schichten und kulturell-«hisch an Gruppen 
der Bevotkerung dazu zugleich zentralen 
Moment bei der Verteilung des Sazialpro
dukts; der demokratische Sozialstaat hat 
hier nach Mallgabe der jeweils demokra
tisch sich durchsetzenden Programme und 
Strategien sozial gerechter Verteilung fOr 
die Regelung des Zugangs zu und der 
Prioritatenbildung innerhalb von Ausbil
dung und Forschung Vorsorge zu treffen. 

(2) Ungehemmter 1Ni55enschaftlich-tech
nischer Fortschritt (einschlleBlich sozio-
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technischer und padagogischer strukturel
ler Gewaltausabung) ver1etztvielfach auch 
die Werte der MenschenWOrde, derVOlker
verstandigung und der Friedenserhattung 
und muB daher einer verfassungsrechtiich 
normierten Begrenzung und Kontrolle un
tertiegen, verbunden mit der gezietten For
derung von Forschungs- und Bildungspro
grammen, dieder Durchsetzung menschen
WOrdiger Lebensbedingungen undder M~ 
schen- und B0rgerlnnen-Rechte dienen. 

(3) »NaturwOchsigef'c wissenschaftlich
technischer Fortschritt (und entsprechen
de Ausbildungsleistungen) stotzen das 
ungehemmte industrielle Wachstum. Oie
seszerst0rt zunehmend tor das Ober1eben 
der Gattung notwendige Lebensbedin
gungen, negiert aber auch die Rechte der 
abrigen natar1ichen Lebenswelten. Um hier 
in 1Nichtigen 8ef'eichen annahemd 0kolo
gische Gleichgewichtewiederherzustellen, 
bedarf es positiver w issenschafts-, 
technologie- und bildungspolitscher Vor
leistungen und Kontrollen durch staatliche 
Gesetzgebung und Politik. 

Die traditionellen rechtlichen Formen der 
personlichen Verpftichtung der Amtstrager 
und Bediensteten 0ffentlich-rechtlicher 
Blldungs-und Wissenschattseinricht1.Jngen 
auf Gemeinwohlprinzipien erwiesen sich 
tor die Anforderungen und Gefahrdungs
lagen als zu diffus und schwach, zumal 
wenn es um kompfexe langerfristige Wir
kungszusar:,menhange und darauf bezo
gene Verfahrensregelungen geht. Gegen 
positive lntentionen von Beteiligten haben 
sich ir,transparente wissenschaftlich-tech
nische und padagogische Systemsteuerun
gen entwickelt, die (a) sozial gerechte 
Verteilungsprogramme unterlaufen, (b) 
strukturell gewalthaft die MenschenWOrde 
und PersOnlichkeitsrechte einschrfmken 

· oderzersetzenund (c)OkologischeGleich-
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gewichte beschleunigt und Obef'Wlegend 
1rreversibel zerstoren. 

Hier bedarf es vielfaltiger, neu zu »erfin
dender« institutioneller Fonnen, Medien, 
Verfahren und gegensteuernder For
schungs- und Bildungsschwerpunkte, die 
von einem sozial-oologisch verantwortli
chen demokratischen Sozialstaat offensiv 
zu gestalten sind. 

Hochschulen erweisen s1ch vor d1esen 
Gefahren- und lnteressenlagen weniger 
denn je als homogene Selbstverwaltungs
kOrperschaften (die eine substantielle 
Autonomiegestalten und legitimieren kOnn
ten) und deren Mitglieder gleictrsinnig ver
antwortlich handeln (oder dazu verpflichtet 
werden kOnnten ), sondem sie unter1iegen 
wie viele andere Offenthch-rechtliche wis
senschaftliche Einnchtungen extrem un
tersch1edlichen EinflOssen und Struktur
zwangen aus einer antagonistisch-dynami
schen Gesellschafts- und Gattungsge
schichte. Die multi-national oder natonal 
konzentrierten Wirtschaftsmachte haben 
bereits einen - verfassungsrechtlich abge-
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s1cherten - mtensiven Zugang zur Gestal
tung der inhaltlichen Schwerpunkte und der 
Verkehrs- und Denkformen in der W1ssen
schafts- und Hochschulentwlcklung. Der 
demokratische Sozialstaat - erweitert zum 
okob gisch- und internatonal-solidanschen 
Sozialstaat-ist ebenso verfassungsmaBig 
verpflichtet, gegen dieextremen und destruk
tiven Wirkungen dieser Wirtschaftsmachte 
langfristig, praventiv und gegensteuemd 
zu intervenierend. 

Als demokratisch, forderalistisch und 
sozial-6kologisch zu strukturierendes Ge-
meinwesen ist dieser Verfassungsstaat 
gehalten, sich vorrangig der Beteiligung 
dezentraler, kommunaler und zivil-9esell
schaft1icher gemeinwohlorientierter Krafte 
und Gestaltungsformen bei der ErfOllung 
dieser Aufgaben zu bedienen. 

Wolfgang Nitsch, Prof. Dr., ist 
Soziologe und Hochschu/lehrer in 
der Lehrerausbildung an der Carl
von-Ossietzky-Universitat Oldenburg 

Torsten Bultmann (Bonn): 

Einige Notizen zur Geschichte des Hochschulrahmenyesetzes (HRG) 

Die ungleiche Machtverteilung des 
deutsch-deutschen Vereinigungsprazesses 
kommt auch darin zum Ausdruc:k, da'1 das 
HRG den ostdeutschen Hochschulen und 
neuen Bundeslandem als unhinterfragbare 
Norm eines Wi:»senschaftslenkungsmo
dells prasentiert wird, an das es sich 
lediglich anzupassen gelte. Diese Norm~ 
rung ist gleichbedeutend mit einer Ent
historisierung (so wie auch in anderen ge
sellschaftlichen Bereichen Entzeitlichung 
der - konfliktgeladenen - juristischen 
Regelmechanismen kapitalistischer Marl<t
wirtschaft und deren rechtsdogmatische 
Setzung als Norm, die nur noch einen Un
terwerfungsanspruch erzeugen kann, in
einandergreifen). In diesem Verfahren geht, 
gerade was unser Thema betriffl, vollig 
unter, daB die Erarbeitung des HRG von 
heftigen politischen Auseinandersetzungen 
begleitet war, und daB auch das Endprodukt 
nichts anderes leistet, als eine Machtbalance 
zwischen ven.chiedenen gesellschaftlichen 
lnteressen herzustellen. 

Das HRG wurde als erstes Bundeshoch
schulgesetz Oberhaupt in seiner imwesent-
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lichen noch bis heute gOttigen Fassung 
1976 unter der SPD/FDP-Regierung im 
Bundestag verabschiedet, und zwar von 
einer GroBen Koalition aller Parteien (SPD, 
FOP, CDU). DemgegenOberwurden noch 
bis Mitte der 70er Jahre ("Ara Brandt") 
Reformen im Bildungs- und Hochschul
bereich in einem weitaus hOheren MaBe in 
Konfrontationzwischen konservativan und 
"progressiven" (nicht nur sozialdemo
kratischen sondem auch weilef' links ste
henden) Kraften in starker weltanschau
licher Aufladung durchgesetzt (dreigliedn
ges Schulsystem vs. Gesamtschule; Or
dinarienuniversitat vs. Gruppenuniversitat 
etc.). Es ist schlieBlich kein Zufall, daB etwa 
zeitlich parallel zur HRG-Verabschiedung 
der sog. "OffnungsbeschluB" (1977), zwi
schen Regierungschefs der Lander und 
Hochschulrektoren ausgehandelt, verkOn
digt wurde; seine Quintessenz: Beibehal
tung des -im wesentlichen uneingeschrank
ten - Hochschulzugangs fllr nachfolgende 
Studierendengenerationen bei gleichzeiti
ger Einfrierung derOffenUichen Hochschul
ausgaben. Anders ausgedrtlckt bis heute 
muBte in Westdeutschland eine Oberwie
gend konstant bleibende matenelle und 

• personelle Grundausstattung eine VerdoJr 
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pelung der Studierendenzahlen (von 750 
Tsd. auf1,6 Mlll.)auffangen. Damittendier
te auch der materielle Spielraum fur Refor
men im Hochschulbereich zugunsten emer 
Oberwiegenden technokratischen Not
standsverwaltung gegen Null. 

Das HRG markiert folglich weniger einen 
Auftakt als vielmehr den machtpolitisch 
gesetzten vorHiufigen Endpunkt einer Ent
wicklung: den entgultigen Obergang von 
einer Politik substantiellerer gesellschaftli
cher Reformen zum blo!!.en technokra
tischen Krisenmanagement, wofOr sich ein 
"staatstragender'' Konsens ausbildet, des
sen purer Ausdruck die das HRG unter
stotzende Allparte1enkoalition ist. 

II. 

Ende 1980 wartet der Sund Freiheit der 
Wissenschaft (BuF) antaBlich seines 
10jahrigen Jubil&ums mit folgender 
Erfolgsbilanz aut "An den meisten Hoch
schulen und in der Mehrzehl der Facher 
konnte eine Machtobemahme durch die 
Gegner unserer Gesellschaftsordnung ab
gewehrt warden. Qe gewaltsamen Storun
gen und KrawaHe sind seltenergeworden." 
D1ese ruckblickende Bewertung von 
Studentenbewegung und Hochschulrefor
men verdeutlicht zugleich die bis heute 
nachwirkende Gepftogenhert dieses mili
tantesten Ordinarienverbandes, politische 
Gegner jenseits der Verfassung zu stellen 
und mithin wissenschaftspolitische Kontro
versen auf eine polizeiliche Angelegenheit 
zu reduzieren. Die "Machtfrage" hat an den 
Hochschulen natiJr1ich niemals auf der Ta
gesordnung gestanden. Dennoch kommt 
in dieser AuBerung etwas Reales zum 
Ausdrucl<: die Emphasesagt etwas Ober die 
Dimensionen, in denen die Konftilcte Im 
Hochschulbereich Ober die zugrundelie
genden Sachthemen (Wissenschaftskritik, 
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Studien- und Prufungsreform, Mitbest1m
mung) hinaus haufig tatsachhch von den 
Beteihgten interpretiert wurden. 

Zur unmittelbaren Vorgeschichtedes HRG 
gehort schlieBlic:h die politische Polarisie
rung angesichts der in den 60er Jahren 
sprichwortlich gewordenen tiefen Krise des 
trad1erten deutschen Hochschulgedankens. 
Nach 1945 wurden in den westlichen ~ 
satzungszonen die Hochschulen nicht er
neuert, sondem im wesentlichen als Or
dinarienuniversitaten in struktureller und -
Oberwiegend auch- personeller Kontinuitat 
zur vorangegangenen Zeit des Faschis
mus restauriert. Dem lag eine Analyse zu
grunde, daB die !dee derdeutschen Univer
sitat "im Kem gesund" sei (so etwa 1948 
im sog. "Blauen Gutachten" der brrtischen 
Zone). Das Thema 'Wissenschaft im Na
tionalsozialismus" wurde auf das morali
sche Fehtverhalten einzelner Professoren 
und eine nur punktuelle wissenschafts
fremde, blot!. "auBerfiche" Politisierung 
und ldeologisierung einzelner Hochschul
funktionen reduziert. Bei dieser sehr vor
dergrondigen Bilanz lag scheinbar nichts 
naher als zum Ideal vermeintlich autono
mer, d.h. unpolitischpr und ''zweckfreier" 
h6herer Bildungsstatten fur wenige zu
ruckzukehren. Auf diese Weise wurden 
von den Ordinarien auch sinnvolle Diskus
sionen Ober eine Verkoppelung von Hoch
schule und Gesellschaft, Ober eine gesell
schaftliche Verantwortung derWissenschaft 
vorrangig ausgegrenz1. Die instutionelle 
Macht dazu hatten sie. Letztl ich liefen alle 
Faden der Wissenschafts- und Hochschul
planung, alle Entscheidungsstrange, in der 
Person des einzelnen Professors zusam
men der individuell Ober materielle 
Res~ourcen, wissenschaftlichen Nach
wuchs, Ober Priorrtaten in Forschung und 
Studium bestimmte. 

Vor diesem Hintergrund ist es erklarbar, 
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daB in der Studentenbewegung, die 1968 
alle Univer.iitaten ergriff und zeitweise lahm
legte, Universitatskrltik als Kritik an ana
chronistischen Strukturen und einzelnen 
Personen, Gesellschaftskritik und die Ent
deckung "unbewtltigter" Vergangenheit 
faktisch eine untrennbare Einheit bildeten: 
die Frage nach den historischen Wurzeln 
der Ordinarianuniversitat verwies auf das 
"diskrete Beschweigen" (H. LObbe) der jOng
sten Vergangenheit., welches offenbar ein 
integrierender Bestandteil des westdeut
schen politischen Nachkriegskonsenses 
war, rockte die aktuellen funktionalen und 
thematischen Defizite der Hochsc:hulen in 
ein grelles Licht und verdeutlichte schlieB
lich die Sprachlosigkeit ihrer fOhrenden 
Reprasentanten gegenOber den offenkun
digen politischen Legitimationskrisen der 
Gegenwart (Vietnamkrieg, Notstandsge
setze). Es lieB sich relativ leicht erkennen, 
daB die professoralen Postulate von Poli
tik- und ldeologiefeme der Wrssenschaft 
vor allem dietraditionell-verinner1ichte (und 
daher als Thema institutionell ausgrenzte) 
Nahe zu den herrschenden Eliten in Staat 
und Gesellsc:haft verhOllten. 

Kritik kam natortich nicht nur aus studen
tischen Kreisen. Seit 1960 entwickeln sich 
Schlagworte wie" Bildungskatastrophe" und 
"Krise derHochschulen" zu publizistischen 
Gerneinplatzen. Es bedarf keiner Phanta
sie, daB ein Lenkungsmodell wie die 
Ordinarienuniversitat mit dem Wissen
schaftstransfert>edarf einer hoc:hkomplexen 
kapitalistischen lndustriegesellschaft un
vereinbar ist, zumal in diesem Zeitraum 
Faktoren einer intensiven, zunehmend 
wissenschaftsinduzierten Okonomischen 
Entwicl<lung an Bedeutong gewinnen. So 
hauften sich auch Klagen etwa der ln
dustrieverbande, die Hochschulen warden 
erstens fOr die Nachfrage des Arbeitsmark

' tes zu wenig Akademiker ausbilden und 
zweitens von den wenigen zu viele falsch, 
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d.h. nicht funktionsgerecht fOr die Berufs
praxis. Die Oberfallige Hochschulrefoon 
wurde so in den 60er Jahren zu einem aus 
vielfaltigenQuellen gespesten Oauerthema, 
um welches sic:h Vereinigungen bilden, 
Positionspapiere erarbeitet. neuartige ln
s1rumente zentralstaatlicher Bildungspla
nung geschaffen werden, alles mOndend in 
der Forderung nach bundesweiter gesetz
licher Regelung. 

In dieser bis heute wiri<emten Ausdifferen
zierung von Positionen unterscheidet 
Margherita von Brentano (in einer im Um-
kreis des Sozialistischen Deutschen 
Studentenbundes (SOS) entstandenen 
Streitsc:hrift "Wider die Untertanenfabrik") 
ziemlich aufschluBreich drei Haupttenden
zen: 

• eine konservt1tN-relonnlltorische T«w>
denz, die im wesentlichen von den meisten 
Professoren vertreten wurde und sich in der 
Fonnel "Bewahren und Erganzen" zusam
mentassen laBt. Das ist im Kem die Or
dinarienauffassung, welc:he die deutsc:he 
Universitatsidee fOr im Kem gesund und 
entsprechend lediglich im additiven Sinne 
erganzungsbedOrftig halt. Vergleichbares 
findet sic:h noch heute im Sund Freiheit der 
Wissenschaft (BuF) und im Hochschul
verband (HV), der starksten Standesorgani-
sation der Professoren, wieder. Wenn der 
Prasident des HV, der Koiner VOlkerrechts-
professor Hartmut Schiedermair, bei diver
sen Offentlichen Antassen die Situation der 
neuen Bundeslander als einmaligeChance 
preist, dievermeintlichen Fehlerzu vermei
den, welche in der westdeutschen Hoch
schulgesetzgebung nach 1968 begangen 
wurden, ordnet er sic:h historisch durchaus 
korrekt ein. 

- _,. funlctlon•istische Tendenz(auch 
· als technokratische bestimmbar), welche 
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die Hochschulen vor allem am Kntenum 
ihrer Leistungsfahigkeit fur Ckonomie und 
Administration miBt. Neben den lndustri~ 
verbanden und Forschungsfordergesell
schaften tritt in dieser Intention vor allem 
der ( 1957 gegrOndete) W issenschaftsrat in 
Erscheinung. Man konnte es als seine 
klassische Aufgabe bezeichnen. zwischen 
Politik. lndustrie ur,d vorgefundenen Hoch
schulbedingungen Im lnteresse Okono
misch-technologIscher Modemisierung zu 
vermitteln, wobei er auch Konflikte mit 
Ordinarien und "verkrusteten" Strukturen 
nicht scheut. 

- eine radik.af progressive Tendenz, wel
che die Demokrattsierung der Hochschule 
und der Gesellschaft als verbundenen 
Prozer.. begriff. Diese Verbindung wird ge
schaffen durch ein radikaldemokratisch
aufklarererisches. individueller und gesell
schaftlicher Emanzipat1on verpflichtetes 
Wtssenschaftsverstandnis. Die Position 
emer verschwtndenden Minderheit von 
Hochschullehrem in den 50er- und 60er
Jahren (der Frankfurter Schule oder der 
von Wolfgang Abendroth in Marburg repra
sentierten maoostischen Denktradition) b&
gegnete s1ch hier mit der Universitatskribk 
studentlscher Gruppen. Seine Niederach lag 
findet d1eseTendenz inderberOhmtgewor
denen SDS-Denkschrift " Hochschule in 
der Demokratie" (1961 ). Vergleichbare 
Positionen anfangs sehr kleiner Zirkel ge
wmnen 1968 an den Hochschulen eine 
Massenbasis. 

Das ist wohlgemerict ein veremfachtes 
Schema. Es handett sich nicht um feste 
BIOcke oder Parteien. Auch gibt es vie!fal
tIge Uberschneidungen und Aufspattungen, 
wobei nur an die politische Zersplitterung 
der Nach-68er Studentenbe'Negung erin
nert sei. Dennoch 1st d1ese Kenntlich
machung Obergreifender und in der Realt
tat auch differenz1erbarer lnteressenrichtun-
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gen nutzhch. Alie kunftlgen politischen Kon
stellationen und hochschulrechtfichen Korn
promisse lassen sich als spezifisch ge
wichtete t<rafteverhattnisse zwischen dte
sen Tendenzen bestimmen. 

Ill. 

"Die unermOdliche Rhetorik der Hoch
schulreform hotet den grollen Anspruch 
derUniversitat. wahrend administrative Not
maBnahmen tor eine auBerliche Anpas
sung an handgreifliche BedOrfnisse sor
gen". so charakterisierte Jurgen Habermas 
bereits 1965 die sich abzeichr.ende un
terschwellige technokratische Reduktion, 
mit der die Hochschulreform zu einem 
blollen Etikett for die marktwirtschaftliche 
Ausrichtung und bloB formate Rationalis1e
rung des Wissenschaftssystems zu wer
den drohte. DaB diese T endenz in der Fol
gezeit die bestimmende wurde, hangt 
schlicht damitzusammen, daBsie von den 
machtigsten gesellschaftfichen lnteressen
gruppen getragen war. Hinzu kam, daB 
entsprechende MaBnahmen nicht als 
1dentifizierbaresKonzept, als politischeoder 
ideologische Richtung in Abgrenzung zu 
anderen, in Erscheinung traten. sondern 
behaupteten das Gegenteil zu sein, genau
er: Realismus, Sachzwanglogik und 
Modemitatschlechthingegendie"ldeologi
sierung" der Hochschulreform von rechts 
oder links zu verkOrpem. 

Nachdem 1969 ZlJm erstenmal in der 
Geschichte der BRO eine SPOi1efOhrte 
Regierung, zudem unter der Wahlkampf
losung "Demokratie wagen!", ans Ruder 
kam, schienen zunachst die Vorausset
zungen gunstig, um auf Bundesbene nach
drucklicher eine Politik der Bildungsrefor
men zu betreiben. 1970 erschienen die sog 
Leussink-Thesen als eine Art Vorstudie 
zum HRG Bereits darin warder Anspruch 

einer demokratischen Hochschulreform Im 
Sinne eines bloBen Management-Konzep
tes tar die operatlonalisierbare Handha
bung der neu entstehenden Massenuni
versitaten (von Anfang der 60er bis Ende 
der 70er..Jahre verdreifachte sich die 
Gesamtzahl der Studierenden) herunter
geschraubt. Hans Leussink zeichnete als 
der (parteilose!) Bildungs- und Wissen
schaftsminister derSPO/FDP-Koalition. Zu 
den ihn charalderisierenden Eigenschaften 
gehorte, daB er Aufsichtsratsmitglied bei 
Krupp und Vorsitzender des Wissenschafts
rates war. 

Zunachst wurden reale Schritte einer Er
weiterung und Offnung der Hochschulland
schaft (NeugrOndungen, Erweiterung der 
Zulassungen zum Studium etc.) eingelei
tet. die alle tar sich genommen die Ambi
valenz dieser (heute noch so genannten) 
"Reformara" bis ca 1975 verdeutlichen. 
Das 1971 eingefOhrte BafOg mit einer an
fanglichen GefOrdertenquote von Ober 30% 
ist so ein typisches Produkt dieser Zeit Es 
war ein realer Fortschritt, ind em es tatsach
lich ehemals bildungsfamen Schichten den 
Hochschulzugang erOffnete. Es war gleich
zeitig ein unabdingbares Vehikel, neue 
akademische Qualifikationsresen,en zu 
erschlieB.en, um international konkurrenz
flihig zu bleiben. Offentlich gehandelt wur
de solche MaBnahmen unter dem Etikett 
der "Chancengleichhett''. Ob diese ledig
lich als sozialtechnisches Instrument z1.ir 
Eiweiterung des akademischen Atbeits
marktes oder als reale Emanzipation in der 
Gesellschaft V'el'bunden mit dem Anspruch 
auf Mitgestaltung der eigenen Lebensbe
dingungen (eingeschlossen die Mitbestim
mung an der Hochschule )zu verstehen sei. 
daran schieden sich wiederum die Geister 
und bildungspolitischen Konzepte. 

, Daher ware es zu eindimensional, die 
Hochschule,cpansionsphase derfrOher 70er 
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Jahre ungeachtet der zweifelfreien techno
kratischen Ausrichtung offizieller Regie
rungspolitik auf die reine Logik kapitalisti
scher Modemisierung des Qualifikations
sytems zu reduzieren. Allein schon des
halb, 'Neil die Hochschulen in einem noch 
relativ wenig verrechtllchten Raum einen 
entsprechend grOBeren Spielraum tor 
Reformexpenmente und neuartige Modell
versuche hatten. An ihnen wirkteein -mehr 
oder weniger informelles • ReformbOndnis 
aus Studierenden, Mittelbau und einer Min
derheit von Professoren, welche den 'Jm
bau der Strukt\Jren und die Oberfallige 
Studienreform an radikaleren Emanzipa
tionsvorstellungen maBen: dafOr stehen 
real praktizierte paritatische Mitbestim
mu ngsmodelle. projektorientierte inter
disziplinare Studiengange, einphasige 
Lehrerlnnen- undJuristlnnenausbildung etc. 
Die sog. Studienreform ist noch ein SchlOs
selbegriff des HRG. Sie gait nicht als ei!l
malige Angelegenheit, sondem als Oauer
aufgabeder Hochschulen, fachliche lnhalte 
und Bildungsangebote standig an die Ver
anderungen der Realitat anzupassen, und 
zwar eigenverantwortlich durch bewuBten 
wissenschaftlichen Bezug auf komplexe 
gesellschaftliche Problemlagen ( und nicht 
nur als pawlowsches Reagieren auf indu
strielle "Nachfrage"). Auf diese Weise war 
die Studienreform vor der Verabschiedung 
des HRG zugleich der inhaltliche Kem, 
quasi der Gegenstand, der eingeforderten 
Mitbestimmung in den sog. Selbs1ver
waltungsorganen. Folglich .st diese Mit
bestimmungsforderung nicht auf formalen 
GremienklOngel und abstrakte, von einem 
inhaltlichen Anspruch losgelOste anti
professorale Mehrheit'sbeschaffung redu
ziert>ar, als welche sie von ihren Gegner 
(Oberwiegend Professoren) geme darge
stellt wird. 

Da unter den genannten Bedingungen 
bestimmte formale Schritte der Hochschul-
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expansion von technokratischen Moderni
sierern und radikaleren Reformern gemein
sam - wenn auch eingebettet in unter
schiedliche Konzepte - unterstotzt wurden·. 
schuf dies den Anschein einer gewissen 
lnteressenparalleliUU, zumal sich die 
Ordinarien als gemeinsame Gegner - von 
technokratischer Modernitat und von 
Demokratisierung sowieso - darstellten ( es 
1st kein Zufall, daB diese noch heute die 
Zeit von 1968-1973 mit traumatischen Er
innerungen verbinden und als Phase ihrer 
schlimmsten lsolierung interpret,eren). 
Diese widerspruchliche "Allianz" f6rderte 
gleichzeihg eine Art optischer Tauschung 
bei vielen Linken, ihren gesellschaftlichen 
EinfluB stark zu 0berschatzen. Das fOhrte 
dann dazu, daB nach dem Oktroi des HRG 
an den Hochschulen Reformbundnisse re
lat,v schnell zusammenbrachen und Hoch
schulpolitik zu einem absoluten gesell
schaftlichen Randthema verkam. 

"Entdemokratisierung durch Ver
staatlichung" - das k6nnte als Schlussel
formel zum Verstandnis des HRG gelten. 
Einen ersten Einschnitt bildete das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichtes im Jahre 
1973 gegen die Drittelparttat (gleichberech
tIgte Stimmenverhaltnisse von Professo
ren, Mittelbau und Studierenden in den 
Selbstverwattungsgremien, so daB keine 
Statusgruppe eine andere 0berstimmen 
kann) mit einer ganz famosen Interpretati
on von Grundgesetz Art. 5,3 ("Freiheit der 
Wissenschaft"), "eine geschichtlich selbst 
in der Hochscholastik unbekannte posit10-
nelle Beglilndung der Wahrheitsfahigkeit" 
(Wolf-DieterNarr). Diese wurdeausschlieB
lich den Professoren zugesprochen, die 
Freiheit der W,ssenschan als deren alleini
ges lnd1vidualrecht deklimert Wobei die 
Kehrseite ist, daB nachgeordnete Status
gruppen wie Mittelbau und Studierende -
zumal die aktivsten Trager des Studienre
formgedankens - statt Subjekte der Wis-
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senschaftsfreiheit zu sein vor allem zu Ob
Jekten von Anleitung und Wissensver
mittlung reduziert wurden. So trat in 
Entscheidungsprozessen an die Stelle 
demokratietormiger Mechanismen von Dis
kussion, Konsens, Anna hen.mg, Selbsinfra
gestellung, Korrektur die autokratische 
Verk0ndigung kraft Amtes. Folglich sieht 
das HRG (§ 38,3) in alien zentralen 
Entscheidungsfragen der Hochschulauto
nomie die obligatorische Professoren
mehrheit vor. Damit war der bis dato als 
untrennbar empfundene Zusammenhang 
von Studienreform und Mitbestimmung 
zerrissen, gleichbedeutend mit einer Ent
machtung der aktivsten Trager demokra
tisch-emanzipatorischer Hochschulrefonn
vorstellungen (Mittelbau und Studierende). 
SchlieBlich wurdein konsequenter Fortset
zung dieser b0rokratischen Vereinfachung 
das Projekt der Studienreform selbst (§ 8) 
aus den Hochschulen herausgenommen 
und der staatlichen Ebene angelagert, was 
zu einer immer ineffizienteren juristischen 
Verordnungs- und Regelungsdichte des 
Fachstudiums tohrte. Daher mOssen die 
Bestimmungen Ober Studium und Leh re im 
HRGmitderRegelung der Gremienkompe
tenz und der Mehrheitsvertialtnisse als or
ganische Einheit gesehen werden. Sicher 
gibteszum HRGnoch mehrzusagen (ganz 
ausgeklammert habe ich den Bereich der 
Forschung), aber dies scheinen mir seine 
Kemaussagen zu sein. 

Im gewissenSinnebedeutetdas HRGdie 
Re-Integration derOrdinarien, weil es einen 
KompromiB zwischeri durchaus vorhande
nen Elementen rationaler Modernisierung 
(einheitliche Regelung des Hochschulzu
gangs, Trennung des Hochschulmanage
ments von denwissenschaftlichen Entschei
dungsgremien, Anerkennung verschiede
ner, auch nicht-universitarer Hochschul
typen ats gleichberechtigt usw.) und unver
kennbaren Momenten einer Refeudalisie-

rung der Hochschulen darstellt, wazu vor 
allem die automatische Professorenmehr
heit, aber auch solche Elemente wie die 
Wiederentdeckung der Habilitation als 
Berufungskriterium und die obligatorische 
Fakuttat:sgliederung zu rechnen sind. 

IV. 

Die Geschichte des HRG endet nator1ich 
nicht mit seiner Verabschiedung 1976. 
Danach ist es vor allem die Geschichte 
seines Scheitems und seiner lneffizienz in 
der Pra}(js, wozu insbesondere die Beerdi
gung der Studienreform geh0rt. Das ware 
ein zusatz!iches Thema und kann hier aus 
Raum-und Zeitgrunden nichtweitervertieft 
werden. Nur so vie! sei gesagt in den 80er 
Jahren war die offizielle staatliche Hoch
schulpolitik vor allem von weltmar1ctorien
tierten forschungspolitischen Prioritaten 
bestimmt. Die Relativien.mg der hochschul
internen Genehmigungspflicht tor Drittmit
telprojekte in derHRG-Novellevon 1985(§ 
25,3) ist ein typisches Resultat dieser Peri
ode. welches die Hochschulautonomie 
noch weiter einschrankte und die auflenge
steuerte Okonomisierung der Grundlagen
forschung an den Hochschulen besct-.leu
nigte. Heute geht es wieder verstanct um 
"Studium und Lehre", weil die b0rokrati
sche Reglementierung von deren lnhalten , 
vielleicht sogar auch bestimmte an den 
Hochschulen noch existierende Freiraume, 
hinter der immer rapideren Umprofilierung 
betriebswirtschaftlich definierter akademi
scherQualifikationsanforderungen herhinkt. 
Im Visier stehen dabei vor allem vermeint
lich leistungsnivellierende Gleichheitsvor
steHungen im HRG (prinzipielle Chancen
gleichheit des Hochschulzugangs, Gle!ch
wertigkeit der Hochschulen sowie der Stu
diengange und --abschlasse einer Aus
blldungsphase etc.), die sich durcheus 
noch als formalisierte sozialstaatliche Re-
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likte fruherer Hochschulreformen begreifen 
I assen. Signiftkanterweise rOckt daherwie
der starker der labile KompromiBcharakter 
desGesetzesins Blickfeld. Hochschulpolitik 
als 'never ending story"! 

Hochschulpolitik mit emanzipatorischem 
und demokratischem Anspruch l~U3t sich 
nicht vollstandig betreiben, ohne sich mit 
der Geschichte des HRG auseinanderzu
setzen. lch wollte keine Ratschlage ertei
len, sondem vor allem auf fofgendes hin
welsen: genausowenig wie slch mit dem 
aus Westdeutschfand lmportierten wahl
kampfzyklisch angelegten Politikmodell 
Probleme !Osen lassen, laBt sich ein gesell
schaftlicher Bereich wie die Hochschulen 
durch ein Gesetz widerspruchsfrei "r. 
geln", nicht einmal verwatten. Auch das 
reduzierte Erfolgskriterium reibungsfreien 
Funktionierens wird immer wieder durch 
die in der gesellschaftlichen Realitat aus
einander.rtrebeoden I nteressen gebrochen. 
Das wird allein daran deutlich, wennwir uns 
vor Augen fOhren, worum es eigentlich im 
Kern bei den Auseinande<setzungen um 
die Hochschulen geht: um das Verhattnis 
von betriebsvvirtschaftlich bestimmer Aus-
bildung und pe<s0nlichkeitsorientierter Bil
dung, von freier Wissenschaft und Okono
mischer Auftragsforschung, von Speziati
sierung und Generalisierung, von welt
mar1<torientierter Forschungsdynamik und 
globaler \/erantwortung der Wissenschaft, 
kurz: um das Verhaltnis von Profit und 
Wahrheit Oiese Konflikte werden niemals 
zu Endesein, sowieein Fu13bailspiel abge
pfiffen wird. Folglich ist es wichtig und 
richtig, darin die eigenen lnteressen zu 
erkennen und politiscll zu vertreten. 

Torsten Bultmann ist 
BundesgeschaftsftJhrer des Bundes 
-demol<ratischer Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftler (BdWi) 
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Larissa Klinzing (Ber1in): 

Landeshochschulgesetze in der Obergangszeit 

Die im Winter 1990 begonnene Hochschul
reform in Ostdeutschland hat mit den Re-
gelungen zum Hochschulrecht im Eini
g ungsvertrag eine klare Schnittstelle be-
kommen, die sowohl in der Praxis, als auch 
1n der hochschulpoltbschen Diskussion ei
nen Szenariowechsel herbeitohrte. 

Konnte man in der Zeit des FrOhJahrs und 
des Sommers 1990 noch gute Ansatze fur 
die Reform von unten an den vielfaltigen 
Hochschulorten beobachten und viele akti
veAkteuredieser Reformbewegung in kon
struktiven Aktionen erteben, anderte sich 
die Logik der Hochschulentwicklung und 
das Verhalten der Akteure der Hochschul
politik mit dem Einigungsvertrag in Rich
tung einer Reform von oben. 

SchlieBlich ging die Emeuerung der Hoch
schulen mit denzunehmenden Verteilungs
kampfen und Belastungen der L.anderhaus
halte immer mehr auf die Einpassung der 
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landesrechtlichen Regelungen 1n e1nige 
pragmatische standartgrOBen westdeut
scher Entwicklung der Obertast an den 
Hochschulen. 

In dieser Obergangszeit sind die Gestal
tungsraumeimOstendurchdieRahmenbe-
dingungen der grol!.en Politik immer enger 
geworden und die klare Dominanz der 
Finanzpolrtik des Bundes und der Lander 
gegenOber der Hochschulpolitik immer deut
licher 

Denkt man an die Hoffnungen der 
Wendezeit, die mit einer Obergangsfrist 
von drei Jahren tor den Osten vert>unden 
waren, so stellt man bereits nach einem 
guten Jahr dieser Obergangszeit fest, dal!. 
die Abweichungen vom Hochschul
rahmengesetz invielen Fallenzum Nachteil 
der Fre1raume der Hochschulen ausge-
schlagen sind. Eine reale und von daher 
2ine faire Chance, eigene Erfahrungen mit 

der Hochschulreform zu machen, haben 
die Hochschulen in Ostdeutschland kaum -
wenn Obertlaupt - bekommen. Diese Aus
sage bedeutet allerdings nicht, daB nicht 
genOgend Erfahrungen vor Ort gesammelt 
warden sind und AnsAtzezum Nachdenken 
Ober die weitere Entwicklung im geeinten 
Deutschland sorgtaltig weiterverfolgt wer
den sollten. 

Neben dem klaren Szenariowechsel in der 
Entwicklung an den ostdeutschen Hoch
schulen kann man nicht Obersehen, daBder 
ProzeB derTransformatlon des Hochschul
systems zwar in stufen und Etappen, den
noch unteilbar im Ganzer, ver1aufen ist und 
auch so ver1aufen wird. 

Die Suche nach einem gangbaren Kom
promiB zwischen einer nicht mehr mOgli
chen Reform von unten und einer kurzat
migen Reform von oben hat in dieser kriti
schen und sehr dynamischen Zeit des 
Umbruchs im Osten gezeigt, daB die 
hochschulrechtHchen Regelungen der Ent
wicklung in den neuen Bundeslandem we
der in Zeit noch Tiefe in der Lage sind, die 
notwendigen Entwicklungss1rukturen zu 
steuem. 

Aus der Sicht der Betroffenen ist die Erfah
rung ganz wichtig, daB die Einmischung in 
die Diskussion zur Gesetzgebung und zur 
Hochschulentwicldung unabdingbarist, will 
man Oberhaupt irgendwelche Ergebnisse 
haben. Dies ist besonders an den studenti
schen Protesten deutlich geworden. Aus 
der Sicht der Regierungen konnte es durch
aus bemerkenswert sein, daB die Ober
konzentration von Macht bei den Ministeri
en und Verwaltungen, die klar Oberzogenen 
Verordnungsenmkhtigungen in den neuen 
Bundeslandem keineswegs automatisch 
den erwOnschten Effekt gebracht haben. 
Auch diese haben im Wesentlichen not-
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wendige Entwicklungen eher behindert als 
ennutigt. 

Vor dem Hintergrund der Diskussion zur 
Novellierung des Hochschulrahmenge
setzes ist gerade diese jllngste Erfahrung 
der Hochschulpolitik hervorzuheben, wo
nach die starl<e Oberregelung der Hoch
schulen durch die Bundes- und Landesvor
gaben eine emsthafte Neustrukrurierung 
oder grundsatzliche Reformierung der Hoch
sch ulen behindert. 

In Bezug aufdiesehr kontrovers diskutier
te Frage der Hochschulautonomie laBtsich 
aus der Sicht der Erfahrungen im Osten 
zumindest soviel zusammenfassen, daB 
ohne freie demokratische Gremienwahlen 
an den Hochschulen, verbunden mit den 
harten Auseinandersetzungen um die Fra
ga der politischen Legitimation von 
Hochschulentscheidungen, keine emstge
meinte politische Emanzipation von 
Hochschulmitgliedemzustandegekommen 
ware. 

In der hochschulpolitischen Diskussion 
an den ostdeutschen Hochschulen, insbe-
sondere in deren Gremien, hat vordergnlndig 
die Frage der Vertretungsproportionen oder 
der Beteiligung der einzelnen Gruppen im 
Mittelpunkt gestanden. Diese Schwefpunkt
verschiebung mag dem einen oder anderen 
einseitig vorl<ommen, sie war aber fOr Ver
tretung von differenzierten Gruppen
interessen von au!!.erordentlicher Bedeu
tung. 

lnnertlalb kurzer Zeit muBten die Mitglie
der der Hochschulen, die an den Satzungs
diskussionen aktiv beteiligt waren, feststel
len, daB Regelungen der Kompetenten aus 
unterschiedlichen Gremien fQr die Beteili
gung an der Entscheidungsfindung von viel 
grOBerer - sogar substantieller - Bedeu
tung sind, als sie zunachst gedacht hatten. 
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Dies wurde besonders offenstchtlich an den 
Folgen der Empfehlungen des Wissen
schaftsrates zu emer starken Eingrenzung 
der Hochschulautonomie im Osten bei der 
Umstrukturierung der Hochschullandschaft. 
Mit der Emsetzung von Struktur- und 
Berufungskomm,ssionen oder Landes
hochschul-Strukturkommissionen von den 
jeweiligen Wissenschaftsministem, die die 
Aufgabe ert11elten, Ober die eigentltchen 
Entwicklungsfragen der Fachbereiche, der 
Fakultaten und ganzer Hochschulen zu ent
schetden, sind die DeflZite viel deutltcher 
geworden, die aus der Einschrankung der 
Beteiligung der Gruppen der akademischen 
Selbstverwaltung entstanden. 

Eines der zentralen Konfliktfelder bei der 
Formulierung der Landesregelungen war 
die Konfkliktachse zwischen Arbeitsrecht, 
Personatvertretungsrecht und Hochschul
recht. Mit jeder notwend1gen hochschul
rechtlichen Neuregelungwaren immerwie
der Entscheidungen verbunden, die unmit
telbar die individuellen Arbeitsrechts
vemaltnisse ver:unsicherten und damit zu
satzltche Konflikte zwischen eigener Ar
beitsplatz-Sicherheit und einem aktiven 
Beitrag f0r die Reform von Lehre, Studium 
und Forschung provaz,erten. 

Der Zwang zur Anpassung der Personal
struktur Ost an dte Personalstrukturen ent
sprechend dem Hochschulrahmengesetz 
hat ntcht nur eine kontraproduktive Wirkung 
auf innovative I mpulseaus dem lnneren der 
Hochschule heraus, sondem er hat auch fur 
dteOstdeutschen mnerhalb kurzer Zeit deut
ltch gemacht, w,e kon11iktreich, ungesch0tzt 
und auf Professoren zugeschnitten sich der 
Arbeitsplatz Hochschule im Westen dar
stellt. Dies ist eines der zentralen Probleme 
1m Jahre 1992 im Bezug auf die Entwicklung 
des akademischen Mtttelbaus an den ost
deutschen Hochschulen. Statt einer sinn
vollen Einbeziehung des wertvollen Paten-
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tials an Mittelbau in Ostdeutschland, der m 
Lehre und Forschung gro~ Erfahrungen 
und Verdienste aufweisen kann, triffl gera
de die Anpassung des Landeshoch
schulrechts an das Hochschulrahmenge
setz diese Beschaftigtengruppe am sterk
sten 

Besonders kritisch 1st diese Entwicklung 
m Bezug auf die weiblichen Mrtglieder der 
Hochschule, die gerade beim qualifizterten 
Mittelbau imOsten quantitativ und qualitativ 
deutlich besser vertreten sind, als an den 
vergleichbaren westdeutschen Hochschu
len. 

Die vollig unnotigen Regelungen ,m 
Hochschulrechtzu T atigkeitsbeschreibung 
und Vergotung der an den Hochschulen 
Beschattigten fuhren nicht nur zu Unge
rechtigkeiten und sazialen Spannungen am 
Arbeitsplatz, sondem sie verttindem - am 
Beispiel des qualifizierten Mittelbaus - ein
deutig die Leiszungsentwicklung und das 
Engagement for die Hochschule. 

Blickt man zurock auf diese Obergangs
zett in den neuen Bundeslandem, stellt 
man viele versaumte Chancen eines sinn
vollen Beitrages der Hochschulen fur die 
Entwicklung im Osten fest. Man wird je
doch mit Sicherheit auch nicht 0bersehen 
konnen, daB viele diffenrenzierte und wi
dersprochliche Erfahrungen gerade in sol
chen entwicklungshistorisch interessanten 
Zeiten wie der der deutschen Einheit als 
Bereicherung der politischen Kuttur im ver
einten Deutsch land verstanden und fOr die 
gemeinsame Entwicklung produktiveinge
bracht werden sollten. 

Larissa Klinzing, Dr. phi/., ist Sozio
login an der Humboldt-Universitat zu 
Berlin und Fachgruppenvorsitzende 
Hochschule und Forschung der 
GEW Berlin 
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THEMA: Licht und Schatten 
in Leipzig 

Der Ruf der Leipziger Universlflt wurde in den 50er Jahren vor Blem, frelich 
nicht nur, durch zwei Namen gepragt: Ernst Bloch und Hans Mayer. Beic:Je 
verstieB cie UniversitSt. Spate Genugtuung widerfahren /assen kann sie nun 
nurnoch einemvonbeiden. Ernst Bloch verstarb 19nin TDbingen. Hans Mwyer 
trugCH Universlst im vergangenen Jahr CH BrrendoktOIWOrde an. Dall er SHI 
annehmen words, gal nicht as sicher, aJs der AJ<ademische Sana sich den 
Antrag der Fakultllt zu eigen machte. Am 15. Janusr 1992 fend nun der 
Akademische Festak.t ststt. Wr ver(Jffentlchen im folgenden CH Laudatio BUf 
Hans Mayer, seine Dankesrede sowiie einen Mikel des Leipziger Univer
slstshistorikersHans-UweFeige-zum Umg811gderUniverslstundderDDRmit 
demjenigen, tor den diedurch die poitischen UmstSnde ermoglchte Besinnung 
der UniVersitSt z:u split ksm: Ernst BJoch. 

Gotthard Lerchner/Klaus Pezold/Helmut Richter (Leipzig): 

Laudatio zur Ver1eihung der Ehrendoktorwurde an 
Prof. Dr. !Ur. Dr. h.c. Hans Mayer 

Wenn sich die Universitat Leipzig heute 
die Ehre gibt, einem Gelehrten von Welt
ruhm, dem Schriftsteller und Literatur
wissenschaftler Prof. Dr. h.c. Hans Mayer, 
den Trtel eines Doctors philosophiae honoris 
causa zu ver1eihen, so gibt sie sich selbst 
ein Stock ihrer Ehre zurOck. Der Ehre, die 
sie sich 1948 efWOrben hatte, als sie den 
einundvierzigjahrigen Ooktor der Rechte, 
den IOJrzzuwraus dem Exil zurOckgekehrten 
Verlasserdes Buches "Georg B0chnerund 
seine Zeit", als Professor an die neu
gegrOndete Gesellschaftswissenschaftli
che Fakulttt berief. Und die sie verspielt 
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hat, als sie dem inzwischen weit Ober 
Leipzig und die DOR hinaus bekannt und 
berOhmt gewordenen Mitglied ihrer Philo
sophischen Fakultat keinen Schutz gewah
ren konntegegen den absoluten Herrschafts.. 
anspruch einer Partei und ihrer ldeologie, 
der in derwiderw8rtigen Gestaltvon Engstir
nigkeit, lntoleranz und nicht zuletzt in der 
blanken Neides gegen0ber einer auBeror
dentlichen Leistung mehr und mehr auch 
die akademischen Gremien und die Lem.mg 
der Universitat in Besitz genommen hatte. 
Dies engt.e in systematischem Vorgehen 

· den WirkungSfaum Hans Mayers so sehr 
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em, daB er schheBhch keine Alternative 
sah, als die Universit'.lt und den Staat zu 
verlassen. 

Doch hat - und dafOr sind wir dankbar -
jenes Ende trotz aller mit dieser dritten 
Emigration verbundenen Verstorung und 
Bitterkeit nie seinen Blick tor das Ganze 
besbmmt. Der zweite Band von Hans Mayers 
Erinnerungen "Ein Deutscher c'Uf W1der
ruf', erschienen 1948, beginnt mit den sat
zen: "Nein, s1e haben mich nicht gereut, 
meine fOntzehn Leipziger Jahre vom Okto
ber 1948 bis zum August 1963. Sie konnten 
dem gew1dmet sein, was ich wahrhaft woll
te: dem Lehren und dem Schreiben. Da
mals beschaffte ich mir das Material aller 
spateren wissenschaftlichen und literari
schen Arbeit. den Stoff an Ertahrung w,e 
den Wissensstoff." Das Lehren und das 
Schreiben des Leipziger Universitatsprofes
sors Hans Mayer zielte auf Neue Beitrage 
zur Uteraturwissenschaft: So lautete der 
programmat1sche Titel der von ihm ge
meinsam mit dem Romanisten Werner 
KrauB beim Verlag Rotten & Loening Berlin 
herausgegebenen Reihe, als deren Band 2 
1954 erstmals eine Sammlung seiner"Stu
dien zur deutschen Literaturgeschichte" er
schienen sind. Im methodischen Ansatz 
und in derWertedes soweran Uberschauten 
sind sie ein Spiegelbild auch des Vorle
sungs- und Seminarprogramms jener Jah
re. Der Bogen der untersuchten deutschen 
Literatur spannt sich von den Romanen 
Johann Gottfried Schnabels biszu Thomas 
Mann, Hermann Hesseund Gerhart Haupt
mann. 

Wenn dabei mit Leben, Werk und Wir1<en 
Lessings, $chillers und BOchners Knoten
punkten der Literaturgeschichte zwischen 
Aufklarung und Vormarz besondere Auf
merksamkeit gewidmet wird, so s11,d darin 
bereits die ersten wesentlichen Umrisse 
und Etappen der Verwirklichung des groB 
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angelegten Vorhabens zu erkennen, das 
nach der Arbeit dreier Jahrzehnte Ober 
mehrere Zwischenstationen in dem Buch 
"Das unglOckliche BewuBtsein. Zur deut
schen Literaturg~chichte von Lessing bis 
Heine" seinen ausdrucksvollen AbschluB 
fand - insofem hier Oberhaupt von seinem 
AbschluB gesprochen werden kann: es 1st 
die AusschOpfung und Ertollung des Ge
genstandes in der glOcklich gewahtten 
Begrenzung. Als ganz unmittelbare und 
sich emeuemde Erfahrung deutscher Ge
schichte ist ung IOckliches BewuBtsein, ver -
standen als der"ungelostc Gegensatzzwi
schen Humanisierung des Denkens und 
FOhlens auf der einen, wachsender Ent
menschlichung der geseHschaftlichen Pra
xis auf der anderen Seite", in vielfflltiger 
Gestalt Grundthema Hans Mayers geblie
ben. 

In den "Studienzurdeutschen Literaturge
schichte" werden Methoden und Ergebnis
se gesellschaftswissenschaftlicher Litera
turbetrachtung vorgefOhrt, "marxistische 
Dialektik anzuwenden und so gut wie mOg
lich zu lehren", wie es rockblickend in "Ein 
Deutscher auf Widerruf' heiBt Versuche 
eines freien Geistes wohlgemenct, der kei
ne ROcksicht daraufzu nehmen bereit war, 
was diebeamteten Verwaltervon Parteiideo
logie darunter verstanden wissen wollten. 
Und diese Versuche regten andere Versu
chean. Die "Neuen Beitragezur Uteraturwis
senschaft" boten mit den folgenden San
den auch den Arbeiten der Scholer Raum. 
Siezeugendavon, wie esihrakademischer 
Lehrer immer wieder verstanden hat, die 
persOnliche Neigung des einzelnen auf ein 
ihm entsprechendes und zugleich allge
mein bedeutsames Thema zu verpflichten: 
auf diefruhen dramatischen Versuche Bertott 
Brechts, auf Grimmelshausens Simplicia
nische Schriften, auf Asthetik und Lite
raturtheorie des Vormarz, auf Johann Chri
stian Gunther oder auf Franz Kafka. Stets 

war dies getragen von vorausschauendem 
Er1<ennen derfllr dieweitere Wissenschafts
entwicklung fruchtbarsten Frageste!lungen, 
das 1962 mit der Leipziger Romantik-Kon
ferenz einen HOhepunld erreichen sollte. 

Die Folgenchtigkeit und Geschlossenheit 
dieses Konzepts ist die Ursache fur seine 
methodologische Oberzeugungskraft, war 
eben darum wohl auch jeder Form dilet
tantischer lnkompetenz ein Argemis, das 
sie - nicht zuletzt an der Universltat sefbst 
- mitzunehmenden MiBBtrauen und schlieB
lich regelrecht mit HaB zu beseitigen trach
tete. 

DiegleicheselbstwrstandlicheWettoffel')
heit, mit der auch Arbeiten austandischer 
Germanisten in die "Neuen Beitrage zur 
literaturwissenschaft" Aufnahme fanden, 
gait im Horsaal. Die bedeutendsten Ger
manisten aus Ost und Westkamen auf Ein
ladung ihres Kollegen Hans Mayer zu 
Gastvortesungen: Roman Samarin, Ed
mond Vermeil, Reinhard Buchwald, Wil
helm Emrich, Friedrich Beil~ner, Fritz Mar
tini, Walter Jens - die Namensreihung lieBe 
sich fortsetzen. Und sietrafnicht minderzu 
aufdieHOrerim Saal. Walter Jens hat 1961 
in seiner Schrift "Deutsche Literatur der 
Gegenwart" Ober seine Erfahrungen mit 
ihnen berichtet: "Vergessen wir nicht wie
der undwieder, daBdieeineHalftederWelt 
die deutsche Kultur in der DOR kennen
lemt, daB Student en aus Bitterfeld, Odessa 
und Peking in Leipzig Germanistik studie
ren, und daB es gewiB kaum ein interessan
teres Seminar als jenen rissig-kalkigen 
Raum gibt, in dem Hans Mayer, Ost und 
Westzugleich Oberblickend, seine Schuler 
heranzieht, Autoren wie Johnson, Kritiker 
wieRaddatz. PhilologenwieDahlke, Streller 
und Dietze7' 

LeistungundAusstrahlung des germanisti
schen Literaturwissenschaftlers - allein die-
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se Seite des W ir1<ens von Hans Mayer ist 
ungewohnlich genug hinsichtlich ihrer 
lntensitat und Bedeutsamkeit Doch ist dies 
nur eine Seite eines Lebenswerkes, dessen 
gesamtes Wesen und selbstgestejlter Auf
trag von der Erkenntnis der Notwendigkeit 
zu bestandiger GrenzOberschreitung ~ 
stimmt isl Zunachst von der deutschen 
Literatur zu den europaischen lite,aturen: 
mehr als 700 Seiten umfaBt die 1957 er
schienene Sammlung der Reden und Auf
satze zum Thema "Deutsche Literatur und 
Weltlite,atur". Grenzoberschreitung aber 
auch von der Literaturwissenschatt Z1Jr 
Aufarbeitung derGeschichtevon Literatur
wissenschaft und Literaturkritik, Vt'ie sie 
sich seit der Neuausgabe von Franz Meh
rings "Lessinglegende" (Ausgabe 1946) 
und der Sammlung von "Spiegelungen 
Goethes in unserer Zeif' ( 1949) Ober die im 
herderschen Sinne verstandene "Rettung" 
des Leipziger Literaturwissenschaftlers 
Theodor Wilhelm Danzel als durchgehen
de Linie durch sein Schaffen zieht, wobei in 
der groBangelegten Anthologie "Meister
werl<e deutscher literaturkritik" zugleich 
noch eine Grenzllber..chreitung ganz and&
rer Art gewagt wurde: das Bestreben des 
akademischen Lehrers, seinezum T eil noch 
kaum dem Studentenstatus entwachsenen 
Schuler auf dem Weg Ober die Material
erkundung und Kommentierung fordemd 
und fOrdemd in die selbstandige wissen
scha!tliche Albeit einzufOhren. 

Ebenso mull die Sprache kommen auf 
GrenzOberschreitung von der Literatur zur 
Musik. Schon unter den ''Studien zur deut
schen Literaturgeschichte'' findet sich der 
Aufsatz "Richard Wagners geistige Ent• 
wicldung". Seine VerOffentlichung in "Sinn 
und Fonn" brachte die Bekanntschatt mit 
Wieland Wagner und dessen Aufforderung. 
durch Beitragezu den Programmheften der 

. neu begrondeten Bayreuther Festspiele 
daran mitzuwir1<en, daB Richard Wagner 
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w1eder zum "Zeitgenossen" werden konn
te, odervielmehr, wiees in "Richard Wagner 
in Bayreuth" heiat, ''wiederum, wie zu sei
nen Lebzeiten", zum produktiven Argemis 
eines "immer noch Ungleichzeitigen". Be
mOhungen, die das heutige Wagner-Ver
standnis wesentlich mit gepragt und die 
schlieBlichzu dem groBen, zusammenfas--
senden Buch "Richard Wagner, Mitwelt 
und Nachwelt" von 1978 h1ngef0hrt haben. 

Bereits 1975 war der Band "AuBenseiter" 
erschienen, mit Recht als opus magnum 
aufgenommen, in dem das Prinzip der 
GrenzOberschreitung in der FOlle seiner 
Bezugewie in seinerKonsequenz kulminiert. 
in der Richtung auf Anthropologie, Kultur
geschichte und Psychologie, vor allem aber 
der Grenzen, die sich aufldarerisches Den
ken bis hin zu Ernst Bloch selbst gesetzt 
hatte oder glaubte setzen zu mossen: "die 
Nichtbeachtung derauBenseiterischen Sub-
jektivrtat; die ungeduldige Ver1egenheit vor 
Einsamkeiten, welche nicht durch ein Kol
lektiv geteitt werden" . Gemeint sind vor 
aUem die mit Rigorositat um die volle Ei~ 
IOsung ihres Lebensanspruchs kampfende 
Frau, der sexuelle AuBenseiter, der Jude. 
Im ProblembewuBtsein und im Ethos die
ses_ Buches kutminieren zugleich die ge
sct11chtJ1cheund indivlduelleErfahrung Hans 
Mayers wie seine singulare F3higkeit, gei
stig-seelische und musische Phanomene 
bis in kleinste Schattierungen zu erfassen 
und zu vermitteln und mit seinem Lebens
auftrag zu veri<nupfen. "Das T rompetensig
nal aus dem ' Fidelio"', so heillt es in der 
E inleitung dieses Buches, musse auch de
nen erklingen, "die gedrOck:te MenscMn 
s1nd, ohne als gedruckte Menschheit auf
begehrenzu kOnnen. Florestan ist ein kOhner 
Jedermann und bestatigt die F reiheitsphil<>
soph1e. Allain ob die permanente Aufkla
rung noch eine Chance hat in der Aktualitat 
und Zukunft, mull an Jenen AuBenseitern 
der Gesellschaft demonstr • .1rt werden, die 

24 

als Monstren geboren wurden. Ihnen leuch
tet nicht das Licht des kategorischen lmpe,
rat,vs, denn ihr Tun kann n.cht zur Maxime 
einer allgemeinen Gesetzlichkeit gemacht 
werden. Eben darum jedoch mull sich die 
Aufldilrung vor ihnen bewiihren." 

GrenzOberschreitungen viettacher Art nicht 
zutetzt aber auch zwischen Literatur- W is 
s en s ch aft und Literatur. Im legendaren 
Horsaal 40 waren nicht nur berOhmte 
Germanisten zu Gast. sondem gleicherma
llen die Grollen unter den deutschen Aute>
ren der Gegenwart. Wer fur Thomas Mann 
ebenso wie Bertolt Brecht und Johannes R. 
Becher, fOr Anna Seghers wie tor M8)( 
Frischzum wichtigen geistigen Partner hatte 
werden konnen, dessen Einladung war tor 
jeden Schriftsteller aus West wie Ost wenn 
sie an ihn erging, eine Ehre. die ~ gern 
annahm. Ob Brecht, der schon am 26. 
Januar 1949 nach Leipzig kam, oder Ernst 
von Salomon, Anna Seghers oder Ganther 
Grass, der gerade mit seinem Roman "Die 
Blechtrommel" benlhmtzuwerden begann, 
sre alle kamen. kamen vor den Studenten 
von Hans Mayer zu Wort und vermittelten 
den Eindruck erlebter Geschichte der Lite
ratur Zumindest eine dieser Veranstaltun
gen im Horsaal 40 ist lnzwischen setbst in 
die Literaturgeschichte eingegangen: die 
gemeinsame Lesung Ingeborg Bachmanns, 
PeterHuchels, Stephan Hermlins und Hans 
Magnus Enzenbergers. Es gab damals. 
1960, gewiB keinen anderen Ort in Deutsch-
land, wo Lyrik diesen Ranges in dieser 
Konzentration und Kombination zu hOren 
gewesen ware. 

Und es ist andererseits anzunehmen, daB 
furviele jungereAutoren aus der Bundesre-
pu~lik, Osterreich und der Schweiz Leipzig 
zu Jener Zeit Obefhaupt nur als Stadt Hans 
Mayers und Ernst Blochs existent gewesen 
1st. Als 1962f0nfzehn Jahre "Gruppe47'' zu 
resumieren waren, schrieb Martin Walser 
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semen Beitrag dazu in der Form eines 
Briefes "An einen ganz jungen Autor" . Sei
ne Werbung fOr die von Hans Werner Rich
ter unkonventionell organisierten Autoren
Treffen gipfelt in der Beschreibung derWir
kung, die Hans Mayer als teilnehmender 
Kritiker auf ihn ausgeObt hat: 

"Nun hoffe ich, um Deinetwillen, um 
unsererwillen, Hans Mayer sei uns erlaubt 
worden. Bedenke ich, wann Du geboren 
bist, rechne ich ein, wo Du jetzt wohnst, 
dann fOrchte ich fast, Du hast noch keinen 
lebenden Marxist en gesehen. Und jetZl spra
che einer zu Dir Ober Oich. Reich-Ranicki 
hat eigenUich doch recht langsam gespro
chen, findest Ou. Und noch eine Revision: 
Wenn Reich-Ranicki bei Oeiner Lesung 
etwas eingefallen sein sollte, was er vorher 
schon wuBte, so hast Ou bei Mayer den 
Eindruck, Du hattest ihm einen Gefallen 
getan, weit Du ihm alles bestatigt hast, was 
er schon wullte. Hat es Dich beunruhigt. als 
Du fOhltest, HOllerer sprache Ober Dich wie 
Ober eine neue Krankheit, so beunruhigt es 
Dich jetzt, daB Hans Mayer Oich wie eine 
allzu gut bekannte alte Krankheit bespricht 

Trotzdem, Du hast, wahrend Hans Mayer 
spricht. vielleicht auch zum erstenmal das 
GefOhl, daB Du einen Sinn hast in dieser 
Welt Du hast nicht umsonst gelebt, denn 
Hans Mayer bestatigt Dir, dall es schon 
eines Lebens S inn sein kann, Symptome 
vor Hans Mayer zu tragen, AnlaB zu einer 
Mayer-Diagnose zu sein, die Dlch • das 
spOrst Du gleich- Oberleben wird. Du siehst 
ihn so reden, schrag nach oben satze 
vefSendend, als denke Mayer ballistisch 
und wolle noch nebenbei Leipzig erreichen: 
Du hOrst, dall doch alle Krankheiten zur 
Gesundheitwollen, und Du betrachtest die
se Gesundheit namens Mayer; Ou bist an
geruhrt; denkst an Fahrkarten und alles 
mOgliche; bist bewegtvon dieserwohl schOn-
sten Fremsprache des Vaterlandes; und 
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wer hatte gedacht, daB auch in Mayers 
Haus, wenn nicht viele. so doch sicher 
mehrere Zimmer sind! Wenn Mayer aufge
hOrt hat zu sprechen, kommst Ou Dir vcr 
wie nach dem Kino. Du blinzelst. Mul3t Dlch 
zurOcldinden. Routiniertere Mayer-HOrer im 
Saal gehen Dir voran, bahnen auch Dir 
einen Weg." 

Oas ununterbrochene Gesprach mit der 
neu entstehenden Literatur der Zeitgenos
sen hat seinerseits wieder auf die Arbeit des 
Literaturhistorikers zurOckgewir1<t und ihre 
exemplarische Elnmaligkeitermogllchl Wer 
sonst hatte in den spaten achtziger Jahren 
einen vergleichbaren Rack- und Ot>erotick 
auf "Deutsche Schriftstetler und BOcherseit 
1945" untemehmen konnen, wie es Hans 
Mayer in "Die umerzogene Literatur" und 
"Die unerwOnschte Literatur" getan hat. 
Wohl wissend, dall hier einer schreibt, der 
dabei "n00/1/endigerweise von sich selbsf' 
spricht. Denn: "Die deutsche Literaturent
wicklung seit dem Kriegsende 1945, das tor 
ihn zugleich ein Ende des 8cils bedeutet 
hat. gehOrt zu seiner eigenen Lebensge
schichte." 

OaB zu jener daruber hmaus noch viel 
mehr gehOrt, hatten zuvor schon die fOnf 
Jahre "Erinnerungs-Arbeif' des Autors von 
"Demscher auf Widemrr· an den Tag ge
bracht und den Lesem des Schriftstellers 
Hans Mayer erschlossen. Keine Autobiogra
phie, wie ihr Vc rfasser betont, sondem 
Erinnerungen. Besichtigung eines Zeital
ters, wie man in Anlehnung an Heinrich 
Mann auch sagen kOnnte: das letzte Jahr
zehnt des Kaiserreichs als Rahman der 
Kindheit in einerwohlhabenden und aufge
klarten jOdischen Familie in KOln, die 
Krisenjahre derWeimarer Republik als Feld 
der politischen Standortfindung des jungen 
Referendars bei den "Sozialistischen Stu
denteo", dann die Jahre der Emigration in 
Frankreich und der Schweiz, erster Nach-
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kneg in Frankfurt am Main als "He1mkehr 1n 
die Fremde", "Leipzig oder die Alternative" 
und schlielllich nach deren Scheitern "Die 
gealterte Hoffnung" des zum dritten Mal 
Emigrierten 

Als dies geschrieben wurde, war noch 
nicht abzusehen, was fo.lgen sollte: die 
kleine Stunde der W1ederbegegnung mit 
dem Wirkungsort Leipzig 1987 bei der Le
sung aus "Ein Deutscher auf Widerruf' 1m 
Gohliser Schlollchen - und dann die groBe 
Stunde der Eroffnungsrede zur Leipziger 
Buchmesse 1991 in der OberfOllten Niko
laikirche und die Vorstellung des neuesten 
Buches "Der Turm von Babel. Erinnerung 
an eine Deutsche Demokratische Repu
blik" im Gewandhaus. Far Tausende in 
unserer Stadt die lange herbeigewOnschte 
und endlich herbe1-demonstrierte Gelegen
heit, einen Mann wiederzusehen oder ihn 
erstmals in persona zu erteben, der die
serorts langst schon zu einer Legende ge
worden war und der nun mit unveranderter 
geistiger Frische und bezwingender Brillanz 
des Gedankens sein Publikum begeisterte 
wie 30 Jahre zuvor die HOrer im HOrsaal 40. 
Ein Kenner der deutschen Literatur und 
Kultur, der seinesgleichen sucht, dessen 
aber gleichermallen durch die franz6sische 
Gesellschaft und Literatur gepragte Gei
stigkeitzugleich Jede nation ale Eingrenzung 
sprengt. 

Und so ist es nicht zutallig ein franzosi
sches Wort, das den Obersetzer Aragons 
und Sartres am genauesten zu erfassen 
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vermag Hans Mayer, ein wahrhafter 
Homme des lettres, wie es ihn im Deutsch
land des 20. Jahrhunderts nur selten gege
ben hat. 

Die Universrtat Leipzig und in besonderer 
Weise die FakutUtt, die heute seinen alten 
Wrkungsbereich einschliellt, erfullt mit Stotz 
und Dankbarkeit, dall sie heute Gelegen
heit haben, Hans Mayer die Warde eines 
Ehrendoktors der Philosophie zu verleihen. 
Wir kOnnen - dessen sind wir uns bewullt 
- damit nichts von dem vergessen machen. 
was Hans Mayer an dieser Universitat an 
schmerzlich in der Erinnerung Haftendem 
widerfahren ist - ehrticherweise wollen wir 
das auch gar nicht. Wir sehen in diesem 
akademischen Akt vielmehr einen anderen 
Sinn: Er sei uns ein Zeichen, Zeichen des 
Neubeginns an der Schwelle ebenso not
wendiger wie schwieriger Veranderungen 
und Umbruche, die vor dieser Universitiit 
liegen und unsere ganze Kraft erfordem. 
Hans Mayeruns dabeiaufalteund nunmehr 
neue Weise geistig verbunden zu wissen ist 
uns Hoffnung. 

GoNhard Lerchner. Klaus Pezold und 
Helmut Richter sind Professoren am 
Fachbereich Germsnistik der Universitat 
Leipzig. G. Lerchner ist zudem Deksn der 
FskultJJt fur Kultur-. Sprach- und Er
ziehungswissenschaften, H. Richter 
Fachbereichsleiter. 

Hans Mayer (Tubingen): 

Oankesrede zur Ehrenpromotion, Leipzig, den 16. Januar 1992 

Schoner und denkwOrdiger konntefOr m1ch 
diese Stunde nicht eingeleitet werden, als 
mit dem ersten Stock der »Kreislerianac 
von Robert Schumann. 

Da stand a lies plOtzlich wieder da, was zu 
den Zentren meiner eigenen - in der Tat 
auch Ober das enge Literarurwissenschaft
liche hinausstrebende BemOhen - mein 
Werk erlOllthat E.T.A.Hoffmann, der Autor 
des "Kapellmeistera Kreisler", dg-Dualismus 
aus"Florestan" und "Eusebius", Robert 
Schumann mit den DavidsbOndlern im 
"Kaffeebaum", Robert Schumann zusam
men mitFriedrich Hebbel im >Kaffeebaum<, 
als die "Genoveva" von Robert Schumann 
vorbereitet wurde; die merkwOrdige Kon
stellation - auch sie ist historisch Ober1iefert 
- im "Katfeebaum":der unablassig redende 
Richard Wagner, der unablassig schwet
gende Robert Schumann. die dann ausein
andergingen und einanderunertraglich tan
den - und finden muflten. In den TagebO
chem Richard Wagners finden wir den 
sonderbaren Satz: Robert Schumann sei 
doch vollig untahig, eine Melodie zu erfin
den. So geht es zu unter den KOnstlern und 
diese Auseinandersetzungen, die oft letal 
werden kOnnen - und Im Gefolge Richard 
Wagners, des Leipzigers, sind sie ja auch, 
wie wir wissen, letal geworden in unserem 
Jahrhundert - dies a lies ist vorhanden. Und 
das Gewandhaus, das atte Gewandhaus, 
das ja gar nicht so weit war von unserer 
Universitat. Und die Trauer, die mich be
wegt und nie nachlaBt. Ober diese trevelhaft 
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zynische Sprengung dieses so gut repa
rablen und so wichtigen Gebaudes mit dem 
legendar gewordenen HOrsaal 40 und mit 
der Sprengung der Paulinerkirche. 

Dies alles gehOrt zu meiner Lebens
substanz und auch zu dem, was ich ange
strebt habe, was mtch doch, trotz allem, 
immer mit Leipzig verbunden hat. 

Es ist so gewesen, wie Herr Lerchner 
zitierte: Leipzig hat mich zu meiner eigenen 
ldentitat gebracht, zu dem, was ich erken
nen konnte, zu dem, was ich eigentlich 
wollte: Lahren und Schreiben. Als akademl
scher Lehrer habe ich eigentlich nichts als 
Freude gehabt Das Eigentliche war, daB 
wir damals doch eine groBe Erwartung 
vorfanden und sie erfOllen wollten. Nie ist in 
Deutschland - in allen Teilen Deutschlands 
- so gedacht, ernsthaft studiert, gearbeitet. 
nach Wahrheit geforscht WOfden, wie in 
den Jahren nach dem Zusammenbruch. 
der Niedertage, der Schuld des Zweiten 
Weltkriegs. Und ich glaube, daB die Off
nung der Universitat, die Tatsache, dall die 
Privilegien-Universitat au1hOrte, und Men
schen einer ganz anderen Lebens- und 
Daseinsschicht in die Universitat rief, mit 
ihnen die Auseinandersetzungen ins Volk 
hineinbrachte, das halte ich tar eine grolle 
Errungenschaft, tor etwas Wichtiges, das 
wir erhalten mussen. 

Gerade nach dem Fortgetrieben-, Fort
geekeltwerden aus Leipzig habe ich es 
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dann in Westdeutschland er1ebt, wie schwer 
es ist, den Begriff der Privilegien-Universi
tat in dem Sinne der re1chen oder wohlha
benden BOrgerkinder zu vergleichen mit der 
Sorge, dem Ernst, der ,ritellektuelten Red
lichkeit der Studenten, m1t denen ich zwi
schen 1948 - funfzehn Jahre lang - bis 
1963 arbeiten konnte 

Dann war die Mauer emchtet worden. 
Dannwurden dieRechnungen mit uns allen 
beglichen. Dann war plotzlich nachzulesen 
in der UniversiUltszeitung, die eine Partei
zeitung war, der Artikel mit der Oberschrift 
"Eine Lehrmeinung zu vie!". Auch das kann 
und will ich nicht vergessen 

Wir haben doch eme Verbmdung zwi
schen dieser Un,versitat und der Welt und 
den Studierenden auch auBerttalb Deutsch
lands hergestellt. Auch heute weit!, ich von 
denjenigen, die bei uns gearbeitet haben: 
Marian Schirodski, der teitet das grolle 
germanistische lnstitutm Polen, in Breslau. 
Der heutigechmesische Botschafter m Bonn 
schrieb mir zu Neujahr und treute sich, 
seinem alten Lehrer das neue Jahr 1992 
gluckwunschend begrOBen zu konnen. Da 
war Pawel Petr, vertrieben 1968 aus Prag, 
der jetzt Ordinarius in Melbome ist. Die 
Verbindungen sind vorttanden und sie sind 
gebheben. 

Hier ist doch etwas ausgestrahlt. Und 
ware es nichts als unser gemeinsamer 
Versuch, Literatur ernst zu nehmen, und 
zw,H ernst zu nehmen nicht nur fur Lehrer 
und Lesende, sondem emst zu nehmen fur 
das Leben. So ist es kein Zufall, dall alle 
gestehen, etwas von uns mitbekommen zu 
haben. Ja, nicht nur von mir allein, sondern 
von unserem grollen, verstorbenen Kolle-
gen Werner Krauss, von Ernst Bloch, lfOn 
meinem Freunde Walter Markow, den vie
ten anderen, die im Augenblick mir gegen
wartig sind, diesichtbarsmd. Auchvon den 
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Kollegen des germanist1schen lnstituts. Mit 
Dankbarkeit und Herzhchkeit erinnere ich 
mich an Hermann August Korff. 1963 war 
Hermann August Korff gestorben. Eine 
meiner letzten Begegnungen hier in Leip
zig, an die ich mich erinnere, war die Teil
nahme an der Beerdigung dieses groBen 
Wissenschaftlers, der das vierbandige Werk 
"Geist der Goethezeit" geschrieben hat. 
U_nd es war 1963 bei dieser Beerdigung 
emes weltbekannten Gelehrten, eines Stol
zes der universitas litterarum lipsiensis, 
kein Vertreter des Senats oder des Rekto
rats zugegen. lch erinnere mich, daB ich in 
diesem Augenblick mir sagte: Nein, hier ist 
deines Bleibens nicht mehr. Otes mull ,m
mer synchron, gemeinsam gesehen wer
den. 

Leipzig war immer ein Teil meines Lebens 
und ist es geblieben. Aber es bleibt ein 
Schmerz und es bleibt heute auch eine 
groBe Freude und eine groBe Dankbarkeit. 
lch m6chte Ihnen und dem Hohen Senat 
sehr herzlich dafur danken, daB sie in der 
ersten Erklarung von Rektor und Senat der 
Universitat Leipzig nach der .lasur - um es 
mal so auszudri.icken - erklart wurde, man 
empfindeesals schmer.zlich und schuldhaft 
dall damals Ernst Bloch und Hans Maye~ 
vertrieben wurden. Dies ausgesprochen zu 
haben, freut mich, und das ist in einem 
tieferen Verstande wohl auch der Grund 
gewesen, weshalb es mir so leicht und 
schon gewesen ist, heute hier bei Ihnen zu 
sein. Die Universitat Leipzig, diese uni
versitas litterarum lipsiensis, die auf dem 
Wege ist, in einem neuen Jahrtausend ihre 
Sechshundertjahrfeier \f012UbereitP'l - ich 
wOnsche ihr Gluck dazu und danke Ihnen 
alien fur diesen heutigen Augenblick.. Quod 
felix faustumque sic. 

(T onbandmitschnM) 

Hans-Uwe Feige (Leipzig): 

Der .. Fall" Ernst Bloch 

Ernst Bloch amtiert8 seit Mai 1949 als 
Ordinarita fOr Phioeophie und OirektDr dN 1. 
Ptilosopti:achen lnstilubl dw Ul'"liversdt Leip
zig. Seine Berufung WW lall8r' knlftiger Milwi'
l<Ulg der SED zustandegekDrm,en (1 ), mit der 
ihn in den Folgajatnn eine Art Hal!Jiebe Wf

band. Als Ph.ilosoph ging er gegen alle Wtd«
sUlnde seinen Weg. als homo politicus amin

gier18 er sich mit dem Staliiismus. So 1-teit sein 
Koosans mit der Obrigkeit in der DOR sechs 
Jahre. 1955, in Jahre _,_ 70. Gebl.rtstlges, 
WIide Ernst Bloch mit dem Nationa.'preis de~ 
rillrt und in dieAkademiederW~ 
d« DOR~ (2) 

Ende 1955 kam es erstmals zu Slbltantiellen 
Diffantnzen zwillchen dem Dnldcr' des Leip:o
ger Ptilosophischen lnstitutsundderFOtn.lglr 
riege dw SEO. Bloch. ad dem HOhepunkt 
sein« Reputation in der DOR, leis1Bte es sdl, 
die SpielregM'l zu Cber1r9111n. Er nahm eine 
Sitzu,g des Rates der Philoeophischen Fakl.i
~ am 30. NcMlmber 1955 zun Ariail. cie 
schernatische und IW,ge Ausbidl61g in vielen 
Fachrichtungen .nm laitilieran. lnsbesonder'e 
beanstandn, Ernst Bloch "cie Art der Darbie-
11Jng im~ Gn.nd
studiJm ... Gem.It und l.eidenschaft f'etllen. es 
wid ein ~ veratnichl. Vieles er'n
n«e an die scholastisc:re Universitat bis zum 
10. Jahrt-Amdert. Die Formen sUnien im g11:>

u,sken Wlderapruch nm lnhalt." (3) Der allz\J 
straff n,gtementiert8 Uriversilllitsbetrieb :ohre, 
so Bloch. n.r ''weitare (n) Verb!Odung 161d 
Verrohung" (-4) der Stucien111den. 

Seine han5che Krilik am Grundatudiun und 
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de6sen Lehrkraft8n verscharfte Ernst Bloch 
wenig spiitBr in seiner Hauptvt:,1esung im gro
Ben HOrsaal de- lwn:>mie va: 750 HOrem. Die 
Schn•zgienze der SEO war erreicht. Wol
g.w,g Henke, ihr 1. Sekr'ldr an der UniwrsitAt. 
zitiert8 Ernst Bloch in sen BOro. Ihm wurde 
~ffnet. da~ IT1lll'I sen AuBen.ngen 1'<i" "sehr 
Obenif)itzt'' halt9. (5) Bloch sichertB zu, mit den 
Lehrkrafta des Gruidstudiums eine Ausspfa-

che annberaumen. 

Andenln Kritikem des Grundstudiums ergr,g 
es schlec:h11,r. ltnn SNlel'Z9ll bes1gehaWl!n 
Gagner. den Agypa>logen Siegfried Maenz, 
beiaimpftacie Urnvdi silltspartllileihng der SEO 
mit Partisanenmethoden. Am 1-4. Dezember 
1955 t:wtzte,, auf ihnt Weaung Studentlln der 
Wt~IChen F akultat. der 
Hi&ta ischen lnstitu119 und des Franz-Mehrir,g
ln&titut& den HOrsaal 40 im Augusteum andert
halb Sluldeo, bevor Mon!nz seiie Vortesl6l9 
Ober "Die Einheit des Alterrums und der Altar-
11Jmswissenschaft'' begam. SeilWI eingesc:me
benen HOrem bieben nur die Gange. (6 ) 

Nach dem XX. Par1Bitag der KPdSU (14.-25. 

Februar 1956) zan:rach derpoitische Ka1S8nS 
zwischen Ernst Bloch und der SED-Fihuig 
endgOttig. W.viele Kcmrmristlln rritoderotns 
Partaibuch war Bloch geschockt dllch die Ent
Wertu,g von J . W. Stain, derbishereinefesm 
GrO(!.e in sainem Weltbild v«. Konsequenmn 

zog er nicht sofort. Oas ErOffnungsn,ferat ~ 
A~ Emat Bloch id de- l<om&
renz der Selction PhilDs0phie der Oeutschen 
Alcademie de- WISSllnSChaftan zu Benil zum 
''Problem der Freiheit m l.ichtB des wissen
schaftlichen Sozialismus" (8.-10. Min 1~) 
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enthtett haretische Sentenzen. aber auch 
Honneurs von den Erzdogrn.atikBm in der SEO. 
Hager strnmllt Bloc:hs Formulieru,gen zu, daB 
"Fra"heitnurals~ Bindungsimvoll l.lld 
gesel&chaflltch vertretbar sei". (7) Doch nwt 
seinerFordan6lg,<iebOrgel1ich-demo 
Freiheiten auf den Mullhaufltn def Gesctvchte 
zu werfen. hatte Ernst Bloch den Mam \IOfTl ZK 
der SEO links uberholt.. lnseiner Diskussionsrede 

belehrts Kurt Hager den L..eipzigef Phb;ophi&

Ordinarus, daB es vietmehr gelte, "die bi.rger
hch-deniokratischen Freiheil8n in den kapitali
stisc:hen Uindem gegen die Beslrebungen des 
Monopolkapitals zu verteidigen, die diese Frei
heiten besctrinken und abzuschatfen suchen, 
v.;eesVOf allemdie Ent\llicklunginWestdeutsch
land demonstriert" . (8) 

Sah sich Bloch dOpiert durch diese Zurecht
weisung? 

Bloch hatte bereits 1m Dezember 1949 "etwas 
mehr Zensur - mannigfac:h noch vorhandenen 
Schwatzem gegenober" (9) tor erstrebenswert 

er1d~rt. Dennoch wandelll! « sich im weiteren 
Verlauf des Jahres 1956 zum Befurwor1Br einer 
Liberalisierung von Universitat und Gesel
schaft. In se,nen Le~ AuBerte 
er sich cff1ln zu Mi~nden: verschlusselte 
Metaphem entnelen. Ernst Bloch entwlckelt.e 
d10 Vision eines menschlichen Sozialismus. Mit 
beillendem Hohn wandte er sich gegen den 
lortbestBhenden Dogmatismus und PerTiOflM
kultin dl!lr DOR. Im Herbst 1956 begrOBte er den 
"Poilischen Fruhlng lrT1 OldDber'', den ungan
schen Aufstlnd dagegen wru1llilt& « . Sene 
Auslassung gegeniiber den Dozenten des 
Grundstudillll& als einer " Paarung von Unwis
senschaftlichk.eit und MittelmaBlgkeit" (10) 
WU'de von Studenten aufgegriffen, die die Mr 
schaffurg diese PffichtsbJciums zu erzwmgen 
suchten. Den besonderenZcrn Watter Ulbrichts 
zog sich Bloch durch glelchgerichlBte Au8erul
gen in einer Gedenkrede zum 125. Todastag 
Hegels am 18. November 1956 in Berlin zu. ( 11) 
In Verbindung nwt seinem wissenschaftlichen 
Ruf ieB Blochs wiedemolt bekllldeter Standort 
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ihn 1956 zum geistigen Haupt des "Rellis10-
m;mus'' an derl..eipzige,' Unr.ersitltavancieren. 
DaB Bloch. wie er spe1Bf betcn1Je, mehr unfret
wilig zu dieser Rolle ka-n, ist zu glauben. Sie 
paBteweder zu &einem Selbstverstinaiis noch 
zu senen poi1ischen GrundlblrZllugungen. Bei 
aller Kritik an den Auswuchsen des Dogmmr 
mus in def DOR strabte erene "Verbesserung" 
des Soz.iatismusan. Der"Bloch-Kreis" ging ihm 

zuweit. schien ihm dem lmperialismus in die 
H~nde zu artieiten. 

Am 20. November 1956 hielt Kurt Hager das 
SchluBwort auf der Parteiaktivtag.mg der SEO 

an der Karl-Marx-UnMlf'Sitit. Bloch-Gegner, die 
gehofft haben mochten, daB der ldeologi&-Zar 
def SEO nun den Oirektor des I~ fur 
Philosopne zum Abschl& freigeben v.urde. 
sahen sich enttauscht Hager mein1B rnlde, 
zwar gehe er mit Bloch in vielen Fragen nicht 
konfcrm; allein er betrachte im nicht as Feind, 
sondem werde sich nwt hm "ausetnanderset
zen, wie mit einem Menschen, dar den Frieden 
will, der aber in seiner Mein~ keilen mar
xistischen Stand~kteinnmmt. sondem einen 
ei~ ~ DieseAlaeinandel aetzung 
ist eine Auseirander9etzung, die untar Fretn
den gefOtvtwird." (12) 

Noch. so sah esaus, ~ Ernst Bloch hohe 
Protektion. Ungestraft prolle61ierte er gegen die 
VerhaftlJng Wolfgang Harichs. (13) Blochs 
Gegner an def' un;.,ersitat rTVJBtltn wart.en. ~ 
fa'1g Dezember 1956 inderta sich die politi8che 
Gro~ age in dl!r DOR. Die meder t11 star'.<t91', 
orthodoxen Krift& im Zentralkommitlle gingen 
in die Offensiw. Am 6. Dezember 1956 wurde 
ein Bnef Waltar utbrichts an die studierende 
Jugend pubiziert; damit nahm eine fast rw. 
jahrige "ideoiogisc:hen Offensive" der SEO 
ihrenAnfang. (14) ~oppositilnelle Wis
senschaftler und StJJdenten wurden gemsBre
gelt, vertri9ben oder et 11tassen. Man warf ihren 
VO(, den "biJrgerlichen L.ibefaismus" sowie 
wahi-iae den Opportunismusoder Revisionis

mus Z1J beginstigen. 

Die " ideologische Offensive" def SEO zielle 
im Kem darauf ab, die Dcminanz der soziaistt
schen ldeologie in allen Bereichen des Hoch
schuiw--ts ~ l.nd den Maoci&
mus/Leninismus endgilltig al& Basiswissen
schaft zu etablieren, an der alle anderen 
L~ auszurict'lllln sind_ 

Prominenta Opfw entsprechender Kampa
gnen waran die Okonomen Fritz Behrens, Ame 
Benary und Gunt.Br- Kotmley, dar Wirtschafts-
hismriker Jorgan Kuczynslci, Heinz Such l.nd 
ancient AnhAnger des jugoslwNi9chen Staats

l'l!IC~ Edwrd Kattetij sowie eben dar Phib
soph Ernst Bloch. 

Die~ i.n des1.ef1 phio&c>
phisches und politisches OEuvre eroffnete 
Rugard attn Gropp am 19. Dezem:>er 1956 mit 

eiielTI Artikel im Zen1m>rgan der SEO "Neoes 
Deutschland". Enleitand rec:meta Gropp mit 
Mitarbeil9rn des Leipziger lnstituls fOr Philosc>
phie ab, die« bezichtigta, dar Teleoiogie, der 
Philosophschen Anthrcpologie oder gar, wie 
Robert Schuz. eirw Synthes& aJS 1Blealr 
gischen und eachalDlogi&che EJemen1Bn zu 
hlidigen. Afs Hauptscludigen fer diese "~ 
listischen Verma,gen" rnachta Gropp Ernst 
Blochaus. Untardeasen EnfkJBseien, so Gropp, 
zahlr8iche AssistsrtBn l.nd Studen18n datin 
getangt. die Ge&cnchtaalseilen "T ~ 
ze6" zu sehen und "einen abs1rakt-·menschi
chen · Soziafismusgegen den auf der Lehn, YOm 

i<m.nlcampf baruhenden wissenschaftichen 

Sozialislnus. dar zutiafst menschlich ist, zu 
stltllen". (15) Far den Artik~ war Ernst 
Bloch ein Oogmatiker par eicelenoe. Gropp 
fragta, ''ob nicht .. ein philo&cphi&ches Syslllm 
wie das von Ernst Bloch ... dognatischen Cha
rakt.- habe, wenn es ein der Psyc:hologe zu
gehOrendes unllllgeoid11e1Bs Moment wie <ie 
Hoffrung zu einem Weltpm4> macht und et
nem solchen angebichan ·p~· die ganze 
vielgestaltige Entwiclwngsgnetzichkeit Z1J ln

t«-1wl trach18t'' ( 16) 

HOheren Or1as fand die Polerrik von Gropp 
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~ ; nicht so am Leipziger lnstiJtfQr Philoso
phie. Adder Oeiegia1mnkonfa enz der SEO an 
der Universitat(21 .!Zl.. Demmber 1956)erldlr
t8 Robert Schliz. am lnstitut der wiclltigsbtl 
AtHngervon Bloch, daBde leipziger~ 
phen den VorstoB von Gropp metmeiticl"i mie-
~ - Die Notwwdgkllitfnilich, den Eilf'lJB 
\Ion EmstBloch zu begranzen, wurdegesahen. 
Doch: wie salemitdam Oirek1Drdes lnstituts fOr 
Philodsophie diskutiert warden, der fOr seiie 
''tiefgrO'ldige Duradi19,1ng 110n NatLr und Ge
sellschaft" mit dem Vatarlandischen Ve;;.'.ienst
orden dekoriert worden war und auch als 
Nationalpn,istrsov.wAlaldenwi,il&jiecldir,e 
pa11liNitssanktioi •118Aul0rttiltsei? (17) Dazu 
lluBerte sich der Ehrenga;t def Ko,h:,,euz. 
Waiw Ubicht, nicht Der~rder 
SEO beglOgta sich damit. den Staatsteind 
Wolfgang Harich und ats ~ Kompli28n 
Ernst Bloch pauschal zu verdammen. (18) 

Bei den l.eipziger Philosotl1191'1 bleibdas Verd kt 
Ullnchts richt ome Wirkung. lnnerhalb eirms 
Monats vaandertll sich das ~fbMwhilllris in 
der SED..Paneiiailung des lnstituts fOr Phioso
phie radikal zu Unguns1en dar Anhanger \IOO 

Ernst Bloch. Am 18. Jamar 1957 pra&entiertll 
die lns1it1.rtsplwtBleiulg def SEO dann ihrlln 
Offenen Brief an den Direktcr des lnstib.Jts fOr 
Philos0phie. OiB91,sw;t sx·tigoOola.rnenttragt 
die Untar..chrift von neu, lnstillJtsmitalbeam. 
(19) Ausgehend van der Mame, "daB da6 
lnstitut fOr Philosophie die Aufgabe hat. 
marxisti&che Philo&oJ)hie zu lehrwl, ~Id 
die marxistische Philosophie wwts- zu entwik
keln und Letnr und Forscheraer mancisti&chen 
Pt-.lo&ophie auszubilden" , fragten die AAJlorer'I 
Emst Bloch, "in welchem Verhtlltnis 1hr 
Phiosophien!n ru def n a mlisxl", -let ir,istischen 
Philosophie steht da& heiBt nicht zu der ep
gonaien l.it8ra1ur, diestredc8nweise reict, istan 

Sirnplit'izierungen und in der auch handfesta 
lrrtilmer ;.i,gebolfan warden, sondem ZIJ den 
Prinzipien der Klfleiker, wcrin dn Ctwaktllri
stische, U~. daa~ 
und Unaufgebbare der mancistisch-leni
nistiachen Philosopne en1haltlln ist'' (20). 
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Dem lnstttutsdirektor wurde angelastet. setne 

''Gedankenerrtwicklll'IQ an kntJschen Puikten .. . 
durch Bezugnahme auf ein Diktum der Klasst
ker'' (21) zu stotzen und ats marxisb&ch zu 
legitimieren. Oiesaowieseine achwervers1ano

liche expressionistische Sprac:he hit1B bisher 
eine emsthaft!t Au&einandersetzng mit den 
"unmancistlschen" Auffassungen des Adressa
ten verhndert Bloch WIide fretgesteitt. "mar
xistJsche Prinzipien zu lhren eigenen zu machen 
oder nicht Z1J machen. Nicht jedoch kOnnen w,r 

Ihnen zubilltgen, nicht-manostische Prinzipien 
zu vertreten und gleichwohl den Anspruch zu 

erheben, marxistische Phiosophie zu lehl'8fl." 
(22) Blochs phio&ophi&che U'ld politische Posi
tion htttl! Mitarbeiter und Studenben err.eblich 

desonentiertllld die Vert>reitungdesManosm\J!y 
Leninismus - speziell durch das geselschafts.. 

WISSenSChaftliche Gruidstudum - behtndert. 
Setne FOfderung, den " JX)lnischen Fn:t!ling im 
Oktober" in der DDR nachzuvolziehen wurde 

Ernst Bloch ebenso VOfgehabn wie ~idlgen
de Auaerungen gegenuber dem Ki.iturminister 
der DOR, Johames R. Becher, in Zusammen
hang mit dessen Rolte bei einer geplantBn 

Rsttungsaktion fur Georg Lukacs. (2) 

Mehr am Rande kamen auch dl8 k.onkre1Bn 
phikl6ophischen Gegensatze zur Sprache. Am 
Beispiel von Blochs AuBerungen zu "a-rtizipi&
rendem BewuBtsein" und zum "Natursubjekt" 
W\l'den seine Abwetchungen van der Reinen 
Lahre demonstnert. AbschheBend .--umenen 

d1e Autz:nn des "Offenen Bnefes", "dal!, Sie 

das Vertrauen der Part&ieltlJng fur die FOft
fOhrung lhrer Tabgkect als akademischer Lehrer 
am lnstitut fOr Phil06ophie - einem lns1itut. das 
der Au&biliJng mal"XJSbscMeoirwstischer Kader 
dl8nen soil - nicht mehr besitzen." (24) 

Mit einem ~'9nlrt massivem Angriff mochte 

Emst Bloch nlCht 9'"chnet haben. Er &ah sch 
emsttiaft bedroht. wie er spater Joachim 
Schumacher rritll!illa. " ... mutatis muntatatis 
stltllla sich", heiBt es in diesem Sctireiben 

" - von meinen Studentlin und der ubrigen I~ 
ligenz verstanden - cie Soknrtes-Situation her 
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(Jugend verfvhren, die Gotter (nebblch) mcht 
e>Yan)_" (25) Bloch wuBle, da!!,es nicht bet einer 

"wegen Arber!suberasb.ng und l.JS Von-ei
tungaufN!wi&senachaftlic~" 
auspendiertl!ln Voriesu,gsUltigkeit (26) bleiben 

WlEde. lnzwischen waren ihm die "Spiehgeln" 
des Stalinismus 118r1raut 

Dennoch versuchte Em&t Bloch SICh zu weh
ren. Am 22 Jama 1957 antwortBle er rm 
enem " Offenen Brief", den er u .a_ dem Pr.Asi
dentan der DOR, Wilhelm Pieck, zukommen 
lie!!,_ Krampfhaft suchte 8loc:h nachzuwasen, 
dal! er im Hinblick auf die Ereignisse in Polen afs 
auch In Ungam durchaus mt der SEO konfom, 
gahe; er nahm aog11r fOr sich in Anspnx:h, zu 
den ers1Bn gehortru haben, de den Elnmarsch 
der ROC8nAnneeinBudapest~ 
(27) AusfOITlic:h ging er auf den V<:KWUrf ein, 
Studenten elem Mancismus en1fremdet ru he
ben. Anhand seiner Aufsitze in der "Neuen 
Weltwhne" ( 193711938), in denen Ernst Bloch 
die Moskauer Schauprozesse gerect,tfertigt 
hatte, demonstrier1le er seine T reue zu- So,vjet
union, also zur Sache des Sazialismus, mit der 
er "manchedamalsschwanlcende und met¥ als 

schwwikende deutsche wie andere Msrxisten 
In Fnankntic:h U'ld in den USA ... vorm d~ 

den Trotzkismus ZlrOck(gehaten)" (28) habe. 
Ihm ware es nie um die Absctwffung des ot:iiga
torischen GrundstudiLmS des Marxismus-Leri
nismus, dessen mangelndea ~ 
ct.6 NivNu die Studentan "vcm Manc!smus 
mehr abgebieben al& ihm zugefOhrf' (29) habe, 

sondem ~ 161'1 die Verbesserung der 
Grundagenvor1esurgen gegargen, die er ats 
ein "~ willsensctwfUic:hes und polit>
sches Miegen" (30) defirierte. Als Seleg s. 
ner Treue gegenuber der SEO flYv18 Bloch a,, 

daB er ausschliel3ich Assistent8n eir,gesb,lt 
habe, die Mitgied dies« P.-tlli &ind. Er verwies 
lo¥8itaminalf den Prcmccionsvorgln Hans Hei,z 

Holz. Diesen hatt& Bloch oesb..4>Pt. nachdem 
Ober den Dok!Dral ldel, T atsachen bekannt g&

worden waren, cie ihn f(; CM SEO zu einer 
persona non gnata Vt'el'den lieBen. (31) Dem
gegenuber stellta sich Bloch vor seine 

Absolventen Zehm, K1111ne und Teubne<, deren 
Abweichung von der Partetlinie nur ene "Abwa
chung ... van elem bequem Gewohnten" ware. 
insofem sie "Frische, Mut und mancistische 
Treue zu neu aufgetauctrteo Problemen zeigt'' 
(32). 

SOlNeran und nicht ohne lronte wies er die 
Arf.M:rle gegen sein Philosophiersn zuruck. Etwa 
den VOfWUrf der SED-Parteileltung, " dann, wenn 

die Rede auf Gegenstinde kam. bet denen sich 
be lhren Gesprachspartnem der ldeahsmus-

Verdacht melde1B, entwederumdie Sache kr&
send (zu) diskutieren, ohne das Zentrun be
merken zu 'M)!len, oder lhren Standpunkt harm
los (zu) machen, wie betspiejswei&e bei den 
Gesprachen Ober das Nawrsubjekt", (33) nahm 
Bloch genuBlich auseinander. "Vtelleicht .. . 
waren die damaligen Teilnehmer des Wissen
schaftlichen Rates ( des lnsbb..rtes fur Philoso
phle - H.U.F.)", mu1maBte er 111eht ohne Harne. 

"von denen Ja die meisten 1"4Jr eine Staats
examensart>ett bisher geschrieben U'ld keiner 
manes WJSSens. auch bet vorgerucktJ,ren J.tl
ren. ein wissenschafliches Buch verOffentlicht 
hat. nicht genugend damit vertraut daB ein 

Gegenstand wo metveren Seiten her, ja tm
lichst umfanglich angetangen werden muB, um 
1hn genau im Zusammenhang zu erkemen ... " 
(34) Zur Sache untel'stellte Bloch seinen Kcn
trahencen, "den systematischen Ort des Pro
blems eries (hypothetlschen) Subjekts der 
Naturv01gange· (zu) Y&rlehlen" (35), da s.e 
"den Zusammenhang einer so weitschichtigen 

Untersuchungwie der im dreibandigen · Prinzip 
Hoffnung' angelegtan nicht parat gehabt" (36) 
hatten Den Vorwurf, den gruldlegenden Teil 

seiner Hoffnungslehre (Teil 2 . 1. Band "Oas 
Prinzip Hoffnung" ), "das a~rende BewuBt
sein", l.flter Zuhilfenahme Bines Lenin-Zitau,s 
(Traum-Diktum in "W'iJIS tun?") falscHic:h als 
manastisch zu legitimieren (37), Wles Bloch weit 
von SICh (38) 

Abschliel3end mon1erte der DtrektOf des lnsti
Ms fur Phdosophle: "Nach treuer, anstren
gendster Lehrtatlgkett. nach Herausgabe wo 

Werken, dte unserer Republik und Sache sacher 
nicht zur Sctiande gen,ichen, erfolgt eine unbe
gretfliche, fast l::Jeispiellose Disknm1merung. lch 
werde behandelt. als ob ich etn Vertncher 
ware. Solte meine TMigkeit der Regierung und 
Part"' aus irgend emem Gruid plOtz!ICh nicht 
mehr nobg erscheinen, dam g1bt es. rrut metnen 
72 Jahren, den einfachen, legalen. ublichen 
ehrenhaften Weg der EmentJerung " (39) 

Wirlwng erne!te die Rechtfertigungschnft 
nicht A.IA der 30. Tagung des ZentralkOITTtees 

def SEO (30. Januar - 1. Febru:ar 1957) brach 
auch Kurt Hager den Stab Llber Ernst Bloch. 
( 40) Der Kampfgenosse war - in den Augen der 
Obngkert - endgultig zum Katzer mutiert. 

An der Kart-Marx-Uni\18rsitat 10s1e die begn
nende An11-Bloch-Kampange nicht m, Zustm

muig aus. WJSSenSChaftler und Studenten aus 
allen FakultUen, darunter nlCht ~ SED
Mitg6eder, protestterten gegendiesen "ROckfal 
in den ~nken Radikaismus" (41 ). A.IA der o.,. 
gier19nkonferenz def F reien Oeuts:hen Jugend 
(FDJ) im Februa'- 1957 kam es Z1J Sym~ 
kundgebungen tor Ernst Bloch (42) Mit hm 
solidansierten SICh 80% aler Studenten des 
lnstrtuts fur Pht~hie. ( 43). 

All dies bestarkte dte F uhrung de< SEO In ihrer 
Auffassung, "dal!, die TiitJgkelt von Bloch -
setne phlosophische als auch sene JX)lltische -
sch ,n grt>Gtem Mall,e als schaclich bet der 
AusbildlllQ Junger, manostischef Philosopher, 
ausgewir1ct hat" (44) Schlimmer noch. Ober 
diesen drangen "partBlfetndliche Gedanken in 
dl8 Rethen derGenossen ein " (45). lnnerhalb 

der " Partet der Arberterklasse" war Lnientreue 
hOchste Tugend war sch6pfeoscher z..,..,lfel 
suspekt. 

Anfang Apnl 1957 verans131tete die SED
Parteileitung des lnstituts fur Philosophie M1e 

Konferenz. betitelt "Zur Kritik der revisio

mstJschen Ph11osc¢,ie Ernst Blochs" Neun 
Debatta,den stilisiertenden lnsttutsdirektOf Z1Jr 

ideologlSChen Fe1ndfigur: welt lib& b af&, sie die 
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Kritik von Kurt Hager. (46) Nachlese hielt die 
Leipziger Volkszeitung lX11Br der Sct-iagzeae 
"Die philosophisc:he Front festigen'" (47) 

Emst Bloch wurde als Direktor des lnstituts fOr 
Ptilasoptje abgesetzt und zun 31 . August 
1957 ementiert. Auf Zureden des Rektors er
klart& er sich "bereit ... , auf das Recht als 
erneritiert.er Professor noch Vorlesungen zu 
halten. zu verzich!Bn." ( 48) Sein lnstitut durfte 
er nicht mehr betreten Die Weiterarbeit am 
" Prinzi;> Hoffnung" wurde ihm gestattet. 

An der Philosophischen Fakt.Jtitt regte sich 
kaum Widerstand gegen die lrlWOrdige Be-
handlung eines def' bedeutendsten deutsch

sprach1gen Philosophen des 20. Jahrhundens. 
Den alten Ordinarien, die schon das "Tausend
jahrige Reich " Oberdauert hatten, war Bloch 
fremd geblieben Empfanden sie Schadenfreu... 
de? MokiertBn siesid-J lbJr einen unverbe&ser
lichen Linksn. dervon seinesgleichen abserviert 
Wll'de? Nur emige jungen, Leh~tiinhaber 
protestierten. Der Kunsthistoriker Heinz l..aden
don. der Orthopade Peter Friedrich Matzen, der 
Litaraturhistoriker Hans May~r. der Agyptologe 
Siegfried Morenz U1d einige andt,re dach!Bn 
0ffentlich darOber nach, in Streik zu treten oder 
ihre Lehrstohle aufzugeben. (49) Doch rn Rat 
der Fekultiilt fie! kem Wort Ober den Fell Ernst 
Bloch und setne Folgen. 

Dieser hat selbst werig We,rt auf Solidantats
bekundungen gelegt Von Siegfried Morenz, der 
en1sprechende VorstoGewagte, hatte sich Bloch 
im Marz 1957 eiig distanziert (50) Ihm v,;c1er. 
s1nrb!e es, zum Zentrum VOil Aktionen zu wer
dffl, die eich ietztlich gegen die Staatsmac:trt 
ric:h!Bn muBl&n. SclvieGlich glalbte er nach v,;e 
var an den- wenngleich mit Manger, behaftetlm 
- Sozialism.Js der DOR. 

Auch die unvemiindert weitenauh,nde Kam
pagne der SED-FOhrung gegen die Person U'ld 
das Werk von Ernst Bloch 11ermoch1e ciesen in 
seinem Freund-Feind-Denken im Hinblick auf 
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den Kon!hld zwischen dern Sozllllismus U'ld 
elem Kapitaisrrus nictrt Z1J erschuttem. 

Im Oktober 1957 erreichtedas Kesseltreiben 
gegenBloch einenneuen HO~kt Aufeiner 
zentralen Kultu1(onfwanz des Zentralkomitees 
der SEO i, Berin sta'ld der Leipziger Emeritus 
regei'echt am Pranger. Mehrere DisklJSSions
redner, unt.er ihnen mane.her, der B::x:h 110r 

seinem Sturz um den Bart gegangen war. hat
ten Gelegenheit, hn, Pwteitntue zu ~ 
oder Bua.a zu tui. Fur Hal16 Rodenberg war 
Ernst Bloch der "Anreger kontemP.iokztionrer 
ldeen" _ (51 ) Johalnas R. Becher, der KJJtur
minister der DOR, bezichtete sich und den KlJ
turtx.nd, "dem Treiben von Bloch zugeschaut" 
und gedlidet ru haben, "daB Bloch den Prasi
denten und die anderen Prasidam~lieder ~ 
schimpft .. . " (52) 

Auch der erbitllr elegantian.rn der SED. Kurt 
Hag~ , ZBigta sich ganz ~I. Bereits vor 
der Konferenz hatte er in der klibspditischen 
Wochenschrift "Sonntag" die Line ~ 
ben. Hager mahnte. daB der inperialisti&ch 
Klassenfeind Oberall dort ante portass18he. ''wo 
die Zweideutigkett, die Philosophie des Einer
&eits - Anderer&eit&, die Suche nach einem 
( ifusionO ren) · dritlan Weg · anzutreffen ist v,;e 
etwa bei Professor Ernst Bbch und Professor 
Hi.,s Ma)'9r ... " (53) Hager SS1 die Arbeiter
und Bauem-Macht U'ld die SEO in GefatT, 
wenn es dem "Gegner" geijlnge, die lnteligenz 
ZlJ beiden in Gegensatz Z1J bringen ... Schwlwl

kende Teile der lnteligenz" ~Hager«· 
neut in seinem Oiskussionsbeitrag auf der 
K1'turkonfer8nZ al& Haup1gefahr fli die DOR 
aus. Als Beispiel prnentier1B er die Haricn
Jank•G~pe. d9r'wl "ideologische Quellen ... 
var aflem bei Georg Lukacs U'ld Ernst Bloch" zu 
suchen seien." Blochs r-.gatiw Ha!Mg gegen 
die Partei ~ ihre FOhn.mg, besonden; den 
Genossen WaltBr Ut>richt &ein grOBenwahn
sinniger Anspruc:h, den Mancismus Z1J emeuem 
und zu einer m.-xistischen Anthropologie, zum 
"menschlichen Soziaism.Js". weilernJentwik
keln, Obe auf zahlreiche seiner SchOler einen 

vemangnisvOM'I EinfluB aus. Einige dieser 
Schuler sti.llden l.l'1Ser8rTI Staat und unserer 
Partlli feindlich gegenOber. Einige. wie Zwerenz 

und Lorenz, hlltzt8n haJte ll'0ffl w--, -
gegen uns. 

Professor Bloch aber hat es bisher r-,cht fOr 
notig befunden, zu diesen Auswna..mgen seiner 
Philosophie und Tttigkeit Stallung zu net-men" 
(54), moni4WtB Kin Hager. FOrchtBtll er ei'le 
zweitll Emigation? Bloch IIS'Stllnd. Im Novem
ber 1957 verfaBbt er einen Brief _, das ZK der 

SEO, in dem er sich ausdrOcklich von Z\Wfl!Jrlz 
und dem von Hager erwOhnlen "Bloch-Kreis" 
abgrenzte. (55) Nichtm.ir 11a ,gendeZivilcoura
gefuhr1a nm die Feder. Bloch widetslr8b18 es. 
sich 110n ehemaigen Schalem, cte in seinen 
Augen dern lmperiaisrrl.lszust>eitetBn, verei-1-
nahmen ru lassen. hl sei'w Vef\Jl'tMu'lg durch 
den Prasidialrat dlts Kulturt>undes der DOR. 
dem Bloch angehc!rte, :ilndertB der Brief freilich 
nichts. ( 56) 

Bis Ende 1957 hat18 sich die Schar der Anhan
ger von Ernst Bloch Lntar den Studenten merk
lich gelichtBt. Einige waren, wie Gunter Zemi, 
verilafh,t wcrden; andere entzogen sich dem 
zu,etmenden Gesinrungadruck durch Flucht 
in die BRO oder paBtan sich den Verhalll'lissen 
an. Das kurzzeitige "T.-tter'' warvorbei. Die 
FDJ gewann die Kootrolle uber die Studenten
schaft nruck. die ilv vcrObergehend entglittBn 
war. Am 25. Nowmber 1957 konstatiertll die 
Fachschaft des lnstituts ft.- Philosophie der 
FDJ "eiisttmnig ... , daB wi'" die Phio9ophie 
Ernst Blochs ~ .... ,.axistisch haftlln. Ent-
schieden verut111tilen wir daa Auftreten der 
Republikflmde ZW9RIOZ. Lorenz und andere 
V~. die sich bei itnr Hetze gegen t.nSere 

Republik auf Prof. Ernst Bloch beruf&n ... " (57) 

Der Rat der Fafa.Jltit wuroe in dieser Petition 
erauchl Bloch zu veranlas&en. die "Agenten
tttigkeit'' sei'ler ehernaigen Schiller zu bewer· 
ten, SO'M8 n einem ,epaal&,, BeschluB zum 
Verhalten des ehemaligen Dnldrn des lnsti
tuts fur Ptilosophie Stlllllng zu nehem. (58) 

noc~sc~u:e ~s~ april 1992 

Die Fakultit reag18118 auf dieses Anslnnen 
nicht Selbst die Kritik Kurt Hagers auf der Ill. 
Hoel ,sci ,ukormnnz der SEO (28. Februar - 2. 
MOrz 1958), daB ,;e SR:h "r«:ht rrit dem gegen 
um.w, Arbei1ilf- und-&uem-Staat gerich19-
ten Vemalten von Prof. Bloch U'ld seiien Scru
lem auseinandersetz undOffantich ... dant Sta
llXlQ bezieht" (59). iel!ihre M~ kalt. Einen 
FakultAt:sabachfuB in Sachen Ernst Bloch gab 

es ncht. 

Sichenich spielt& en Rolle. daB l1'W'I seiner
zeit ancient Sorgen hatt9. .Anfang MOrz 1957 
setztB sich der Ordnarius far Kunstge&cllichtB. 
Heinz Ladel dJrf, rrit seinem Oberas&istBntan 
Wolfgang GOtz in die BRO ab. Das war fli cie 
Fakultat der bis dahin schwer.n& Fall einer 
''Republildluchl'' . Ersmals wrieeeil l.ehmuli
maber illegal die DOR. En1spRlc:hend hart war 
da6 Delikt zu ahnden. Am 12 ~rz 1957 be
schlol! der Rat der Fakultilt mit 19:0 Stimmen 
(bei vi«' Entha/tungen), ladiM dorf und GOtz de 
Dokta'entitel abzuerkennen und das Staats
sekretsiat zu ersuchen, dem erstllren den 
ProhissofentrtBI ZJ.Jentziehen. (60) Enin Monrt 
spatar, am 16 . April, legte der Rat fast. deB 
"alien Pe~. die seit lnkra!ttreten des PaB-
gesettes . am 11.12.1957. dasGebietder DOR 
ilegal venassen haben, die akademischen Gra

de abzuencennen ~ desgteichen die ehema.
gen AbsoNentan der Philo&ophichen Fakultllt 
aus der AbsolventBnlist8 Z1J s1reichen snd." 
(61) 

Zu den ersten Absolvent9n der Kari-Manc
Universitat, die 110n dieeer R~ bebol'f&i'I 
waren, gehOrtlln die Bloch-schOler Richaro I.J>
renz. He0mut Steriich und Gunter A. Zeml. 
(62) 

Ernst Bloch erspa,111 der Fakultat scHieBlich 
die ~eit. sich olfenllich ll'00 itm distan
zieren Z1J rrossen. Am 20. April 1958 bekanm 
« sich in einer rn " Neuen Deutschland" IIWOf
fa ttlicht-e,i Erldarung ZU'T1 Soriafismus und der 

. DOR, " auf denln Boden ich stltha. mit denJn 
hl..rTlafWS1i8Ch Aniegen ich 0beremtimme. 
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1n deren Zentrum die Abschaffung der Ausbeu

tung von Menschen durch Menschen s1eht" 
(63) 

Oieses Bekemtnls war emst gemeint. Am 8. 
September 1958 schneb Blocti seinem Freund 
Joachim Schlrn8Cher, "dall. ich zum Biegen 
und Brwlen in der DOR blei>e, als dem Platz, 
wo gerade unsereiner hingeht>rt, mehr als je 
Nur im Osten. nicht ohne ihn, w,rd die Rettung 
des Sozralismus gegebenenfalls gewinnbar sein 
.. Hier hat mein philosophi&ehes Werk seinen 

hlStCfischen Platz, eine Flamme und ein nesiger 
Stein des AnstoBes, richt eine interessante 
Salonmenung lJ'ltar andefl!f1 im Wes18n. •· (64) 

Ende des Sommersemesters 1958 war die 
Diszlplinierung von Bloch-Anhangem am lnst
tutfur Philosophieabgeschlossen. Robert Schulz 
wurde in des Stand eines K..ndidaten der SEO 
zuruckversetzt Zahlreiche Assistentlln und Stu
dent!ln erhietten Partetstraf&n: sieben von ihneri 
buBten die Mitgliedschaft def SEO en. Untsr 

diesen war Jl.irgen Teller, seit 1954 Assistent 
von Ernst Bloch. Er wurde svafven;charfend 
von der Universitat entfemt Uld zur "Bevr.lh
rung" in einen Produktionsbetriebgestllekt. (65) 

Von April 1958 an ging Ernst Bloch in Leipzig 

Anmerkungen 

verwendete AbkOrzungen: 

BLH, A= Bebel-Lieblmecht-Haus Leipzig. Archiv 

unangefochten semen philosophischen FOf
sctlungen nach. Fn!liich bheben Probleme bei 
der Drucldegung seiner Werke lllCht aus. (66) 
Mehr noch belasteten ihn def Ver1ust seiner 
Schuler und die wachsende lsolierung. Stancig 
fral1'9n sich Bloch und seine F r11u Karola. ob itre 
geis1ige und Bewegungsfntiheit von Dauer sein 
wOrde. ~ die Polemiken, die Manfred BtJir 
und Alfred Kurella in der Deutschen Zeitschrift 
fur Philosophie gegen verschiedene Seitsn des 
Blochsct.ln Werkas vercffent!ic::hten. reagierte 
der Emeritusnicht (67) Dem BerinerMauerbau 
tjettBlochs Entschlossemeit. alien WrJrigkeiten 
ZIXTl Trotz in der DOR Z1J verharren, nicht stand. 
Im August 1961 blieben Karola und Ernst Bloch 
in ihrem bayerischen Unaubsort "Nac:h den 
Ereignissen vom 13. August'', schrieb Bloch 
dem Prasidenten der Akademie der W65«1-
sctlaften der DOR, "die81War1Bn lieBen, da!!. fur 
selb6tlindig Denkende Oberha~ keri Lebens
und Wirkungsra11n mehr bleibt, bin ich nidrt 
mehr gewillt. meine Albeit und mien selber 
ull\Wrdigen Verhahnissen und der Bedrohung, 
die sie allem aum,ct,terhalten, auszusetz8n_" 
(68) 

Hans-Uwe Feige, Dr. phi/., arbeitet als 
Historiker an der Universitat Leipzig 

UAL. Pha. Fal<. = Universitatsarchiv der Universital Leipzig, Philosophische Fakulat 

1 Vgl.: Feige. H.-U .. Ernst Bkx:hs L.eipziger Berufimg. In: DeulschlarrJ-Archiv, 24. H. 411991 ; Eichler. 
K.-D., Enttauschte Hoffnung. In' Wochenpost. Nr. 49, v. 2B. November 1991; 

2 Siehe:WitlkommenundAbschied. Ernst Bloch in Leipzig (196-1961). In: Bloc:h-Almarech11 (1991), 
S. 159 ff. AnlaBlich seines Gebu1stags dedizierten seine Mitarbeit« Bloch eine Festschrift: Emst Bloch 
zum 70.Geburtstag. Festschrift.hg. v.Rugard OttoGropp.Ber1in. DeutscherVertagder Wrssenschaften. 
1955; 

3 UAL, Phil. Fak.. Nr. 94, 

4 Ebencla; 
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5 Wolfgang Hein~. Schreiben v 23 Dezembef' 1955 an Johaines HOmg, Abteilung WISSenSChaften 
bem ZK der SED. BLH, A. IV 4. 14141 . Die Aussprache fand am 20. Dezember 1955 start: 

6 Ebenda; 

7 News Deuschland, 15. Jllli 1956; 

8 Ebenda; 

9 Bloch an Loe'Ne, 29.12.1949. In: Ernst Bloch, Briete, a.a.O .. S. 791 ; 

10 Delegierte11!conferercl der SED an der KM-Marx-Unillersitat, 21 ./'12. Dezember 1956, Bericht der 
Parteileitung. BLH. A, IV 4.1415; 

11 Vgl. dazu: Ron., Ruth, Erinnenmgen an Ernst Bloch. o.O .. 1990, S. 25; 

12 BLH, A, IV 4.14112 Aufdieser Verans!alb.J(l1 umril!, Hagertlbngensauchdie" Pam,di'lie" hinsichtlich 
der Einschat.zLlng Stains. def trotz aller seiner Fehler ein ''hefvorragendef Maoost" bleibe. 

13 Zemales Pa111riarchiv. R-3, Nr. 4231 . In Brieten. u.a. an Kurt Hager, wandte sicll Bloch besonc.lln 
gegen die VOI\W\Jft8ik.ng Haicha durc:h die Median. 

14 Vgt. DoloJmenteder SEO, Band IV, Bertin: Dietz 1958. S. 166 t.; 

15 Grapp, R.-0 ., ldealistlsche Verimmgen unter "<Wltidogmatischem" VOlZ'l!ichen. In: Neues 
Deuschland, 19. Dezember 1956 

16 Ebenda 

17 Delegiertenkcnferenz ... , 21.122. Dezember 1956,Diskussionsbellrag Rotlert Schutz. BLH. A. IV 
4.1415 

18 Siene da:ru auch: Ulbricht, Water, Waswirv,otlen und was 'MT nicht v,otlen. in: Neues Deutschland, 

30. Dezember 1956; 

19 Das lnsttut tor Ptilosophie hatre im Som~ 1 SfiT 19 Mitarbetef. Es ist nictt zutreffend, 
wenn Manfred Riedel meirt, ale Mlarbeiler B~ hatlen den Offenen Brief signiert - vgL Riedel, M., 
Zeilkehre in Deutschland. Wege in das ver,iesseneo Land, Bertin 1991 , S. 178. Untem,ici,ne, waren 
Gorter Gurst, ~ Hans Heinz Hom, Werner '-'lller. Heinz Schwartze. Helmut Seidel. 
Harthmut Seidel, Achim Thom und Martina MOier sowie die Studenten Ho<mann und Frieo'ichs. - Vgl. 
Offener Brief der Patteileitmg der SEO an den Dlrektor des lnsttut:s fOr Philosophie, Prof. Dr. Ernst Bloch, 
18. Januar 19fi7, S. 7. Kopie im Belitz d. Verf. 

20 E.benda, S. 1/2; 

21 Ebenda. S.3.Ats BeispietdafOrwurdedasTraum-Oiktum Leninsim 2. Teifdes 1. Bandesvon "Das 
Pmzip Hoffnung" angefOtrt. 

22 Ebenda, S . 4 ; 

23 Ebenda, S.5/6. Siehe zum "Fall Lulalcs" bes .. Janka, Water. Sc!ln;esigkeiten mrt def wahmat. 
Bertin, Aufbau. 1969; 

24 Offener Brief, a.a.O .• S.7: 

25 Ernst Bloch, Schreiben v. 8. September 1958 an Joachim Schumacher, in: Emst Bloch. Briefe 1 !lOl-
1975, a.a.O .. Bd.2. S. 615; 

26 Dazu vgt. Zudeick, Peter. Der Hlntem des Teufels. Ernst Bloch - Leben und Wer1<, r.looslBaden
Baden, 1985, S. 233; 

Z7 Ernst Bloch, Off- Brief, Protalit Qll9liN1 dla AnwOrfe der Pat11eileNng der SEO am lnsiitut tar 
Philosophie der Ka1-Manc-Uriver.litat Leipzig, 22.1.1957. In: Bloch-Almanach, 3. Foige (1983), hg, v. 
Emst-Bkx:h-Archtv Ludwigshal'en durch Kartheinz Weigand, S. 22; 

28 Ebenda. S. 24; 
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29 Ebend:a, S. 26, 

30 Ebenda; 

31 Das "Vertlrechen" von Holz bestand d:arin, ein "skandalOses Buch" aus dem Franmsischen 
Ubersetzt und mlt einem "bedenktichen Nachwort" versehen ZlJ haben: Chanes Mayer, 8ne Moral tor 
die Zukunft. Ebenda, S. 30; 

32 Ebend:a, S. 31 , 

33 Offener Bnef def Parteileitung, a.a.O .. S .3; 

34 Ernst Bloch, Oftener Bnef, aa.O., S 28: 

35 Ebenda; 

36 Ebenda; 

37 Offener Brief der Parteileitung, a.a. 0 ., S. 3 ; 

38 Ernst Bloch, Otfener Brtef, a .a 0 ., S 28/29: 

39 Ebend:a, S. 31 : 

40 Vgl Dokumente der SEO, Band VI, Benin Dietz 1958, TagungsprotokoU: 

41 UnM!rsitttsparteileitung der SEO, lnformat10nsbericht. Jamar 1957 und 7. Februar 1957. 
Unverstandnis gab es auch insowel, als der langjahrige Kampfgefahrte Ernst Bloch bekampft, "Reak
tionare" wie Hermann August Korff dagegen geschont wurden. BLH, A, IV 4.14140 und IV 4.14141: 

42 UniYersitltsparteileitung derSED, Simlngv. 16. Februar 1957, Bericht von Wolfgang Heinke. BLH, 
A , IV4.14/32; 

43 UniYersitatsparteileilung der SE D, Simlng v. 7 Marz 1957, Bericht von Heinz Sommer (Leiter der 
FDJ an der UniveBitat) BLH, A , IV 4.14132; 

44 Ebenda; 

45 Parteiak!Magung der SEO an der Karl-Marx-U~itlt. 18. Marz 1957, ProtokoU. BLH,A, IV 4 .14/ 
13: 

46 Die Kooferenzbeitrllge erschienen noch 1957 im Sammelband: Ernst 8lochs Revision des 
Maoosmus, Benin, Dietz 1957. Ober diese Konferenz berichtete das "Neue Deutschland" am 19. Mai 
1957 mlt groll,er Aufmachung (" Vom Kampf gegen den philosoptjschen Revisionismus"): 

47 Zur Reaklion der Medien siehe wetter: Ley, Hennann, Ernst Bloch und das Hegelsche System. In: 
Einheit, 12.Jahrgang, 1957, H 3, 5 . 327ft: Hager, Kurt. WesenundK.onsequenzm,de6 philosophischen 
Revisionismus. In· ebenda, Nr. 4 , S. 434 ff.; Piraten ur1er falscher Flagge. In: Leipziger VolksZei1lnQ, 
27. Februar 1957: Hering, w JH. Frommknecht, Zu den nachsten Aufgaben der Parteiorganisatiooen an 
den UniYersitaten Lnl Hochschulen. In: Neu« Weg, Jg. 1957, H . 5; Ober den Fort&chritt. 8ne 
Auseinandefsetzung mit einigen Auffassungen von Prof Dr. Bloch, Leipzig. In: Wissenschaftliche 
Beilage, ForuTI, 3/1957; Gropp, R. O .. Mystische Hoffnungsphilollophie ist unvereinbar mk Marxi&m.Js. 
In: Wissenschaftliche Bertrage, Forum 6/1957; Die philoeophische Front festigen! In: Leipziger 
Vokszeilung, 1 o April 1957; Hager. Kurt, Das 30. Plenum und der ldeologische Kampr. In: Neues 
Deutschland, 12. Februar 1957; Kosing, Alfred, Koexistenz und Parteilichkeit. In: ebenda, 29 JartJar 
1957; Der Kampr gegen die bO'geriche lcleologie und den Rew.ionismu&. In: Einheit, 12. Jg.( 1957), H. 
2 (Febn.ar 1 Q57) 

48 BLH, A, IV 4.14132. Ein definitives Vonesungsverbol isl nictrt nact\Zl.J'M!ise. 

49 Ebenda; 

50 Vgl.dazuden Bericht von Rektor Georg Mayerauf der Strung def' Uni\<ersitatsparh!ileitung derSED 
am 7 . Marz 1957. Demzufolge hatte der Reldor Ernst Bloch davon Qberzeugt, "daB er im Begriff sei, 
Sien in eine merlM<lrdige Gruppe 1101'1 Professoren hineinziehen zu lassen"; Bloch Idle sich d:araufhin 
"sofort von diesen Levien distanziert" • BLH, A, IV 4 .14132: 
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51 Neues Deutschland, 25. Oktober 1957; 

52 Dass .. , 26. Oktober 1957; 

53 Hager, Kurt, Kunst ist Waffe tor den Sazialismus. In : Sonntag,20 Oklober 1957, S. 11: 

54 Sonntag, 3 . November 1957. S. 11 ; 

55 Diesen Brief las Kurt Hager auf ener Sitzulg der SED-Parteileitung des Prasidialrates des 
KulurtxniesderDDR am 12. Dezember 1957vor. Vgt. dlls Protolrollin: Utl:lpielcreetiv, H. 1511991. Kurt 
Hager erwahnlle den Brief auch auf der Si!Nlg der Uniwrsitatspateileilung def SED an der Ka1-Marx
Universtat am 26. November 1957. Bei dieser Getegenheit urersmch er den harten Kinder SEO in 
ideolonschen Fragen. " Es muB der Uberaliamus absolut besellgt werde". erldarte er. 'Wtr kCnnen auf 
keilem Gebiet nicttmarxistischWissenschaftlergebrauchen. oderzumindestWrssenschaftlef, die den 
Mancismus nid1t kennen." Damit wsen auch die Grenzen, sehr enge Grenzen. tor die philosophische 
Debatle mandert. • BLH, A, IV 4.14132; 

56 Vgt dazu das ProtoicDII in: Utopie kreativ, a.a.O. 

fi7 UAL, Phil. Falc., lnstitut tor Philosophie 8 1 /14 33 Bd. 2: 

58 Ebenda; 

59 Hager. Kurt, Der Kampf um die weitere sazialistische Umgestalung der Hochschulen und 
UniversUt.n der DOR. Rfff_.. auf der Ill. Hochschulkonter.nz der SEO in Berlin, 28. F ebluar- 2. Marz 
1956. In: Zur sazialistl&chen Kullurrewlution. Dokumerte, Bd. 1 (1957- 1959). Benin: Dietz 1960, S . 292 
ff.: 

60 Philosoplwsche Fekultat, Ratssitz\.ng, 12. Marz 1958, Protolcotl. In: UAL, PhU. Fak, Nr. 96. Siehe 
auch: Few Verrater kein akademischen Grade. UniYersitttszeitng der Kan-Marx-Univer.litat Leipzig, 20. 
Maiz 1958, 

61 Philosophische Fakultat, Ra~. 16. Apnl 1958, Protokolt. In: UAL, Phil. Fak., Nr. 96; 

62 Begrondet wurden die Streichi.igen mit "Repu>likflucht" (Lorenz), "republikfeindlichen AuBen.m
gen" (Steinrich) und der Ausart>eitung republikfeindlicher Konzepte (Zehm). Die von Prof. Gropp 
venangte S~ienl'Oci(zahtung ~rcll die gestrichenen Abso!Venten untertllieb aufWeesung der SE~ 
Univ~. ULA, Phil. Fak .. lnstllut fO Phllosophle B 1 /14 33 Bd 1; 

63 Bloch, Ernst. lch stehe fest auf dem Boden der DOR. In: Neues Deutschland, 20. April 1958: def$ .. 
" l<Bine Geschafte rm meinem Namen !" In: Sonntag, 17/58: 

64 Ernst Bloch, Schreibao an Joachim Schumacher, 8 Sep4ember 1956. In: Emst Bloch, Blillfe, a.a.a .• 
S. 615; 

65 Vgl, zu JOrgen Teller: Riedel, M., Zeitlcehre ... , a.a.a .. S. 172-184; 

66 Ernst Bloch, Schrei>en V, 8. September 1956 an Joachim Schurrecher. A.a.a , S. 615. Bloch 
momrte, "der Seit Z'Nei Jahren ausgedruclde 3. Band 'Das Prinzip Hoffnung' kann nicht eBCheinen; 
drei anden! BOcher stehen urentwegt im Sa1Z". 

67 Buhr, Manfred, Der religiOse Urspn.ng und Charakter def Hoffnungsphilosophie Ernst Blochs.ln: 
Deusche Zeitschrift tor Philosophie, 6 . Jg., H . 4 (1956); Ders., Kritische 8emer1rungen zu Ernst 8lochs 
H~ "Da Prinzip Hoff!UlQ". In: Oiesa .. 8 . Jg., H. 4 (1960); Kurela, Alfn!d, Zur Theorie der Moral. 
Eine alte Polemik mit Ernst Bloch. In: Oiess., 6. Jg., H. 4 (1958) 

68 Zit. nach: Weber, H., Kleine Geschichte der DOR. K~ 1~. S 91 
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PUBLIKATIONEN 

Einspruch. Lcipzigcr Hefte. Hef! 5. 
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INTERVIEW 

GrUndung einer Europa-Universitat in Frankfurt/Oder 
Gesprach mit Rudolf von Thaddan 

Brandenburg geh6rte zu DDR-Zelen zu den schwacher mit Hodlschulen 
ausgestatteten Regionen. So ist es verstlJndich. dal!. nicht nur die fruhere 
Plkiagogische Hochschule in Potsdam zur Universitat ausgebaut wird, sondem 
gleichzeitig die in napoleonischer Zeit geschlossene Hochschu/6 in Frankfurt/ 
Oder, die einstige Viadrina, sis Europ&-UniversUlt 'MedergegrOndet werden sol. 
Prof Dr. Rudolf von Thadden, Historil<er an der Universlat G6ttingen und 
zug/eich Professor an der Ecole des Hsutes Budes in Paris, wirld im 
Gn1ndungsssnst mit und fungiert sis Vorsitzender der Gn1ndungskommission 
far die l<fmffige Kullurvmsenschaffkhe Fal<ult4t in Frenkfurt/Oder. Des folgende 
Gesprkh fOhrte Dr. Matthias Middel mt ihm am 24. Februar 1992 in G6ttingen. 

Rudolf von Thadden: 

For Frankfurt/Oder sind vorgesehen: 
e1ne Fakuttat tor Rechtswissenschaften, 
eine tor Wirtschattswissenschaften und 
eine fOr Kulturwissenschaften. Das ist der 
Kembestand der Universitat und dazu ein 
zentraler Verwaltungsbereich, plus ein 
Spracheninstitut Angesichts der T atsache. 
daB wir an der Oder sind und einen Ein
zugsbereich aus Polen haben warden, 
wollen wir ein Sprachinstitut aufbauen, in 
dem es m0glich ist, daB nicht nur die 
polnischen Studenten Deutsch lemen, son
dem in dem auch Deutsche Polnisch ler
nen, aber in dem auch andere Sprachen 
gelemt werden. Wir haben den Ehrgeiz, 
daB man dort drei Fremdsprachen lehren 
sollte, namlich Englisch, Franzosisch und 

hoc~s chule os ~ ~pr~l 1992 

eine slawische Sprache. For die Polen ist 
natortich Deutsch dabei. Obwirdasschaf
fen. wissen wir nicht. aber den Ehrgeiz 
haben wir, ein Spracheninstitut aufzubau
en, das die Studenten in die Lage versetzt, 
vielleichtam Endedes Studiums auch Vor
lesungen in einer Fremdsprache zu h0ren. 
Um aber am Anfang vielleicht auf den Pla
nungsholizont einzugehen: Es ist ja so, 
daBder MssenschattsratamAnfang skep
tisch war gegenilber den Neugrundungen, 
sowohl gegenilbe< Erfurt ats auch gegen-
0ber Frankfurt/0. Aus Grunden, die ich 0b
rigens verstehen kann. Auf der einen Seite 
wollen wir doch erst einmal die bestehen
den Univer.;itaten, Leipzig, Jena, Halle usw. 
modemisieren, oder wie man es nennen 
will, bevor wir mit dem wenigen vortlande
nen Geld neue Universitaten aulbauen. 
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Dann aber setzte s1ch die Meinung in den 
Ministerien und auch in den Landtagen 
durch, daBman nurjetztinder Aufbruchpha
se die Chance habe, NeugrOndungen 
durchzusetzen Es gibt die Angst, daB man 
in funf Jahren das Geld nicht mehr kriegt, 
das man jetzt noch kriegen k6nnte. Zur 
Standortfrage kann man argumentieren 
daB es ein romanti,cher Standort ist. well 
er an der Grenze hegt, weil es dort einmal 
eine Universitat gegeben hat Aber jeder 
weiB, daB diese Argumente auch beiseite 
geschoben warden konnen. Man soll s1ch 
nicht zum Gefangenen einer GrOndungs
ideologie machen. tmmerhin schemt es so 
zu sein. daB der Wissenschaftsrat zwar 
sehr kritisch gegen0ber Erfurt bleibt, aber 
nicht uns gegenl.lber. Oazu tragen mehrere 
Dinge bei: einmal der Anspruch, Europa
UniversiUtt zu werden, also nicht nur eine 
zusatzliche deutsche Universitat zu sein 
Zweitens: im Rahmen dieser Europa--Uni
versitat auch Versuche zu machen, neue 
Ansatze aufzubauen. Oamit bin ich bei der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultat. 

Redaktion: 

Bne Zwischenfrage, um die Relationen 
abzustecl<en: Mit etwa wieviel Protessoren 
rechnet man for die GrOndungsphase und 
"Meviele Studenten solen an der UniversU,t 
in diesen drei Fakultflten studieren? 

von Thadden: 

Die erste Frage ist leichter zu beantwor
ten. Da hat man uns schon bewilhgt oder 1st 
1m Begriffzu beY.illigen ca 40 Professoren
stellen. So weit wie ich das jetzt geMrt ha
be, wurden es vielleicht 15 tor die Wirt
schaftswissenschaften sein, vielleicht 13 
oder 14 fur die Juristen, wenn es gut geht, 
12 furdie Kulturwissenschaften. Wobei 1ch 
glerch erlautem muB, wie "Kutturwissen
schaften" gedacht smd, denn es 1st ein 
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Sammelsurium. Dies ware der Ansatz fur 
die ersten beiden Jahre, C-3-- und C-4-
Professoren zusammengenommen plus 
Assistentenstellen usw. Seim Sprachinstitut 
kame ein ziemlich groBer Stamm von 
Lektoren und angestellte Sprachlehrkra1te 
verstandlicherweise hinzu. Wir hoffen, daB 
wir zu dem Stamm Gastprofessoren hin
zubekommen, und da denke ich nat0riich 
nicht nur an Deutsche. sondem auch an 
Franzosen. Englander, Amerikaner, 
Schweden, Tschechen auch, wenn sie 
mogen. lch wonschte mir einen groBen 
Kreis von Gastprofessoren und auch Gast
dozenten um den Kembestand herum Was 
die Studentenzahl anbetrint, das ist lhre 
zweite F rage, so ist sie schwer vorauszusa
gen. lch k0nnte mirdenken - ich improvisie
re jetzt -, daB relativ viele, weil das heute 
in ganz Oeutschland so ist. Wirtschafts
wissenschaften studieren werden. Und dar
unter ein relativ hoher Anteil von Polen. 
Denn die Polen wissen. daB Deutschland 
das "Tor zum Westen" ist. lch k6nnte mir 
den ken, daB es tor einen Polen reizvoll ist, 
seinen Diplomkaufmann in Frankfurt/Oder 
zu machen und auf diese Weise zweispra
chig zu werden. Etwas schw~cher gilt das 
aber aucl1 tor die Juristen. Wenn die Juri
sten, was ich mir vorstelle, eine Abteilung 
Europarecht aufmachen werden, konnte 
ich mir denken. daB auch Polen geme dort 
studieren. aber auch viele Deutsche. Arn 
schwersten wird es for die Kulturwissen
schaften gehen. weil - und jetzt muB ich 
etwas zur Konzeption sagen - wir ja nicht 
einfach nur eine verlangerte Philosophi
sche Fakuttat atten Stils sind. Wir haben 
dazu allerdings auch eine Vorgabe vom 
Ministerium bekommen. Denn wir bekom
men die padagogische Ausbildung nicht 
nach Frankfurt/Oder, die geht nach Pots
dam. Damit sind wir ohnehin gez'M.lngen, 
aus der Not eine Tugend zu mac:hen. Wir 
mossen also ganz andere Gruppen an
sprechen, ausbilden. also etwa Leute. die 

nach Brussel gehen, oder auch Deutschleh
rer im Ausland an Goeth&-lnstituten. oder 
n icht zuletzt auch ein Lehrangebot mac hen 
tor Wirtschaftswissenschaftlerund Juris ten, 
die eine kutturwissenschaftliche ErgarlZ\Jng 
habenwoflen odersollen. lchwei!lnicht, ob 
dieses Angebot, das wir bieten, angenom
men wird auch wn derumliegenden BevOl
kerung, denn das kann keine Universrtat 
heute vergessen: Man rekrutiert doch den 
gr0Bten Teil aus der unmittelbaren Umge
bung. Auch hier in G0ttingen sind drei 
Viertel der Studenten aus dem s0dnieder
sachsischen Raum bis Hannover hinauf 
Das hangt mitvielen Faktoren zusammen. 
Nun konnte man fragen, ist das Umland 
von Frankfurt/OdergroB genug, werden da 
die meisten nicht lieber gleich nach Berlin 
gehen? 0a hoffen wir, da!l umgekehrt Ber
lin Abschreckungseffekt hat. Berlin zu groB 
ist. Vielleicht sagt mancher, ich studiere 
erst einmal in Ruhe, bevor ich mich da in 
den groBen Ozean werfe. Aber ich weiB 
es nichl lch wage hier jedenfalls tor den 
kulturwissenscheltlichen Bereich keine 
Prognosen. Und soltte es im ersten Jahr tor 
die drei Fakultaten zusammen 1 500 Stu
denten geben. so ware das sch on sehrV1eL 

Redaktion: 

Eine kurze Rage noch zur Gesamtgrun
dung. Sie sagten js eben schon. dB(! es 
etwas sch-wierig ist, einfach romantisch an 
den GBdanktmder 'Niederb$!}1"1:Jndungan
zuschle6en. We sind <Jenn die materie/Jen 
Voraussetzungen far die Aufnehme Bines 
Universlfltsbetrlebes in Frankfurt/Oder? 

vonThadden: 

W ie ich sehe, gllnstig bisher: W ir m os
sen Studentenwohnheime bauen. In K0ln 
war das auch die erste Seite. Wir mossen 
Professorenwohnungen bauen. Wir mas
sen Ober das eine groBe Gebaude hinaus, 

das troher der Bezirblertung der SEO ge
hort hatte, weitereGebaude bekommen tor 
den Lehrbetrieb. Und wir massen vor alien 
Dingen - und das ist das allerwichtigste -
Gebaude bauen tor die Bibliothek. Es gibt 
keine Universitat ohne Bibliothek. Da ha
ben wir befeits Ansatze. Es gibt einen 
Bibliotheksdirektor, der sich jetzt vom 
Jahresbeginn an um Anschaffungspolitik 
k0mmert. Aber ein Haus ha~ er auch noch 
nicht. Wir leben also mit Provisorien. 

Redaktion: 

Zur Sluation. Frankfurt iegt ja doch sehr 
nahe an Berin. W'e 'Weit ist im GnJndungs
konzept vorgesehen. aus dem vWssen
schBffJerintegrationsprogramm Mitarbeiter 
sus dem riesigen 'MssenschaffJerpool, der 
sichjajetz:1 in Berfn stspet, Leute auf ver
l<Orztem Weg heranzuziehen. d.h. auGer
hslb regu//Jrer &Hufungsverfahren. 

von Thadden: 

Die F rage haben wir in unseren Komm1s
s1onen noch nicht beantwortet. Sicher ist 
nur eines, daB Wlr ketne Unrversitat wollen. 
die zu stark auf Westimport aufbaut. W ir 
wollen selbstverstandlich die Toren 0ffnen 
tor diejenigen, die ihre Ausbildung in der 
alten DOR gemacht haben. lch rechne mit 
sehr, sehr vielen Bewerbungen. Aber ich 
weill noch nicht wie man konkret vorgehen 
soll. lch darf ein konkretes Beispiel geben. 
Was heiat zw0lf Lehrstohle tor Kulturwis
senschaften? Das hei!lt, wenn es gut geht. 
drei tor Geschichte. drei bis vier tor Utera
tur- und SprachWlssenschaften, drei bts 
vier tor SozialW1ssenschalten im weitesten 
Sinne, dann vieUe1cht noch einen Philoso
phen dazu, einen W irtscha1ts- und So
zialgeographen dazu. So ungefahr. Jetzt 
nehmen Sie einmal meinen engeren Be
reich, '3eschichte. Mehr als drei Lehrstohle 
fur Geschichte werden es nicht wierden. 
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Wie soltte man so etwas strukturieren? 
Man kOnnte sagen, nach Frankfurt/Oder 
gehOrt ein Lehrstuhl fur osteuropaische 
Geschichte. Dann kann man sagen, es· 
gehOrt angesichts der Wirtschaftswissen-
schaften ein Lehrstuhl fur Wirtschaftsge
schichte, meinetwegen auch fur Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte dazu. Aber dann 
bleibt kein Platz mehr fi.ir die chronologisch 
gegliederten Abteilungen. Also in Gottes 
Namen mossen wir am Anfang einen neh-
men fur europaische Geschichte der Neu
zeit, da muB das Mittelalter erst einmal 
warten, weil einfach kein Platz ist dafOr. 
Und dann mL3 man hoffen, daB dereinst 
das Mittelalter in zwei Jahren Abstand hin
terherkommt. lch sage das so konkret, 
damit Sie merken, wie dOnn die Decke ist, 
die wir haben. Deshalb auch meine Hoff-
nung, daB wir Gastprofessoren kriegen 
und daB wir das bekommen, was Sie aus 
den Landem der alten DOR kennen, diese 
Wissenschaftszentren, die jetzt auf dem 
Markt sind. Vielleicht gelingt es uns, nach 
Frankfurt/Oder diese Gruppe zu holen, die 
man als Wissenschaftszentrum fur ost
mitteleuropaische Geschichte bezeichnet. 
Aber ichweiB, daBsich die Universitat Leip
zig auch dafi.ir interessiert, so wie sich 
Potsdam fi.ir die Zeitgeschichte interes-
siert, so wie sich Berlin fOrWissenschafts-
geschichte interessiert Das kann e,n harter 
Konkurrenzkampf zwischen Leipzig und 
Frankfurt/0. werden. Und ich weiB auch 
gar nicht, wie der entschieden wird. lch 
persOnlich wOrde ein Wissenschafts-
zentrum, in dem dann viele von den guten 
Leut1::11 aus der atten Akademie in Ost
Berlin angebunden 'Nerden kOnnten, wOn
schen. 

Redaktlon: 

Dss Konze;x einer UniversitfltsneugrDn-
dung arel<t an der Grenze mit dem bewufl.
ten Nutzen aeses Stanciortes ist unter 
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pragmstischen Gesichtspunl<ten sahr ver
sUindich. Vorste/lbar ist aber, dsB es in 
Europa Angste hervorruft, wenn es darum 
geht, daB hier jB uKulturexpansk>nismus "in 
Rede stehen 1<6nnte. ~e wurden Sie dem 
Argument entgegentreten? Mit der knap
pen Decke, die jetzt absehbar ist, ist doch 
eine konsequente Europfisierung au!Jeror
dentlich schlMBrig. 

von Thadden: 

Es sei denn, daB andere Lander uns 
helfen und Stellen zur VerfOgung stellen 
werden. So habe ich etwa gute Hoffnung, 
daB die Franzosen, zu denen ich seit mei
ner Pariser Tatigkeit gute Verbindungen 
hebe, uns Gastprofessuren spendieren. 
lch WOnschte, das machte Schule. Wir 
WOrden dann von anderen Uindem auch 
Gastprofessuren bekommen, denn aus 
eigenen Mitteln 'Nerden wir das nicht be
zahlen kOnnen. Und es ware ja auch einmal 
ganz notztich, daB man sagt: Europa heiBt 
fOr uns, daB alle mitwirken kOnnen. Und 
damit ist dann auch die Angst beseitigt, 
daB es sich um Kulturexpansionismus 
handelt. lch glaube sagen zu k6nnen, daB 
aufgrund meiner Pariser Erfahrungen die
se Angst gebannt ist. Es geht ja im Grunde 
immer nur um dies eine: Wird dieses eine, 
grOBere Deutschland in der Lage sein, eu-
ropaische Ansatze aufzunehmen? Ein 
europaisiertes Deutsch land, zu dem sagen 
alle Ja, aber gegen ein deut:sches Europa 
sagen alle Leute Nein. 

Redaktion: 

Besteht nicht die Gefahr einer normal 
ausgebikieten IMrtschsns....,fssenschsn-
lichen und einer vom Umfang her normal 
ausgebiJdeten Juristischen FakultM, und 
damit, da/J hier im wesentichen ein deutp 
sches Mode/J tor die Weitet'bildung von 
Polen angeboten ....,frd? Besteht damit nicht 
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die Gefahr, dal! doch eine sehr starke 
Zentrierung auf deutsdle Problem!Csungen 
erfolgen l<.Onnte? 

von Thadden: 

Also das hangt ein wenig davon ab, W1e 
weit sich die anderen engagieren. lch habe 
jedenfalls dieses Argument von Polen bisp 
her nicht gehOrt. Es ist fOr mich ein wichti-
ges Argument, daB die Polen umgekehrt 
sagen, wir erhoffen uns eine Ottnung der 
sonst verschlossenen Taren. Sie werden 
feststellen kOnnen, das sage ich j etzt tor 
die Polen, aber auch fOr die Tschechoslo-
wakei und tor Ungam, daB dort die Kritik an 
Brussel, d.h. an der EG. starker ist als an 
Deutschland, weil man den Eindruck hat. 
die Deutschen wurden ja bereit sein, die 
Toren zu offnen. aber Brussel ist es nicht. 
lch bin gar nicht so unglOcldich, daB die 
Gewichte so ein billchen verschoben wer-
den. Also ich lasse geme Franzosen und 
Belgier und Hollandern den Vortritt. wenn 
es um die Frage geht, wieviel Leute wir 
aufnehmen kOnnen und wieviele nicht. 
Aber um auf lhre Universitatzuruckzukom
men. Es wird sich entscheiden an der 8&
reitschaft der anderen Lander. Wenn die 
anderen Lander die Chance erkennen, etp 
was zu investieren, dann wird es gutgehen, 
wenn die anderen Under das nicht tun, 
dann kann es gar nicht anders laufen, daB 
es eine deutsche UniversiUlt mrt einem 
etwas europaischen Touch wird. 

Reda!mon: 

Sie haben das Konzept einer Fakultst far 
Kulturwissenschsften vorgeJegt. Dasist Tei 
der Oenkschritt, da kommen jetzt cJe ande-
ren Teile dazu. Wenn ein solches Papier 
zusammengestetl wrd, ist dann garantiart, 
dal.l die Tele mteinander zu tun haben? 
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von Thadden: 

Garantiert nicht, aber es ist jedenfalls die 
Hoffnung, und auch die begrOndete Hoff-
nung, dallesnicht eineBuchbindersynthese 
wird. Aber ich meine, daB der lntegrations
prozeB, den wir vor uns haben, lange dau-
em wird. lch kann mir nicht denken, daB 
man nur auf der Basis von einem Papier 
eine so schwierige Aufgabe IOsen kann, 
wie die einer integrierten Universital Es ist 
ja eine Doppelintegration. Es ist zunachst 
einmal innerhalb der Kulturwisseoschalt-
lichen Fakultat ein ProzeB der Integration. 
Oder der Zusammenarbeitvon Geschichts
wissenschaft, Sozialwissenschaft, Kultur
wissenschaft usw. Und zweiteos darOber 
ein lntegrationsprazeB. namlich des Zu
sammenwachsens der drei Fakultaten, so 
daB dann das Au1baustudium schon ein 
hohes MaB an Integration hat Aber mit 
Sicherheit nicht im Grundstudium, denn 
das Grundstudium muB erst einmal dis
ziplinar sein, das schafftja kein Mensch. lch 
WOrde sagen. daB das Gnmdstudium bis 
zur ZwischenprOfung disziplinarablauft, daB 
das Hauptstudium Elemente der Integrati
on und Verflechtung mit andereo Fakulta
ten, mit anderen Bereichen aufnimmt. Und 
dann schlieBlich im Aufbaustudium, also 
nach dem Diplom, nach dem Magister oder 
wasauch immer, dann gemeinsameSemi-
nare usw. 

Redaktion: 

/ch muB gestehen. ich finde das Ganze 
faszinierend. Kutturwissenschatren, liso 
Geistes-- und Sozia/wissenschstren mit 
Rechts-und W/Ttschaffswissenschaffen so 
zu kombinieren, dafj ein Berufsbild, ein 
Absc:Jventenbid dabei entsteht, das wirk-
lich integriert ist. /ch habe aber gro6e Zw• 

. fel bei dem gegenwarligen Angebot an 
berufungsfahigen vVissenschaffJem in den 
Rechts-- und Wrtschsffswmsenschsffen. 
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Dieses Angebot ist ja sehr begrenzt. wail 
an 8len ostdeutschen UniversitSten gera
de hier groGer Nachholbedarf besteht: Es. 
fragt sich. ob wirf(Jich Leute im Angebot sind, 
die zu so tliner Integration fShig und bereit 
wtJren. Denn die Vorleistungen in deren 
dis7:ip/intven Studien sind wohl nicht sehr 
gut. 

von Thadden: 

lch teile lhre Skepsis. lch weiC!., daC!. hier 
mil sehrviel Wassergekochtwerden muC!.. 
Trotzdem haben wir uns entschlossen, em
mal dieses Konzept vorzulegen. Und ich 
sage auch, was mich dazu getrieben hat 
Denn ich bin in Paris ja zwei Jahre an der 
Ecole des Hautes Etudes gewesen und 
habe gesehen, daC!. es dort funktioniert 
Namlich unter dem Begriff Humanwissen
schaften verschiedene Oisziplinen nicht 
nur zu integrieren, sondem auch zu einer 
permanenten Zusammenarbeit in For
schung und Leh re zu bringen. Nun konnen 
Siemir sagen, ja wasda in Pansgeht, muC!. 
n1cht in Frankfurt/Oder gehen, In Paris ist 
so viel Masse im Hintergrund, daC!. man nie 
in die Vertegenhect kommt. keme Leute zu 
haben. Aber ich kOnnte mir denken, wenn 
es gelange, eineZusarnmenarbeit z.B. mit 
der Ecole des Heutes Etudes in Paris zu
wege zu bringen, Frankfurt/Oder also ein 
biC!.chen anzubinden, teilhaben zu lassen 
an dem Kreislauf e,ner solchen groC!.en 
Universitat, da~ es dann Vlelleicht auch in 
Frankfurt/Oder klappen kOnnte. Frankfurt/ 
Oder jedenfalls kann nicht gelingen. wenn 
es nur in sich Seiber ruht Aber es kOnnte 
gelingen. wenn andere Bache durch unse
ren Teich flieC!.en. 

Redaktion: 

Um den advocatus diabol etwas weiter 
zu spielen: Es gibt ja einen vergleichbaren 
Studiengang z.B. in Passau, dort mit gro-

46 

(!;em Erfo/g. Die Studenten Oberschreiten 
ale Matrikelangen, die vorgesehen waren. 
Alercings zeigt sich eben in PassBtJ, dall 
fur einen so/ch en Studiengang - der sicher 
mit Blick auf die euro~che Einigung und 
auf einen wederbidungsfShigen Nach
wuchs. der aus den UniversitSten hervor
gehen mu(!,, die richtige Richtung ist - ein 
sehr breites disziplinSres GefOge notwen
dig ist. Passau scheint im Moment an einem 
so/chen Studiengang ein ganz klein wenig 
zu scheitem, gerade weil die Breite der 
Disziplinen fehlt. Nun ist ja FrankfurtA:)der 
bei 40 Professuren ehereine schmaJe, eine 
schlanke UnMJrsitllt. Isl das nicht doch eine 
starke Gefahr, ware hier nicht eine 
Vemetzung mit den UniversitSt&n, die in der 
NlJhe sind. dringend notwendig? 

v011 Thadden: 

Ja. das glaube ich auch. Vor alien Din gen 
eine Zusammenarbeit mit Bertin. Davon 
bin ich Oberzeugt, das sage ich auch ohne 
Scheu, daB die Erwartungen grOBer sind 
als die MOglichkeiten. Trotzdem kann man 
auch mit kleineren Gruppen etwas errei
chen, wenn man einen nucleus hat Also 
wenn es gelingt, ein paar Professoren zu 
gewinnen, die zwei Eigenschaften mitbrin
gen: einmal die Fahigkeit zur Zusammen
arbert (das ist sehr wichtig, das hat nicht 
jeder) und zweitens das BewuBtsein der 
ErganzungsbedOrftigkeit der eigeoen Ois
ziplin. Dann konnte ich mir denken, daB in 
einem mehrjahrigen Prazel! sich so lang
sam etwas wieeine Kulturwissenscha1tliche 
Fakultat herausbildet, die ihrem Anspruch 
gerecht wird. Mehr Angst habe ich vor 
etwas anderem: daC!. zu viele Studenten 
kommen und dann keine Arbeitsplatze fin
den. Es ist natortich viel einfacher, wenn 
man in eine traditionelle Universitat geht 
und weiC!., sechzig Prazent aller Leute, die 
Geschichte studieren. werden Lehrer, also 
einen gestcherten Absatzmari<t zu haben. 

Auch gerade weil Sie Passau erwahnten. 
Man hOrt immer wieder, daB Absolventen 
schOne Diplome haben und dann keinen 
sicheren Arbe1tsplatz finden. Das hat sich 
in der deutschsprachigen Kulturwelt noch 
nicht so herumgesprochen. Von England 
aus kOnnen Sie Okonomen oder Juristen 
nach Brussel schicken, schon seit langem, 
die werden eine solide kulturwissen
schaftliche Bildung haben. Das ist engli
sche Tradition. Bei uns besteht die Gefahr. 
daB die Kutturwissenschaften zu einem 
Orchideenfach werden. Also wenn man. 
wenn ich das so sagen dart. eine Techni
sche Universitat plus dies academicus 
aufbaut. Oas ware nicht gut Aber ich kann 
nichts anderes sagen: Es lohnt den Ver
such. Denn noch eine Philosophische Fa
kultat mehr als wir sie schon haben, hatte 
m ich gelangweitt. 

Redaktion: 

Die Falt.ult/it fur KulturwissenschBften ist 
im Konzept in ihren Aufgaben mit einem 
Diplomstuaengang Kulturwissenschaften 
ausgewiesc n . Sind daneben weitere 
Magisterstudiengange vorgesehen? 

von Thadden: 

Ooch, die haben wir nur noch nicht eruiert. 
Mit Sicherheit. Es muB natortich so sein. 
daC!. wir dann auch Promotions- und Habi
litationsrecht bekommen. Sonst hatten 
wir, wenn wir das nicht woltten. nur ein 
lnstitut zu grunden brauchen. Davon war 
anfangs die Rede. Am Anfang hat man 
gesagt, belasten wir uns nicht mit einem 
kompletten Studiengang, soltten wir nicht 
lieber ein europaisches Kulturinstitut auf
bauen, Schwerpunkt Forschung. Aber die 
Entscheidung des Grondungssenats ist so 
gewesen, wirsoltten den Versuch machen. 
einen durchgehenden Studiengang statt 
zwei aufzubauen und mit dem Oiplomstu-
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diengang zu beginnen. lch WOrde mir. so 
wie die Dinge jetzt liegen, denken, daB wir 
sowohl bei den Juristen als auch bei den 
Wirtschaftswissenschaftlem als auch bei 
uns Kutturwissenschaftlem einen Magister
studiengang aufbauen. Wobei derMagister
studiengang in den Kutturwissenschaften 
etwas anderes sein m OBte als das, was wir 
heute hier in Westdeutschland haben. 
Hier in Gottingen ist ein Magisterstudien
gang Geschichte nicht sehr ander~ ::ls eine 
Staatsexamensausbildung, also Lehreraus
bildung. Aber das mOC!.ten wir uns noch 
Oberlegen: a) wieviel kOnnen wir uns zu
muten und b) was kOnnen wir uns leisten. 

Redaktion: 

In dem Kontext noch aine Fraga zu dem 
UmfekJ der UniversitStt. Eine UniverslM lebt 
j a von d&r Gesellschaff. in die sie hin
eingepflanzt wird. Der \Mssenschafts
minister Brandenburgs hat bei der Bun
destagsanh6rung vorige Woche in Lsipzig 
danJber gesprochen. dall er sich von den 
NeugnJndungen in seinem Lande eine un
geh&Ure Belebung von Wnschatf, vor sJ.. 
/em des Mittelstandes versprlcht. WJeist da 
die Verbindung im Moment zur Struktur in 
Frankfurt? Frankfurt ist ja ein l<Jein wenig 
eine Region am Rande. die wahrscheinlich 
ungeheure kon1unkturelle Schwi&rigl<eiten 
haben wird. 

von Thadden: 

Also ich bin da auch an dieser Stelle 
auC!.erst skeptisch. lch weiB, die Entschei
dung im brandenburgischen Landtag tor 
Frankfurt ist aus diesen Gronden gefallen. 
Man woltte eine konjunktur- und struktur
schwache Region auf Vordermann brin
gen, dynamisieren. Obdasgelingt, ichweiB 
es nicht. lch kennebisherkeineGesprache 
Ortlicher Mittelstandsvereinigungen, ln
dustriebetriebe, die uns vielleicht helfen 
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konnten, wie das damals in Bochum war, 
als man die Universitat grundete vor nun
mehr auch fast 30 Jahren. Also das ist es 
bisher nicht. Nicht einmal mit der evangeli
schen Kirche hat es bisher Gesprache ge
geben, die aber lnteresse haben kOnnte, 
vielleicht mit def einen od8f anderen Sache 
dazuzukommen, denn es gibt ja keine Th~ 
logische Fakuttat. lch kOnnte mir schon 
denken. daB man in Zusammenarbeit mit 
der Kirche auch so etwas Yllie einen re
ligionswissenschaftlichen Arbeitskreis auf
macht. Daran hatten durchaus Soziologen 
ein lnteresse. Vorstellbar ware auch fur die 
Wirtschaftswissenschaften, daB eine gro
Bere Firma einmal bereit ist. einen Gast
lehrstuhl zu spendieren Aber das ist 
Zukunftsmusik. 

Redaktion: 

Das eine ,st das wirtschaffiche Umfeld 
und das andere isl die geistige Situation, in 
die eine solche UniverslMsgriJndung hin
eingerat. Was ist eigentich mit der kulturel
len lnfrasfruktur in Frankfurt an der Oder? 

von Thadden: 

Also sie 1st etwas besser als ich am An
fang gedacht hatte. Es gibt in Frankfurt/ 
Oder z. B. das Kleistmuseum mit einigen 
Gruppen, die sich darum herum gebildet 
haben. Es gibt die groBe Konzerthalle. es 
gibt auch Ansatze fur ein entwicklungs
tahige:; geistiges Leben. Frankfurt/Oder ist 
nicht nur wegen der Grenzlage zu Ober
scMtzen So weit sind Polen und Deutsch
land nicht integriert. Aber Frankfurt ist 1m
merhin eine Stadt mit Ober '\00 000 Einwoh
nern. Also so nahe an Berlin, daB man 
partizip1eren kann. 

Redaktion: 

Haben Sie ,m 6rtichen geistigen Leben 
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noch die Tradition der geschJossenen Uni
versitlJt prflsent gefunden, oderisf das eine 
verschDttete Erinnerung? 

vonThadden: 

Die Universrtat ist in der napoleonischen 
Zeit untergegangen, weil damals sowohl in 
Breslau, in Schlesien, als auch in Berlin 
neue Universitaten aufgemacht wurden. 
Das ware eine Oberfrachtung gewesen 
NatOrlich reden die BOrgermeister dan1ber 
in ihren Reden, aber das so11 man nicht 
Oberschatzen. Frankfurt/Oderals eine kom
plette Neugrundung mit allem, was das 
heiBt, und vielleicht ein paar alten Federn 
am Hut, die aber nicht aussagen Ober den 
Geist, und das war ja der lnhalt lhrer Fra
ge, der neuen Universitat. Soltte es dann 
soweit kommen in der Eroffnungsanspra
che, Yllird natortich eine groBe Rede gehal
ten werden Ober die drei Jahrhunderte von 
der Lutherzeit bis zur napoleonischen Zeit, 
doch das inspiriert nicht tor die Gegenwart 

Redaktion: 

Das ist ja eine erlreulich nuchteme H~ 
tung gegeniiber den Sonntagsreden. V161-
leicht etne letzte Frage, die auch eine erste 
hlitte sein konnen. Wer ist eigentich an der 
Konzipien.mg dieser Universlat und der 
Ausrichtung der Universlst auf ae Eurrr 
plJisierung und die interaszpinare Integra
tion beteiigt? 

von Thadden: 

Also zunachst einmal habe ich den Ein
drucl< gt!'Nonnen, daB hier ein starkes per
sOnliches Engagement des Ministers 
Enderlein vortiegt. Nach allem, was ich 
gehort habe, liegt ihm besonders an dem 
Europa-Charakter der Universitat. Zwei
tens hat man unsdann imGrOndungssenat 
sehr viel Spielraum gelassen, wie wir 

Schwerpunkte setzen wollen. Aber, um es 
negativ zu formulieren, es war von Anfang 
an klar, daB die neue Universitat nicht nur 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften 
haben dOrfe, daB da etwas dazukommen 
muBte. Obwohl Yllir schon kein Geld hatten 
tor NaturYllissenschaften und Medizin, war 
es ganz zwangslaufig, daB man an den 
alten Bereich der geistes-und sozialwissen
schaftlichen F acher gedacht hat. Aber dar
aus folgte nicht zwangslaufig, daB es eine 
KulturYllissenschaftliche FakuttatwOrde. Das 
ist dieArbeit des GrOndungssenats und der 
von ihr eingesetzten Kommissionen. 

Redaktion: 

Das Korrektiv der Arbeit des Grundungs
senates besteht dann faktisch nur noch 
beim zustandigen Minister, der das Kon
zept bestStigt. Wahrscheinlch wird das 
Konzept nur ganz global bestatigt. Es gibt 
also eigentlich keine wissenschaff5che 
KorrektlJlinstanz fur solche Konzepte? 

von Thadden: 

Ja und Nein. Zunachst einmal Yllird im 
Wissenschaftsrat darOber gesprochen. 
Zweitens holen wir uns alle notwendigen 
Ratgeber in die Kommissionen hinein. 
Konkret habe ich jetztzurnachsten Sitzung 
unsere Fachkommission, unsere Unter
kommission tor die KulturYllissenschaften 
und den Direktor des Max-Planck-lnstituts 
for Geschichte aus Gottingen eingeladen, 
um alles einmal durchzugehen. lch kOnnte 
mir ahnliche Vorgange haufiger denken. 
Wir schotten uns nicht ab, abgesehen da-
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von, daB wtr noch emen ganzen Stapel von 
Briefen, Eingaben bekommen haben von 
Leuten, die sich tor uns interessieren, Vor
schlage machen. Mit denen mossen Yllir 
uns auch noch auseinandersetzen. 

Redaktion: 

lnwieweit sind Ober das Schreiben von 
Bngaben und Brief611 hinaus Ostdeutsche 
an dem Projekt beteiigt? 

vonThadden: 

Sowohl der Grundungssenat als auch 
die von mir geleitete Kommission tor 
Kultu,wissenschaften haben von Anfang 
an Wert darauf gelegt, daB Ostdeutsche 
dabei sind. W ir haben also nicht nur Polen, 
wir haben nicht nur Franzosen. wir haben 
selbstverstandlich auch ostdeutsche Wis
senschaftler dabet. Es hatte gegen mein 
ganzes Prinzip verstoBen, wenn das nicht 
der Fall gewesen ware. Aber es ware auf 
der anderen Seite auch beschOnigt. wenn 
ich nicht sagen WOrde, daB der Schwer
punkt trotzdem bei Westdeutschen liegt. 
Es ist kein Zufall, daB der Grtindungsrektor 
Ibsen aus Bochum kommt, dort auch 
schon einmal Rektor geweseo ist. Und es 
ist kein Zufall, daB er auch einen aus Bo
chum stammenden Kanzler mitgebracht 
hat. Das soil man nOchtem sehen. Wenn 
es um die Grundstrukt\Jren geht, das glau
be ich sagen zu kOnnen, werde ich alles tun. 
was ich kann, um einen hohen Antetl von 
Ostdeutschen in die Stellen zu bringen, die 
dann dort zur Verfiigung stehen. Das ist 
das Wichtigste1 
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DOKUMENTATION 

Konzeptionspapier fur eine 
Fakultat fur Kulturwissenschaften an der Universitat Frankfurt/Oder 

Der GrOndungssenat der Europa-Universitat 
Frankfurt/Oder hat In setner Sitzung am 7./8 . De
zember 1991 beschlossen, eine kutturw1ssen
schaftliche Fa~!.lltat einzurichten. Diese soll so
wohl m VerbIndung mil den belden Falruttaten der 
Rechts- und Wirtschaftswlssenschaften als auch 
In eigenstandlgem Ansatz Studiengange entwik
keln und anbteten, die elne interdisziplinare und 
Intel1rufturetle Ausbildung vom Grundstudium bis 
zum AbschluB von Aufbaustudten gewahl1eisten. 

1. Kulturwissenschaften an der Euro
pa-Universitat: Zur Ortsbestimmung. 

Die Kulturwissenschaften In F rankfurVOder un
terscheiden SICh voo den Philosopm.chen Falo.J~ 
taten in der alten Bundestepublik. Sie verstehen 
s1ch ats eine Vert>indung von Geistes- und 
Saziatwissenschaften. die zuglelch einen Beitrag 
zum Studium der kulurelen Bedingingen und 
F olgen unterschiedkher Rechts-und Wirtschafts
systeme leis1et. tnsofem bilden sie auch ein Ele
ment der Neuonentiel'U)Q Im Rahmen der beKien 
anderen F akultaten. 

Ats Einrichtung in emer neuen Universitat, die 
e,nen EISOPclbezug m ihrem Namen zum Aus
druck bringt. betort die kultUl'WISSenschaftliche 
F akllttat einen Ober raionale Gref\21!0 h1nausgrei
fenden Ansatz des Studiums Sle 111 dies sowohl 
int'Bltlich im Bhck auf die Erfordernisse def euro
paischen lntegratlon als auch methodisch zur 
F undierung des interkullurellen Vergleichs als ei-
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nes zentralen Elements der wtSSenschafllichen 
Grundonenl~derinderFaklazusammenwir
kenden Disziplinen. Die Ausricht~ des Studi
ums auf die neuen Aufgaben im zusarrvnenwach
senden Europa macht auc:heine Weit'en!ntwddung 
der naoonatgeschichtlich vefSChieden ~en 
Positlonen der Wissenschatten notwencig. 

Dieser Ansatz stelt neue Anforderungen en die 
Lenrenden nicht weniger ats an cie Lemenden. 
Deswegen werden die Kulturwissenschaften in 
Frankfurt/Oder Studiengange entwiciceln, die der 
Forschung einen gleichgewichtigen Platz net>en 
der Lehre SIChem. Weil die beteiigten Disziphnen 
zum groben Teil Neuland belreten und auch ef'SI 
durch gemeinsame Artleit. nk:tt zuletzt auch mlt 
benachbarten Disziplinen in anderen L.andem 
Europras,zusammenwachsen sollen, gehOren bfei
te Raume fOr qualiflZlerte Forschl6lQS3rbeit und 
intensil1en FonicnJngsaustauscil zum Grundeot
wurf. Die Forscnung wird konstitutive Bedeutung 
for die Lehre haben. 

Dami! versuchen die Kutturwissenschaften In 
F11W1kfurt/Oder den Anforderungen zu entspre
chen, welchedieaAJf Anreg~des Wissensciwtfts.. 
rats und der deutschen Rektorenkonferenz llll!rfaB... 
le Denkschrift "Geisteswiae11sc:haften hellte" 
( 1990) nicht ZlJletzl im Blick auf die Neuordoong 
der Gesellschafts.. und Kultu'wisllenscha in 
den L.andem der ehemaligen Deutschen DemC>
kn!tischen Republik fOr die europaische Wissen
schaftslandschaft im ausgehenden 20. Jahrh.ln
dert formuliert hat. So vertritt die Denksc:hrift die 
AufTassLnQ, daB "die gegenwartig gebotene Neu-

best1mmung der Ge1steswissenschatten als 
Ku~urwesenschaften" (S. 56) sich vor allem an 
1hrer F ahigkeit n.n Dialog. und zur Grenztl>e
rschrelt1Jng zu e,weisen hat und gerade wn daher 
lhre integnerende. identttatsbildende Rolle neu 
wahmehmen kann. "Auch die eigene Kultur wird 
nicnt e.ifactt in def Wahrung ihrer ldentitat. son
dem erst eigentlich im Dialog mt anderen Kulturen 
zum Gegenstand wissenschafticher Reflexion." 
(S 55 f .) 

Im Unler..chied zum heocommlichen Verstand
nis der Gelsteswi:ssemchaften , das in der Tradi
tiondesdeut9chertldelllisnuskft'leergunentalive, 
handlungsbezogene Auseinandersetzung mil den 
sozialen. lwlurellen im poitiscnen Realilaten der 
Gegenwart fOhrt, w'Ollen die Kulturwissenschaften 
sich hier also nicht als bloBe Vennittlungswisaen
schaft einerkompensalorischen. von def Wir1dich
keit def modemen Lebensoereic:he ablenkenden 
Blldung Yeratehen. 

lnsofemslellensie nichteinallgemeinbdden-
des Anhangsel im Zusammenhang def beiden 
ehef praxisbez.ogenen anderen Fakultaten dar. 
sondem greifen aus einem umtassenden Ver
standnis von Kultll auch defen Fragen auf. 

Dies freilich hat Folgen llicht nur flk' die lnhalte 
der Lehre und Forschung an def Fak~t !Or 
Kutturwissenschaften, sondefn auch tor die 
autzubauenden Structuren. Wenn die KLAIIJrwis
senschaften am Reflexionsproze6 der Rechls
und Wlrtschartswissenschaften beh!iligl ~ 
und auch Fragestelungen aus deren Art>eit aut
nehmen sol ten. dam 'M!fden dafOr Voraussetzun
gen geschaffen wemen mUssen, die nicht nur das 
Vemaltnis von Lehre und Forscnung, sondem 
auch die Gewichtung des Aufbaustudiums im 
Gesamtzusammenhang det Ausbildung bertlh
ren. In Frankfurt/Oder werden Famen des for
schenden Lemens geturoen Ml-den mossen. die 
dem Dialog def Wlssensctaften Unt811!1nander 
einenwesenttichen Piatzim Studa.lmselbst einrau
men und ihn nicht ats examensirretevante 
Zusatzbe5chaftigung marginaisier8n. 

Korrekt wird dies so aussehen, daB in den ange
boteneo Studiengangen sowohl eine progressive 
Integration der in den Kulturwissenschafien 
zusammenwir1<enden Dlsziplinen als auch eine 
fortschreitende Einbeziehung von Studienete
menten aus den Ausbildungsgangen der 
Schwesterfaklllaten angestrebt Wlrd. An em noc:h 
durchgc'lngig diszipinar strulc!uriertes GrundstU
dium, in dem insbesondere die Methoden der 
beteitiglen F~en vem,tteltweroen. 
soY sich em Haupt:studium anschlie6en, indem die 

1ntegrativen Elemente der KlAturwtssensc:haften 
Gestalt gewrmen. aber auch Lehrangebote aus 
den beldenanderen Fakutatenaufgenommen Wfl
den. Im Aufbaustudium schlieBlich, das den 
Graduiem!nweilerfOmndeF~e
iten bieten 9011, erreicht dmln sct11ieBlic:h c1e Int• 
gralion der Kutuf"'ISSenSChaften einen Grad. def 
dem ges1211ten Amp,uch gerec:ht warden moc:tte. 
namlich durch gemeinsame Arbeit der sich sebst 
etnt>nngenden Disziplinen einen Beitrag rJS Em
schung der Kultur nicht nur als Ausct\Jck von 
schOogeistige,Bildung, sondemauchvorallemab 
lnbegnff der Dyrmmik alter menschlichen Art>ets
und Lebensformen. als "kulurele Form der Wet" 
(Denkscmft, S. 51) zu leisten. 

Diese prcgn,ssive Integration der msammen
win<enden Disziplnen im ~hderKuiu'wissen-
9Chaften hat Bedet.rung tor die einz'elnen Phasen 
des Shldiums. Sle l!flal.bt er&tens einen mOhelo
sen Wectcsel des Studlenates nach Abschlu~ 
des Grundstudiums, dadieses noc:h ilterdisziplinar 
angelegt is t. 

Sie macht zweitens Im Hauplsiudium Vefbin
dungen mit den Recnts- und Wirt9chef\swissen... 
schaften moglich, die OJ1ionen aof andefe Berufe 
als den tradilioneOen (und in Frankfl.rt/Oder nic:ht 
vort>e~eten) Lehrert>eruf er-ottnet. 

Und sie scham drtttens im Auftlaustuctum VOf
aussemngen fOrdie Emchtungeines Forscoongs
kollegs. das nicN zuietzt auch durcn Beteiligung 
von auslandi&chen Gastprofessoren die intelletdu
elle neben der interdisziplinanin Zusammenarbert 
voranbmgen und der Forschi.ig ew,er, bewrzug
ten Ort an derEu~Unrversitat sichem kann unc1 
son. 

Forscnung und Lehre in alien drei Phasen des 
Studiums sind also einer anspruchsvollen 
Grundorientierung verpflicNet. lndem sie dem in
temationalen AUftrag der Europ.Uniwrsial ent
sprechend auf jederStufeilTerTatigkeil Fach--und 
Kulttlrgrenzen ru reflelctieten bemOht sm. stelen 
sie sich der Herausforderung des IQJl!ul$pezlfi
schen und kulturtlbergreifenden V~ens. Die 
Besonderhelten IXld Unler.ichiededef Gesellschaf
len und Kulturen Europas werden auf diese Weise 
ebenso zum Thema wie die Wechsetbeziehungen 
und Gemeinsam~. die sich im Laufe def 
Gesc:hichte herausgebildet haben. Mt dieser Be
tonung vergleichender Perspelctiven und Verfah
ren genen die Kultl.lwlssenschalten Ober die wr
netYnlich desmptlve Orientierung der Regionat
studien im hen<Ommlichen Sinne hinaus. 

Ene solche va-gleichende Arbeit kann nict1 ome 
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intensive Beschaft,glllg mit Sprache, Literatur und 
Geschlc:hteerfolgen. Im UntersduedZ1Jr her1tOmm
hchen Pnoos der OiszJJiinenw,rd sich in F rankfint 
Oder jedochdie Aufgabe stellen, den Bedeutungs
zusammenhang dleSef zentralen Bereiche kutu
reler ldentitltsbildung und -veranderungen mog
hchst ll'Tlfaaendzu behandeln. s,nche, 1.Jteraiur 
und Gesch,chte finden hier also nicht ihre spezia
hsierte Erorten,ig ,ewells ror sich sondem sie 
werden im RalwTMln ~nd« "Kullunhemen" 
aufgenommen, 1n denen Gesellschalten und sc>
z1ale _Grupppen jene Diskurse fOhren, mil welchen 
Ste &1ch verstand,gen und ausemanderseaen um 
1hren Weg di.-ch Geschichteund Gegenwart i~ die 
Zukunft zu finden. 

Zu den so zu berocksichtigenden Fragen kOnn
ten bel5f)lel$weise gehOren: a) die kllturellen Be
d1ngungen des Erwert>s und Gebrauchs der Spra
che sowie die kultureOen Voraussetzlxlgen und 
Folger, \WI A4>habetisien.ng und Mehn;prac:hlgkeit 
b ) die Verhaltern;.., Denk- und E11Stellungswe15en: 
die SICh 1n A.bhangigkeit von und im Wtderspruch 
zu Prozesaer, der Staat&- und "-onfessioosbildung 
enlwlcketn; c) Geschlechtsbeziehungen und _ 
konfl1kle Ill Unter5ehiedlictlen kulturell-sozialen 
Kontexten. d)Prozesse kultl.reller, politischer und 
OkonomlSCher Grenzbildi,ig und Grenzobe!'schre~ 
tung 1nnerhalb und aullerhalb Europas. 

2. Kutturwissenschaften an der Euro
f:~niversiUit: Die Aufgaben der Fakul-

Vor der H1ntergrund ihrer grundsatz.ltchen wis
senschafthchen Onenberurg faltder kultlJrwissen
schaftJ~hen Fakulal an def Europa-Universlat 
e1ne dreifache Funldlon zu. 

(a) Die Enlwlcklung und Betreuung emes 
e1genst1ndgen kulli.wtssenschaftlichen Studien
ganges l.flter Betell,gi,ig von Dlszlpllnen und Kol
legen_. die fer Y8rgleic:he, tde und 1nterdisziplinare 
Arbett besonders aufgeschlossen sind· der 
inhaltliche Schwetpunkt dieses Studienga~ 
1m Elnklang ITit den Qn.ndsatzlichen S~ 
dmgungen, IStZUIJ'effer.cl mi "K.ulluren Sprachen 
Gesch1etwe, Recht und Wirtschaft Eu~pas" um: 
SChrieben. 

(b)_ Die Entwicklung von weiterrohrenden 
Studiengangen (Aufbaustudlen, "Mitsters"-Pro
gramme nach ange1sachs1schem Muster. 
Promotionatud1en) mit besonders enger An
bmdung an das Forschungsprogramm der 
kulturwissenschaMctien Fakutat und mlt beson-

52 

derem lnteresse fOr auslandlsche Studterende 

. (C) DasAngebot eiifOtnnder. erglnzeooer Und 
1ntegnereooer Lehrwranstaiwngen tor Studienm
de der rechts- und wirtschaflswlsseoschaftJIChen 
Fakultaten. 

3. ~rkutturwlnenachaffllche Diplom
stud1engang. 

Neben der 1nhallllchen Ausrichtung, die tor das 
Verstandn,s der Kuturwissenschaften an der Eo
rope-U_l'lrlef'Sital mallgebend ist. isl beider Einrich
tung dleSeS Studiengangs auch den berufl!Chen 
MOgllchkeiten Rechnung ZtJ tragen, die SICh den 
Studierender, Spiter erOffrlen 

(a) Elemente des Diplomstud,enganges 

Der ~tudlengang beut auf den Bei!Tagen der 
Fachwissenschaffen IIUf, SUCht in ihnen jedoch 
bewu~ _nach AnsltZl!n zu vergleichender und 
1ntl!rd1SZ1plnarer Art>eit. Diese Orientierung kann 
de&halba1:6die ~lichen Philologienweitge
hend Ye!Zichten; S1e legt dator abef besonderen 
Wert auf die sich vor allem in der Yergleichenden 
Literatuwissenschaf ertwicicelnden uod auf eine 
Verbindung zu ge&ellschaftlk:hen und gasamtlru
lturellen Analysen abhebenden Fragestellungen. 

E1gens:1Mdige Sc:hwerpurvaedes Studiema"""" srid· . -:r-· -:r-

- Geschichte. insbesondere Soml-, Wlftschafts
und KultlJrgeschic~e. llber auch Wissenschafts... 
und Theooegeschichte; darObef hiraus nicht zu
letzt die Geschichle Osleuropas 

- Philosophie, unter besonderer Benlcks!chli
gung ~ philosopmcher Entwicklungen in 
Ost- und Westeurcpa. 

- Sozialwiss«lschafte, insbesondere verglal
chende K.ultursoziologie, Kuluranth~ Yef
gleichende Politikwissenschaft und~ 
sowie Wi1schafts... und Sozialgeographie. · 

- Sl)rach- und Lileran.wissensehanen Wiede
rum unter besonderer Betoni,ig ..,,,-gleicliender 
Ansatze, unter Einbeziet'llng der intertrulurelen 
Germaniatlk lald der F remdspnlchendidakfflc lls 
"'Mutterdiszlplin" fOrdie., der Europa-Un~ 
ZU leistende Fremdsprachenvermllt1i,ig. 

Hinzuko_mmennemenswerteLehrangeboteaus 
den Beretchen der Rechts- Und Wlrtschafts
wissenschaften, die den Beitragen der Kuturwis
senschaften 21J den St~ dieser Fakul
taten gegenOber&tehen und deren inhallhche 
Era-beitung einen wesercJichen Tei des mi! der 

Begtlnd\,,g der kulurwisseflscha"'ichen Falrul
tat intendierten lntegrsti0tn1P1uzes&es ausmacnt 

Die genannten WissenSbereiche snd sowohl im 
Gn.ndstudlum wie im Hauptstudium mit unter
schiedlichem Gewichtwrlnlten. Im Grundstudlum 
Oberwiegl die Ausbilcimg in den einzelnen DiazlpU
nen. Im Hauptatudum wid die Herausbildung von 
thematischen Scnwerpunldl!n betont, zu deren 
Bwbeflung Beitrage mehietet Diszlptinen erfor
dertich sind. SOiche Schwefpl6lkte kOnnteo z. B 
sein die Beschaftlgung mit den lcullureOen Bedn
gungen ll'lterschl«llcher Sazialfonnen, l.abens
undArt>eitsMisenQFamille, Stadt, Land, Kirchen 
etc.), das Studi1n1 imertrulureler Vermltlungs
und Kom""-lnikationspfoZesse. aber auch die ver
gle,chende Wissenschafts- und Bildur,gsfor
schung 

Hinzu kommt im Grund- wie im Hau~Jm 
eine dem allgemeinen Profil der E110p&-Univefst
tat entspn,chendeBetonung sowol'lldes Enemens 
wie der Benutzung von Fremd&prachen. Von Stu
dierenden diases studienganges wird erwartel, 
dall sie am Ende itns Studiums fortgeschrtttene 
KemtnilM in dnti Fl'9ffldsprachen (~ 
zv.eiwesteun)plischen und einer051europaischen 
Sprache) sowie einen Studien- oder Praklilo..ms
aufenthalt in einem anderen europaischen Land 
nachweiseflkOnnen. 

(b) Berufliche Perspeldiven 

For Studierende des kuturwissenschaftlichen 
DiplomsludiengangesdOrften sict'I beruflicile MOg
lichkeiten il'lSbesondere In folgenden Beretchen 
finden: 

• Europaisch und International onenlierte 
W~fts.. ~ Fc:nchungsannc:hUlgen und 
-<>rgamationen, nsbesoodere solche, die steh mit 
1ntemationaler WISSeOSChatlllcher Zusammenar
belt, Studenten- und Hochschulletnfaustausch, 
Entwicklungsaurgaben im Hochschul- und 
Forschungssystem anderer L.anderu. a. beschaf-
1,gen; 

- Prog, di 111 I le Jer intericult\ftflen Vem,ttlung, wie 
etwa in der Auslanderarbefl. akadem,schen 
Auslandsamtem, kommunalen Programmen der 
intenwblfelen Albeit, USIN.; 

- Mediffl. und Komm.mialdionsoerufe. insce
sondere solche mt europ&lschef und intemation&
ler Zletsetz\.ng; 

- VerwaRungs- und Programrreufgabeneurop11-
sch« lnstiutionen\iltMlicher, nicht-st.aiddlef und 
ZWISChenstaallicher Art; 

- Wettert>ildungsaufgaben mil intemationaler 
Ausnehtung, inst>esondef'e in der VortJereitung 

betneblicherundandererFachkrafte(e1nschl. Letl
rer), aut Tatigkeilrn 1m Auslald. 

In den meislen dieser und anderef Berufsfelder 
werden die Absolverten dieses Sludienganges 
aucti dadurch einen Wettt>evverbsvorteil am 
Arbeitsmar1d teben, ~ihr studiengang in eiwn 
ungewotrichhohem MaLle ElementederRectcs
und Wirtschaftswisset 1SChc1lt ein9chlie6t. 

4. WeilerfOhrende Sludiengange an der 
kulurwissenschaftichen Fakulat 

In gleicher Wtise wie elem Diplomstudiengang 
konmt - zumlndest in der mltelfristigen Planung -
derEnt-Mc:lwngMileffohrenderst~be
sondefe Bedeuung zu. Diese Studiengange wen
den aich an Studierende, die bereits e1n 
grundstllndiges Studium absoMert haben und auf 
dieser Basis die besonderen Lehr- und Auabl
dungsangebote def kultl.rw!ssensctaftlichen Fa
kulat r-.J!zen wollen. Dies d()fle e1nschlie6en: 

- Absol'.<enten herkOmml!Cher Studiengange 1n 
den Geistes- und Sozia~ften. die sich 
lnsbesondere durch die thematisc:he Spe2181ieie
rung eines Aulbaustud1ums angezogen fOhlen. 

- Absolw!nten von rechts- odef witschaftsvM
senschaftlichen Sludieogangen, insbesondwe 
solcheran der Europa-UntYerSltat seblt, in denen 
schon im grund:stlndigen Studiom lrultLrMSSen
schaftliche Angebote eme Wldltige Rolle gespiel! 
haben; 

- Auslandlsche Studlerende aus osl- w1e 
westeuroparschen, aber auch auBereuropailichen 
Landem, die nach Abschlull eines Sludiums Ill 
ihrer Heimat die ZIJsatzlichen AusbildungsmOg
lichkelt:en in Frankfurt/Oderwahmehmen wollen. 

Diesen t.rrterschiedichen Inter-assen kann dun::11 
verschiedene Formen von welterfOhrenden 
Studlengangen Recmung gMragen ~ - In 
besonderer Wfilse bieten sich hier. parallel zu den 
Planen der rechts- und wirtschaftswissen
schaftlichen FakuUten der Eur()f»-Unr,,er.;itat, 
thematisch onentierte Aufbaustudien von em bis 
zwe1 Jahren Dauer nach dem Vorb1ld de5 
angetsachslschen ~er of Arts (MA.) an 

AuBerdem gehOft zu diesen wetertuhrendefl 
Sludienangebalen auch dle MO!;:ICNcett zur Pro
mooon. Ooldoranden waren dabei in ganz beson
derer Wese - Im Sinn des Pmzips prog'8Ssivef 
lnt9gration - durch fcnchendes Lemen und Leh
ren (u. a. als Tutoreti) am For.ichungspr0gramm 
der kulturwissenschaftlichen Falwttat beteligt. 
Besoodel$ Qlft Voraus.setzungen 'Mlrde hierfOr 
ein Forschungskolleg bieten, das auch a,alandi-
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sche Gastdazenten gle1chberechtIgt mrt emzube
zIehen en11Ubt. 

5 Die Mitarbeit der kultulWISSenschalllichen 
Fak1Jttat an den Studiengilngen der rechts.- und 
wirtsch!lftswlssenschafthchen F akultalen 

Eme enge Zusammenarbeit zw1schen den 
Kulturwtssenschaften und den Rechts- und 
Wirtschaftswlssenschaften gehOrt zum Kem des 
Konzepts der Europa-UnMll"Sitat Frankfurt/Oder 
Diese Zusammenarbeit weist den Kulturwissen
schaften auch Im lehranget:d def Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften eine wichtige und m 
den Studlengangen dieser F11kultatel , zu bertlck
s1cht1gende Aufgabe zu. Dabei konru der Zusam
menarbei m der lehre auch der Versuch entspr~ 
chen, in fachObergreifenden FOfSChungsgruppen 
die w,ssenschaftichen lnteressen der dre Faku~ 
taten zu verbtnden_ Ene vonaufige Oberslcht von 
moghchen Fonnender Zusammenarbeit WOrde die 
Im Folgenden genannten einschheBen. 

(a) Das Angebot VOil Propadeutika. LehMr
anstaltu-lgen und Zusatzprogrammen zum besse
ren Verstandr,s der kulurellen Bedingungen und 
Folgenunterschtedichef'Rechts-undWirtschafts.. 
systeme (Sprachvergleich Im Rechtswesen 
Kulturanthropologie rechtticher und w,rtschaffli~ 
cher lnstitutionen, vergletcheode Kulursaziojogie 
der Art>eil, ~ und theouegeschichtliche Vor
aussetzulgeo der Entwicklung bestirmrter be
stImmter 1unstischer und w1rtschattlicher 
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SchlOsselbegriffe. kmsche Wlr1schaftsgesctuchte 
der JunsprudenZ und der N11bonal0konomie ver
gle.chende Staalslehre n tneoriegeschtdrthctien 
Zusammemangen usw.). 

(b) Besondere methodologische und 111etttode1 ,
kribscheZusammenarbeit im Hinbhclcaufdie Ver
besserung vergleichendef Analysemodelle vor 
allem m Hflbllck auf rechtsvergleidlet Ide ThM!en 
und die verglelchende Analyse unterschiedlicher 
Wirtschaftsformen. 

(c) Gememsame Kolloquien, Fachtagungen, 
Gastvorlesungenund Forsdlungsprojektezu aus
gewehlten Fregen der lnterdependenz vcn lrulu
relen, recttlichen und wirtschafflichen Phanane
nen oder auch neuen Forschungsgebieten wie der 
Umweltforschung, die alle drei Fakultaten 
grenzllbefschreitend betrel'fer. 

lnsgesamt s1nd die Kulturwissenschaften m 
Frankfurt/Oder also auf vielfaltige Zusammenar
bet ~ngelegt. (?esweger1 sind rar sie lebendige 
Verbindungen, 1nsbesondere zu in-und auslandi
sch_en Hochschulen und hohen Blldungs
euYichtungen bedetbam, die Ober ErfahNngen in 
der lnteraiszipUnaren und lntencull\lrellen Arbeit 
verfOgen. Die Kooperation mil def Pariser Ecole 
des Hautes Eludes en Science Sociales und pol
nrschen Hochsd'tulen, die vergleict1bare Orientie
rungen haben, wird dabei einen -...... .,.._ Platz einnehrnen --L~•~" 

BERICHTE 

Der Umbruch im Osten - Wissenschaft nach der Vereinigung in 

Ost und West 

Im Januar 1992 veranstalteten die Juso-Hochschulgruppen m Bonn einen 
Kongrel!. unterdem Tlfel 'Wssenschaftschaftslandschaft ,m Umbruch" lMr 
dokumentieren im folgenden den Bericht aus dem Forum 1 "Der Umbruch 
im Osten - lMssenschaff nach der Veminigung m Ost und West" 

Zu Beginn des Forums nahm das Problem 
derVergangenhe1tsbeY,1altigung m den neu
en Bundeslandem breiten Raum em. Gleich 
zu Beginn wandten sich alle Podiumsgaste 
gegen Pauschalisierungen jeder Art Es 
wurde eine differenzierte Betrachtung der 
Rolle der Humboldt-Universitat, des emzel
nen Mitglieds der ehem. SEO sowie etnzel
ner Lehrl(rafte der jeweiligen Hochschulen 
verlangt. Gewunschter Mut und Offenhett 
der Mitarbeiter des MfS wurde m1t dem 
Hinwe1s auf das derzeitige politische Klima 
in der Bundesrepublikeingeschrankt gleich
zeitig wurden bessere Kriterien und Formen 
zur Aufarbertung der Vergangenheitan den 
Hochschulen gefordert. Die Rolle der Stu
denten bei der Vergangenheitsbew3ltigung 
mull dabei eingeschrankt se,n, da durch 
eine normale Fluktuation die »Zeitzeugenc 
die Hochschulen bald verlassen haben 

werden. 

Im Folgenden wurde uber den ProzeB von 
Abw1cklung und Evaluation diskutiert. Im 
Ergebms dIeses Prozesses ware em Zu
stand erreicht. den Prof. Griese ( Hannover) 
mit dem Habermasschen Wort der »neuen 
Unubers1chtlichkeit« beschneb Atte Se1l
schaften werden durch neue erse1Zt, per
sonhche Tragodien ble1ben von der Offent
hchkert unberucksichtigt. eme z.T ehemals 

pluralistischeWissenschaftslandschaftwird 
emdimensional und emtomg. Bekannte Feh
l er der 81ldungspohtlk der atten Bundeslan
der werden ohne weiteres in den neuen 
Landem wiederhott und mrt dem bestehen
den Zeitdruck gerechtfertlgt. Johannes Wien 
(Halle/S. )wies aufbreiten Oiskussionsstoff 
aus der Zert der Wende In der DOR hin, der 
ein unreifer ble1ben mullte und so mcht als 
Alternative gesehen werden konnte Es 
bestand Eimgkett dann, wogegen man set . 
mcht darin, wofur man emtrttt. 

Eine heftige D1skussIon kam beI der Frage 
nach der Rolle der Studenten vor und wah
rend des Herbstes 1989 auf Prof Gnese 
w1es auf Forschungsergebnisse des Le1pZ1-
ger Zentralinstltutes tor Jugendforschung 
hm, die eine wachsende Abwendung der 
Studenten von der Polit1k der SEO seit 1985 
zum lnhalt haben 

Die Befindlichkert der Studierenden in den 
neuen Bundeslandemwurdeweitestgehend 
opt1m1st1sch beY,1ertet Durch die neuen 
M0ghchkerten der Stud1engestaltung, der 
erfotgten Entideolog1sierung und emer fi
nanziellen Absicherung bre1ter T eile der 
Studentlnnenschaft konnen die Studieren
den als Gewinner der Umgestaltung der 
ostdeutschen Hochschulen gesehen wer-
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den. Dabei wurde auf die Notwendigkeit 
einer sofortigen Angleichung der BAFOG
Satze hingewiesen. Das noch vorteilhafte 
Vemattins der Anzahl von Lernenden und 
Lehrenden wird sich jedoch in Ki.Jrze an die 
Verhaltnisse in den alten Bundeslandern 
angleichen. Konsens bildete die Forderung 
nach einersofortigen spOrbaren Stellenein
richtung in West- sowie nach Emalt der 
Stell en in Ostdeutschland. Der Mittelbau an 
den Hochschulen der neuen Bundeslander 
wurde dabei besondershervorgehoben. Die 
notwendigen Neuberufungen werden zu
n~hmend zum Problem, da zu wenig Pro
fessoren und Dazenten bereit sind, ihren 
standigen Wohnsitz in den neuen Bundes
landem zu nehmen. Hierin wird eine Gefahr 
fur die Kontinuitat der Emeuerung der ost
deutschen Hochschulen gesehen. Einewei
tere Gefahr fur die Kontinuitat wird rn der 
zunehmendn »Vergreisung« der Professo
ren gesehen, ein Problem, das Ost und 
West gleichermaBen betrifft. Prof. Griese 
sah dabei nicht nur eine biologische, son
dem auch eine geistige Vergreisung um 
s1ch greifen. 

Dr Lommatzsch (Ost-Berlin), als Vertre
ter der AG Wissenschaft bedankte sich fur 
die Einladung der Juso-HSG zu diesem 
KongreB, den er als auBerst nachahmens
wert ansieht. In diesem Zusammenhang 
wonschte er sich eine bes sere Zusammen
arbeit mit den Hochschulgruppen, in der 
Prioritaten gesetzt werden mOWen, um er
folgreich zu arbeiten. Es sollten gemeinsa
me Modellez1 1kOnftgerWissenschaftsland
schaften entwickelt werden. Weitere 
Themenbereidle der Zusammenarbeit 
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mOBten Vorschlage zur Finanzverteilung, 
zur Evaluation sowie zur Aktivierung der 
SPD-Mitglieder an den Hochschulen sein. 
Gemeinsame Veranstaltur:gen/Kongresse 
(beispielsweise unter dem Thema: »Hoch
schulzugeng und Studierberkeit«) konnten 
weitere Bereicheder Zusammenarbeitsein. 
Johannes Wien fur die HSG griff diese 
Vorschlagedankendaut. Diskussionsbedarf 
sei im hochschulpolitischen Bereich in FOi
ie vomanden. 

Eine Abstimmung ergab ein gleichstarl<e 
Zusammensetzung von Gasten aus atten 
und neuen Bundeslandem, was sich auf 
das Gesprachsklima au~st angenehm 
auswirl<te. 

Von alien Teilnehmem wurde mehrfach 
eine Evaluation im gesamten Bundesgebiet, 
also auch in den alten Bundeslandem, ge
fordert. Weitere Forderungen zur Verbes
serung der Situation an den Hochschulen 
waren der der bevorzugte Ausbau der ost
deutschen Hochschulen durch personelle 
wie auch materielle Hilfe sowieein besserer 
personeller Austausch aut alien Ebenen. 
Die lange geforderte Ottentlichkeit und 
Demokratisierung der Hochschulen mos
sen nach Ansicht alter Anwesenden forciert 
welter betrieben werden. Die abschlieBen
de Frage nach der MOglichkeiut eines bal
digen Umbruchs der Wissenschaftsland
schaft im Westen wurde von den Podiums
gasten zrOckhaltend beantwortet. Der oft 
vomergesagte »Knall« an westdeutschen 
Hochschulen wird in nachster Zeit nicht 
erwartet, es sei denn, 6konomischer Druck 
wOrde dte Studenten wieder mobilisieren. 

Anhorung des Bundestagsausschussesfur Bildung und Wissen
schaft zu"Die Hochschulsituation in den neuen Bundeslandern, 
insbesondere in Sachsen (Leipzig) und Brandenburg", Leipzig, 
19.2.1992 

Die "Leipziger Rundschau" empting die 
Bundestagsabgeordneten miteinem F!ilfspalter' 
auf Seite 1: "Blinde West-Kopie schadet Leip
zig". Dia Zeitung fomluliert die akt1JeUen Fragen 
am Beispiel des Ausschul!r-Tagung-ortes: der 
ehemaligen DHfK. heutB Sportfakuttat der Uni. 

Ministerprlisida-it Biedankopf wrd zitiert: Die 
OHfK verkOrpere "genide21J symbolhaft die 
Spor1politik der DOR und das vergangene SED
Reglme". Gleichzeitig WOrden freilich, so die LR. 
die Arbeitsergebnisse der versauchlBn Einrich
tu,g - die Medaillen ii AJbertvile etwa - gem 
inlcauf genommen. Und: "Ausgerechnet die 
angebliche GiltkOchedes DOR-Sports, etas FKS, 
feiert als lns1itut fOr Angew:n:tte T rainingswis
senschaft am 16. MarzWiedereroffm.ng··. 

Nun wird durch das sachsische Hochschul
s1ruktur1con.zapt die Reduzierung der eiist welt
berOhmten DHfK auf46 Stella, wrordnet. Mini
s1er Meyer verweist darauf, daB dies imlTlBf 
noch besser sei als etwa an den Sporttakuttaten 
in Tubingen oder Heidelberg (also Baden
Wurttemberg). Nur, fragt die "Leipziger 
R111dschau" . ._. kennt cie Sportfakult.'itsn in 
Tubingen oder l-leidelberg? -

DersachsischeWissaischaftsmnister Meyer 
zog in der AnhOrung die meisten F ragen auf 
sich, und Z1Jmindest rt.e1l:,osch beherrschte er 
auch die Szene. Manches schien er ntx wider
willig zu wrtn!ten. Enlspnlchend schwac:h 'Mi

ra, dann die Argumente. Doch-wie gesagt-de 
Rhetcrik bOgellB einiges aus. 

Die ganze AnhOrung QI.Alf schweble eine Fra
ga im Ralffl: Ob wohl die c:tasti9chen Per
sa,alre<iJzien.mgen in Leipijg auch auf das 
ministenalburokratisch gefOrdert8 Streb81'1 der 

D~r TU zur - W18 es in der Pause hieB -
"Hofuniversrt.'tt" ZUilekzufOtTen sei? Der Mini
ster verwendelB 8lflige Kraft ctarauf, dies zu 
dementieren. Denn: Leipzig ldein zu halten wwe 
ei, "vollig bomierter und tOrichter Versu::tl". 

Fretlich war wedef' nur Sachsen oder LeipZIQ 
Thema noch nur der sachsische Minister 
Gesprachspartner Das Land Branderblrg war 
der zwerte auserk.orene Schwefpunkt der Be
trachtl.Jng. Es wurde gletehfalls <iJrc:h seinen 
Wissenschaftsministerwrtre!Bn. Hinrich Ender
lein ve,tsidigtB in seinem Statement eingangs 
die l.fflStrittenen, wei tsuren Hochschuneu
gn.indungen 1n Branc:ler'b.lrg: 

" Brandenburg hatte lediglich vier kleine 
Spezialhochschuen. Das hat uns die Aufgabe 
zugewiesen, daB wr hier erst eine Hochsch\J
landschaft aufbauen roossen. Wr haben des-
wegen, um wenigstens einigem,al!ien den Stan
~d zu erreichen. den die anderen - .wten und 
neuen - Bundesl:lnder haben. ein Grondungs
programm aufgelegt, bei dem wir drei Uniwrs
taten und funf Fachhoc:hschulen gegri.indet 
haben. 

W ir mussen dnngend eigene Hochschw
kapazrtatsn anbieten deswegen, weil wr den 
1mmer noch cWldauemden Brain crain von VOf 

allem junJen Wissenschaftlem von Ost nach 
West stoppen mOssen. Das zweite ist Wir 
betrachlBn die Gri.ird.tng-..ol'l HochschtJen auct, 

alseine ganzv,;chtige lnfrastruktl.JrmaBnanme. '' 

Den EmeuerungsprozeB - "in Brandentxrg 
sicher sehr viel einfacher" - sieht Ender1ein als 

- ''weiteslgehend abgeschlos&en". 

WerteTe Referenten (Frauen waren da nicht 
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bei) vertraten die Leipziger Unrvers~1sleitl6,g 
(RektDrWeissund ProrektorWart!!nberg), den 
Mitll!lbau (Or. Dehnert und Dr. Natniann) 111d 
die Sb.Jdienlndenschaft der UniYeraittit Leipzig . 
(Dirk Behr), die GEW Sachsen, den Verbend 
Hochschule l.l'ldWissenschaft, Landes-..erband 
Sac~ (Prof. Kriesel) und die ostdeutschen 
Studentunwerb ingestalt des Jenaer SW-Ge
schaflsfOhrers. 

Die Sachkunde im anhl:lrungswil~gen Gfem
um - also dem BundestagsausschuB- war sehr 
ungleich verteilt, wie den Fragestelh.ngen ent
nomm«1 'Mlrden konnte. Bei einigen Abgeord
neten schien die IIVT'littelbare Zl.rkenrltr;sr .ahme 
der ostdeutschen Situation all698SProchen no
bg. lnsofem war es sicher auch nicht von Nach
teil. wenn es am Sactrversuindigen-Tisch stan
dig mehr oder weniger direkte Bezugnahmen 
aufeinandergab: der BundestagsausschuB f\n. 
gierte dergestait stBllenweise als Transforma
tionsmedium tor innersachSISChe Streitigkei
ten. 

lntBressant in solchem Zusarrrnemang etwa 
die wrschiedenen Antworten auf eine Anfrage 
des Abg. Weisski~hen: 

"Eine Frage ist bei Umbruchen: Wte geht man 
mit der rela!Mn Autonomie der Univen.til8n 
um? lch denke, daB dies heutzutage sehr WICh
tig ist-und zwarnichtim Hinblickdarauf. daBich 
Kritik Oben mOchte am Vorgehen des 
l.andesminis1Bri.lms, sondem wail damit ein 
generelles Problem deutlich wird. Und ich will 
das mal an ainem Punkt deutlich machen, der 
mr hierin L8')zig aufgefallen ist Es geht darun, 
daB ein Professor auf Platz Ens einer Liste 
stand - es handelt 6ICh um Prof. Elsenhais 
(Konstanz) - , 1.rtd daBdas MinistBrium bei dem 
erstan zu berufenden Professor, bei def Gri.:n
dlllgSprofessur tor Politii<wi6senscnaft ome 
jede Not VCl"I der Reihenfolge abwich. lch will 
das gar r,cht loitisieren, es ist das Recht des 
Mnisteriums. Doch die F rage ist 1st das nicht 
ein Beispiel, das zeigt, wie man in solchen 
Phasen des Umbaus nicht mrt Hochschulen 
umgehen 501118?" 
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Die Antwort von Minister Meyer: 

'Wir haben die l..is1l9 nicht di.rchknluzt. lch 
habe von meinem rTir zus18henden Recht Ge
brauch gemacht und au& deri mir vorgeleg1Bn 
Vorschlagen einen au&gewiihlt. Die Glulo.Jngs
komnission hat Gnlnde gehabt, die Kandida1en 
vorzuschlagen, und ich habe, wie es mene 
Aufgabe ist. davon enen berufen." 

Die ReaktiCl"I von Dirk Behr, studentischer 
Seoa1or der Uni Letpzig: 

" Das neikle an der Entscheid1.rtg bez:Oglich 
der GrunciJngsprofessur war folgendes: Es 
handelte sich ja dabei um einen einstimmigen 
Vorsc:hlag der GrOndungskomrnsson Poitik
wissensc:haft, also auch einstmmig unter den 
West-Professoren und -Professorimen, 111d 
diese West-Profs sind im L.eipziger Fall der Kem 
des Vorstandes der Dautschen Veniinigurg tor 
Politik-wissenschaft. also nicnt rgendwelche. 
Die Kommission arbeitete unter Leib.Ing wn 
Prof. Sc:hluchtsr (Haidel>erg), auch nicht r
gendwlltr. Der KommissionsvorscNag wurde im 
Senat der Univen.itat enstJmnig bestltigt Also 
eine dreifache Elnstimmigkeit in Hochschl.i
gremien fur eine l.iste 1.rtd dalTit auch bewu~ 
tor eine bestJrrmte Reihenfolge auf dieser l.is1EI. 
lnsofemkoomtesschoneinerbemerkenswer
ten Desavouierung der GrunciJngskommission 
und des Senats gleich, 11on der Renenfolge 
abzuweichen. Und zwar ta~chlich ohne jede 
Net Elsenhans 61191118 keine Voroeding\.igen, 
hielt sic:h zur sofcrtigen Verfugung bereit. Der 
schlieBlich Berufene litBt1t lll"5t ein halbes Jahr 
splterZJ.JrV~ - unddas indiesen ZeilBn 
und bei der Gnb:1ungsprofessur1" 

Ansonsten aber war die Atmosphiire weitge
hend ziemlic:h entspamt und im Obrigen vie1 
Neues nicht zu erfahren. Doch die Anstrengung 
gait ja auch vor allem den 8on'l91' AbgeordnetB,, 
und weniger dern sachkuncigen Pubikum auf 
der GesietJi>One. 

Pss Temsck (LBlpzig) 

Joachim Tesch (Leipzig): 

An der TH Leipzig - zwei Jahre im Spannungsfeld zwischen Er
neueruna, Schein-Abwickluna und Warten auf Entscheidunaen 

"In Wlssenschaft und Forschung des 
Landes S.Chsen fetllt etn klares Konz.ept" 

(Aus einer Dokumentation des lnstituts 
der deu1schen Wirtschaft. Kl>ln, 23.01 .92) 

I. 

Begimend im April 1990 - nachdem aus den 
Volkskammerwahlen COU und SPO als Sieger 
hefva'gegangen waren und die Weichen end
gOltig auf die deulsche Vereir,gung gestellt 
wurden - wa~ die Mitgtieder der TH Leipzig 
in einem breitlln demokratisdlen ProzeBauf der 
Grundlage eines wriiaufigen Hochschulstatuts 
einen neuen Wrssenschaftlichen Rat, ~ 
neuen Senat und einen neuen Rektor. Damit 
gelangten Wrssenschaftler, Studenten und an
dere Mitarbeiter, dieems1haft a,der inhaltlichen 
und personellen EmeuerUlg der Hochschule 
interessiert waren und sind, in die entscheiden
den Positionen. 

Im Laufe des Sommer.s 1990 erarbei1Bten die 
bisherigen Sektionen neue inhaltliche KCl"lzep
tionen fOr die S11.Jdiengange und fur die Neu
formieru,g zu Fachbereichen. Entsprechend 
derVorillufigen Hoc:hschulortt'l1.rtg (Verordnung 
vom 18.9.90) W\lt1en die Konzeptionen durt:h 
den WISSenSChaftlichen Rat in Kraft gesetzt 
und in den Fac:hbereichen mit ihrer Umsetzi.ng 
begonnen. 

Dementsprechend lief der Emeuerungs
prozeB auch im Fachbereich Wirt:schafts
wissenschaften an. Ausgehend 110n den Aus
ell'landersetzungen, die"'°" den Wissenschaft-

lem Ober die U~en und Konse7uenzen des 
ScheitBm des Staatssozialismus seit dem 
Jahreswechsel 1989(90 offen gefOhrt wurden, 
gelang es unter Nutzlrtg von Materialien 'W96t

deutscher Hochschlien relativ schnell, Entwilr
fe moderner Stl.Jdienplanefu-die Studiengange 
Betriebswirtsc haft und Wirtschafts-
1~ auszuarbelten 111d noch dem 
dama~gen DOR-Minister tu- Bildung und W'tsr 
senschaft - dem heutigen sachsischen 
Staa1sm1111ster fur Wissenschaft und Kunst -
Prof. Dr. Meyer zuzuleiten. Als die 0ok1Ml'leffl8 
mit Schreiben des Ministeril.fflS vom 26.09.90 
vaiaufig bestMigtwaren 111d der WtsaOSChaft
liche Rat der TH Leipzig am Q2_ 10.90 die 
l<0nzepljorldes Fac:hbereiches Wnschaftswi&
senschaftan beschloll. kC1"1n111 zugig an im 
Verwirklich1..11g gegangen 'MM'dl!ln. Mit der lm
matrikulation des Studen!Bnjatrgangs 1990 be
gann die Umsetzung des neuen Studienplans. 
AuBerdem 1raten tor die fruher mmatrikulief11ffl 
Jahrgange Regelungen zur Oberteitung auf die 
neuen Stl.Jdleninhalte in Kraft. um zumndest 
alien ab 1968 lmmatrikulierten die neuen Ab
schlOsse als Diplomkauffraulmann zu em,Ogi
chen. 

Gleichzeitig wurden in Fachbereich die bish&
rigen WissenschaftsbereicheaufgelO&tund den 
Lehrstilhlen die voile Verantwortung tu- den 
lnhaltllOn Lehn, tnd For.;chung Obenragen. lrn 
ProzeBcles Lehrens brac:hen die Wissenschaft
ler in Jahrzehnten verl<rus1Bt8 Lehrs1rukturen 
auf, volzogen oft schmerzhafta Selbstka-rek
bsen, eigr,et8n sich aber auch mit irrlelekt1Jel
lem Vergnugen rum erstBn Mal andere ~ 
en-gebaude an - die einen mehr, die anderen 
Wffliger. Oarrit eirner ginger, er,su, per-10nele 
V eranderulg&n: Gastiehrkrafta aus den al1Bn 
Bundeslandem Obemahmen insbesondere 
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Lehrveranstaltungen, fur die hier ,teg6che Vrx
aussetzurgen fehtlBn; zu sehr von der Ver
gangenheit geprag19 attere Wrsset ISChaftlel sa
hen sich achon nach anderer Arbeit um. - AucH 
bei den Studenten wllzogen sich sichtbare Vtr
anderungen: Gegenel>er den fTOher auf 100 
beg1lr\Ztlln Zuassungen kamen im Herbst 1990 
mehr als diedoppelte Zahl .in Student.en ( darun
ter ein groBerer Anteil mamlicher Bewert>er), 
gewillt, das in der Marktwirtschaft attraktive 
Studium der Be1riebswirtschaft erfolg-eic::h zu 
bewaltigen. Im ganzen Fachbereich herrschte 
eine haffnungsvo!le Aufbruchss1immur.g. 

n. 

Im Herbst 1990 wurde aber auch das 
regierungsoffizielle Konzept der Emeuerung der 
ostdeutschen Hochschulen vorbereitet. Die 
Kultusministerkonferenz der U.nder beschloll. 
am 26. Oktober errtsprechende Empfeht111gen, 
mit deren praktisc:her Umsetzung aber bis nach 
den Bundes1ags-wwilen Anfang Dezember ge
wartet -.wrde. Begleitet von ener Medienkam
pagne, die die Gesamtheit der ostdeu1schen 
Wissenschaftler als zur Selbs1Bmeuerung l'l
f.ih1g denunz:iertB. settten die in der Mehrtleit 
CDU-gef(tlrtan Landesregieru,gen der neuen 
Bundeslander die im Hochschulrahmengesetz 
der Sundesrepublik proklamierte Autonomie der 
Hohen Schulen aull.er Kraft. 

Zunachst bekamen die gesellschaftsW1s
senschaftlichen Dis2Jplnen die Auswirkungen 
dies« Politik zu spuren: Mitts Dezember 1990 
wur~ beschlossen. die geistBs-, sozial- 111d 
wirtschaftswissenscha Seklionen bzw. 
Fachbereiche pauschal abzuwickeln (die 
Sektionen fur Marxismus--Leninismus waren 
noch zu DDR-Zeitlln aufgelOst worden) und 
nicht die laut Eirigi.ngsvertrag ebenfaOs vorge
sehenen ncividU91en ~lichkeitlln 
zu nutzen. Damit war - wie in der Wir1schaft -
die T otaldemontage eingeleitst, ohne dall, ein 
zukunftslrtchtiges Konzept fur den Neuaufbau 
vomanden w:ire; so ist eine dauerhafte Krise 
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auch des Hochschliwasens vorprogrammiert 

Die Mitglieder des Fachbereiches Wirt
schaftswissenschaft der TH Leipzig hatlltn in 
jenen T agen allerdings noc:h lllusionen: In der 
Pressemitteilung dersachsischen Staatsn,gi&
n.ng (siehe z .B. l.aipziger Volkszeitung vom 
13.12.1990, S.18) mit der Lis1B der abzuwik
kelnden lnstitutionen f8hlte untllr def Position 
TH Leipzig die Sektion Sazialistische Betriebs
wtrtschaft bzw. deren Nachfolgebereich. SolltB 
dieStaatsregielu,gciebishervolzogenenScmt
te der Emeueru,g vielleicht hononert haben? 

Aber der Rekti:r der TH Leipzig dehn111 den 
Abwick!ungsbeschlull,, obwohl das an itY1 ge
ric::htste Schreiben des Staatsmiris111rs hinsicht
lich der Liste der abzuwicketnden lnstitutionen 
mit der Pressemitteilung ubereinstimmte, 
extsnsiv auf den Fachbereich Wirtschaftswi&
senschatten aus und c.t>ergab einem Tei der 
Wissenschaftlerdieses T eilbenlichs nach nicht 
transpai c1 ,ten KriterienAbwickl.lngsbescheide. 

T atsachkh WIide der Fachbereich - legt man 
die Kriterien der Ur18ile desBIJ'ldesverfassu 
gerichw Ober "Beendigii1g oder Ruhen Yon 

Albeit:sverNiltnissen im Offentlichen Dienst der 
ehemaligen DOR" vom 24.4 .1991 (1 BvR 134/ 
90) lJ'ld des Benner Oberverwaltl.ngsgerihts 
zur Abwicklung von Fachbereichen der 
Humboldt-Uni'lersitlt vom -,uni 1991 ( OVG 8 S 
78.91) zugruide - jedocn nicht aufge!Ost. also 
auch nicht "abgev.ickelt" . Man betrachte die 
Vier Gruppen von Mi1gliedem des Fachbereichs, 
die nach geltendem Hochschulrecht zu jeder 
immatrikulierenden Eirln<:htulg gehOren: Er
stens die Studenten: sie wurden nicht 
exmatrikuiert, sondem setzter, it'r' Studin1 otne 
Jeglic::he Unterbrechung fort. Zwei1Bns ias 500-

stige Personal: samtiche Anges18111Bn beka
men kene.Ab.w:kkJngsbescheide. Last not least 
dritlens und viertens die wissenschaftich 
Mitarbeiter und Hoch&chullehrer. von ihnen blie
ben etllChe ebenfalls unvertndert in ihrem 
Arbeitsverhaltns oder wu-den Lmgehend wie
der in ein 111befristetes Arteitsver-hAltnis uber
nommen. So blieb es bei einer Schein-

-o:: r.s ::nu '. e cs:. apr. : 93 .? 

Atiwicklung, die allerdings tor die davon betrof
fenen Wissenschaftler die Au1hebung ihres ge
setzfichen KOndig~bedec..rtm; Hl

zelne beug1Bnsich nicht. rahmendie Reciehife 
der Ge-N9n<schaften in Anspn.,ch und reich1Bn 
bei den Kamnern fli' AtbeitBI ectrtbzw. Vl!ll'Wm
ti.ngvectrt l<Jagen ein. Nach mehr als einem 
Jahrwurde in erstBn Prozelldie Abwicklung fur 
unwirksam erklart 

Ill. 

Ahnlich wie bei anderen Hochschulen lJ'ld 
Universittit&n wurden auch am Fachbereich 
Wi1schaftswissenn der TH Leipzig in 
der Falge untsr dominanter Einbeziehung von 
angesehenen Professoren aus Wes1deutsch
land und Westberlin eine Grundungskrxnmis
sion und ein Grundungsdekan berufen. die ihre 
Kenntnis&e und Erfahrungen konstruktiv in die 
endgOltige Gestaltlrlg neuer Stl.Jdieodokument& 
fur die universitare Ausbildung 110n Be1rieb6-
wirten und Wrrtschaftsingenieuren einbrach
t&n, um sie damit dem ~en S1aats
minist8rf0r Wissenschaft und Kunst zur Bestl
tigung einnreichen. 

Paralet dazu wurden die Hochschullehrer l.nd 
habilitiert.en Oberassistentsn, ..wnn sie sich um 
eine der konzipierten Hochschulleh-rerstltllen 
bewaroen, auf der GrundlageausgewahtterVer
Ofrantichungan und Offentlicher Probevortragen 
mit .insc:hli&ll.ender Disputation von der Gr<ri
dungskommission wissenschaftlich evak.iert. 
Ahnlich erft>lgta die Evaluieru,g def wissefl. 
schaft!ichan Assistanten. Im Ergebnis dieses 
Prozesses. der sich bewuat nicht auf die politi
sche Vergangeri,eit l.nd Gegenwart def belref
fenden WIS&enSChaftler bezcg 111d ~ 
von den meisl:an Belleiigten ala fair eingeschatzt 
wurde, stand fest, WfK aus wis&enschaftichen 
Grunden Chaic:en tcr cie Zukunft hatt8 und wer 
nicht und deshalb nur noch zeitweilig besc~f
tigt warden sollle. 

So gesehen hat die GrOndungskrxnmission -
wenn die Scheinabwiclwng alssolche gericht-

lic::h endgliltig fur ufllNirksam erkl:lrt seri wrd -
im Sinne des sachsaschen Hochscnulemeu
erungsgesetzes V0tTl 25.Juli 1991 cie Aufgaben 
einer Fachkom-mission (1191. §76 Abs.2) watY
genommen. Dieser Standpunkt wurde am 15, 
Juli 1991 auch im Wis&en6chaftlichen Rat der 
TH Leipzig Y1111re1Bn. 

F (.- die proforma abgewickelten, aber wissen
schaftlich positiv evaluiertlln Wis6enschaftief 
wurden die Art>eitsvemaltnisse jewe1ls befristl!lt 
um ein Semester ver1ingert. Im Februar 1992 
war noch unklar, ob diese Prozedur Ober den 
31 . Marz hinaus fcrtgesetzt wrd. Zun.1chst 
hatte das Staats--mnistBnum ein ZllStrnmen
des Vob.nl der Pen;onalkc:rnmission, die~ 
rnall Sachsischem HochschiJemeuerungsge
setz (§ 76 Abs.1) die personliche lntegrffat zu 
Oberpruf8n hat. g«ordert. Da sich die Per
sonalkorrmission fur den Fachbereich Wirt
schaftswisssens an der TH Leipzig zwar 
im vergangenen Jat'r' kDnstituiertlt. aber bis 
Februar 1992noch kene Anhorungen durchg&
fOhrt hat. hattll die minis1Brielle Bedingung den 
Zusammenbruch des l.etYbetriebes ab Som
mersemester zur Falge. lnzwischen ist die befti.. 
stste Venangerung ome Votu-n der Personal
kr:xnmission in Aussicht gestellt 

Mittlerweile haben nicht mx V'0fl def Veryan-
genheit gepragte attsre Wissenschaftler den 
Fachberuich verfassen. In zunehmeoden Mall.e 
fuhtlBn llldfONen sich begabtll jungeAssistl!o
ten 111d Forschulgsstucwi di.xch die Vtr
haltnisse .wi der Hochscrule verun5ichef't llld 
da die Wir1schaft aull.efdem wesentlich hOhen! 
GeMtter als del' deaeitige und absehbare 
Bundesanges1elltentarif Ost bie1et. gehen vie1e 
in W irtschaftsunt8mehmen. Weil aber das 
DurchschnittsaNBr der verbleibenden Hoch
sc:huletnr auf3ercrdentlich hoc:h ist w.d ii ........ 
nigen Jatnn berufulgst.1higer Nachwuchs feh

len. 

So hat die engagief'te Arbert der GrOndungs
kommission und vor allem des Gn:lndung

· sdekans den ProzeB der Erosion des Fach-
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bereichs letztlich nur veriangsamen, aber nic:ht 
aufhalten konnen. 

Veru"'3Cht wird das primar durch die kon
zeptionslose cles1ruktive Hochschlipoitik der 
Mehrtieitsfraktion im sac:hsischen l.andtag lJ'ld 
ihre Anhanger m Wrssenschaftjichen Rat der 
TH Leipzig. Entgegen den un;prunglichen N:,
sicntserldarungen, dais Gesetz zur~chsischen 
Hochscht.is1ruktur noch m Dezember 1991 zu 
verabschieden. hegt Mitte Februar erst der Ent
wurf im L.andtag vor. Damit weroen fOr dieses 
Jahr schon Y01T1 Zeitablauf her jegliche Neo
berufung und NeuenstelkJng fast unmOglich 
gemacht, selbst wenn sie fur die personele 
Emeuerung unbedingt notvwendig wam und die 
Ptanstelesogarim r1lduzierten KDnzsptvorhan
den ist. 

rv. 

Das Warten auf Entscheidungen bedeutet 
nichtrufurdenFachbereic:hW~ 
schaften, sondem tu- die gesamte T ec:hrische 
Hochsc:hl.ie Leipzig ene ZerreiBprobe. El'Tl>" 
fehlungenverschiedener ~ 
der Gremien und inteme Hochschulinteressen 
st!lhen sich teilweise erhebich kontnir entge
gen. Unumstrit1Bn ist inZWISChen, daB es ,n 
LeipzignebenderUl'WefSiWaucheineleistl.ngs
starke Hochschule f(6 T echrvk Und Wirtschaft 
(FH) geben muB. wobei letztsre im Kem aus der 
bisherigen TH hervorgehen lcOnnte. Auch aus 
der Sicht der Wirtschaft mOBten in Leipzig ser 
wohl an der Universil:At als such an der 
Faciihochschule Diplomkaufleute ausgebildet 
werden. Darrit steht jetzt fest, daf! aistefle der 
bisher vorgesehenen NeugrOndung eines 
urwersita111n Fachbentichs ab sofort entspnr 
chende Vort>ereit>Jlgen fir die Fachhochschl.ie 
getroffenwerden rrussen; i;,esucht werden ein 
neuer Gr"CndlJ'lQSdekan und eine neue Grtn
dungskorrmission' 

Unsbitt1:11, ist jedoct,, ob dllch Uberleitu,g 
traditionsreicherunill'ersitarer Stl.diengange von 
der TH an der UniYersit!tt eine technische Fak~ 
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tat eingerichtet werden solhe: Entgegen den 
Empfehlungen des bundesdeutscheri Wiss«r 
sd'laftsralshatsichder~Faklit:ltai1ag 
fer- das Bauiigenieurw'Ssen ausa'Ocldich ZJJr 
FortfOhrung der univen;itin,n Bauingenieur
ausbidung in Leipzig bekamt! Im lnteres&e der 
ZukunftsctllWlCendesindustriellen Ballungsrau
mes Hall&-1...eipzig waren Ert.ltung und Ausbau 
universit.'irer ingerlieurwissenschaftlicher Bil
dung und Fon.ciulg urbedngt erforder1ich 
Von der diesbezuglichen Entscheidung hangt 
auch eine sachlch begrOndetB Zuordnung des 
Studienganges Wirtschaftsingenieurwesen zur 
UIW8nlitltoderZU" Fac:hhochsc:nJleab. ~ 
lich istaus SichtderWirtsc:haftswissen 
ebenfalls offen, ., 'MIicher Einrichtung am 
zweckma!3igstender Studiengang Wirtschafls
informatik bebieben ~ konnte. 

Voo konsensflitvgen Ent:scheidungen Ober 
mogtiche Strukturen hangen alle Wlliteren 
Personalentscheidungen ab. Die van Staatsmi
nisterium generell verfugts Halbierung des Per
sooals trifftdie Wirtschaftswssenschaftler - im 
Unh!rscned zu den anderen r achbel eictie,, der 
TH - rNBf nicht metr, da die Ausblutung des 
Fach.bereichsschon ._;tgel..,. id erlolgt ist. aber 
es bleiben genOgend Fragen: Wer wird sich an 
der Univer6itilt wiederlinden? Warden die OM
gen a, der Hochsctue fOr Technik und Wirt
schaft akzeptable Arbeitsbedingungen vcrln
den? Da an der Hochschule keine Ant-M:>r1Bn 
gegeben werden komen. aber das Staatsmini
steriurn - nachdem es aus politischen Grunden 
ale Personalentscheidungenauch im einzl!llnen 
an sich gezcgen hat - rraBlos Cberlocde,1 ist, 
ver1asa.l inzwi5ct18r, auch namhaft8, kom~ 
tent.e Wissenschaftler die Hochschule, um B&
rufungen an Lehrstiihle der Altbundeslander zu 
fclgen oder wesentlich eintraglichere Art:ntak
tur- und tngenieurt>Oros o.a. zu Obemehmen. 

Werin die Abwancierulg befahigter Wis&en
schaftier-und darritYerbunden cie Abwanden.mg 
von Studentl!ln (in Sachs«, ging 1991/92 die 
Zahl der irrmatrikliierten Studen1en gegenOber 
1990191 nach der eirieitend zitier1sn Ouelle 
schon von 52000 aur 38000 zuiJclc) nicht zum 

Stillstand und dann zur Umkehr gebracht wer
den. wird die ~chsische Hcx:hschullandschaft 
endgultig ZU" Provinzialitat \19f\Jrt811t sein. Fur 
die Technische Hoc::hschule Leipzig und ihren 
0bergang in Hl8 Fachhochschule v.ird ent
sc:heidend sein. ob es ihran Wissenschafllem, 
ak1iv gekirdert<ilrchdas sachsische Staatsmio
isterium fCI' Wissenschaft und Kunst. ge~ngt. 

Ein Nachtrag -13.4.1992 

In den Srundendes31 . M:arzund 1. April 1992 
hing Ober dem Fachberaich Ww1&chaftswi&san 
schaften das Damoldes-Sct'rwert, den Lehrt>e
trieb absolbrteinstellen zu mussen: 9 Wissen
schaftler • quantitativ ru,d ein Vl8rtel der 
verbliebenen Kapazital quaitativ die Mehrzahl 
der betriebswirtschaftlichen Hochschulehmr -
wurden aufgefcrde. t. zum Artleitsamt zu gehen 
und sich als Arbeitslose ragistrieren zu !assen. 
Waswwgesa,ehen? 

Das sichsische Staa!smiristerilm fi.lr Wrs
senschaft und Kunst hatl8 aus zunAchst un
durchsichtigen Grunden in einem Junktm die 
weitere Veriangerung der zeillich befristeten 
Arbeitsvertr3ge fOr die schei~abgewickeNBn 
Wissensehafller mit dem Votum der Per..onal
(Obef'prufungs )kornmission der TH Leipzigver
kn0p1t. Ns Atlfang Marz mmer noch keine 
Zus1immung des Ministeriums Z1S Veiiange
rung der bet! elf&, den Arbeitswrtrage fCI' das 
SommersemestBr\/0flag. wandta sich der Rek
tor am 9.3.1992 mit einem offenen Schreiben an 
die Darnen und Herren des Fachbereichs Wirt
schaflswissenschaften. steVte ihnen mitmigen 
Vort>ehalten die Verttngerung der Zeitvertrage 
in Aussicht und batsie, cieAUl!lbilciJngsaufgaben 
nr das kommende Semester sagftltig \10(2\J

be~und wahmnetmen.-Gleichzeitignatm 
die bereits im vorigen Jahr gebildetB Personal
kommission endlich die konkrete Albeit fir den 
Fachbereich auf. Am 17.3.1992 wurde mit der 
Bekam1mact.ing Nr. 5 die waBe List8 derjeni
gen Milart>eit8f des Fachbenlichs YerOffent
lictrt, "gegen die von Amtswegen das Verlahren 
eingest&lltwird". Es handelte sich um 33 von 48 

bererts 1m Herbst dieses Jahres genugend Stu
dentlln fir die Fachhochschulstudiengange zu 
,mmatrikulieren und mit der Lehre nach neuen 
Studienplllnen zu beginnen. Hie Rhodus. hie 
salta' 

Leipzig, 25.2.1992 

relevarrtenwissenschaftlichen und t.echnischen 
Kr.aflBn. Fur die richt namentlich aufgef(nrtan 
15 Wissenschaftler begannen am 16.3. cie 
AnhOrungen VOi' der Personalkommission. 

Das erw.irnte Junktim tohrte ~ufig zu 
den wei!Bren Ereiglissen: Am Dienstag, dem 
31 . Marz., 'M.lrden diejenigen 10 Wissenschaft
ler. die nur ~ Zeitvertrag haben und gegen 
die 1:aut Bekanntmachung dar Per..onalkom
mission das Verfahren nicht eingesteMt wurde, 
vom komm. Kanzler daruber nformiert. daf! 
nach wie vor trotz allef BemOhungen der 
HochschlileitJ.Jng fur sie keine Zustirrmung ZJJr 
Verlangerung der Zeitvertrage aus Dresden 
vortiege. Oberlegungen begannen, was in in 
dieser Notsit1Jation zur AufrechtemalbJng des 
Studienpro2.esses gescheheo kOnnte. DaziJ 
get.Orte auch die Frage, ob ~ betreffe11den 
wissenschaftlef" bis zur mrung der Situation 
ggf. freiwilig oder auf Honcnrbasis die Lehnt 
am nachsten Tage, dem Vor1e6ungsbegim. 
aufnehmen kOnnten. 

In einer auBerordentlichem Belegschafts,
ver..ammk.lng am Mittwoch, dem 1. April, wurde 
dann im Auftrage dee Rektol .. 11 ■tgeteit. daB cie 
betreffenden Hochschullehrer und wissen
schaftlichen Mitart)ei1i!rihreArbeitrichtaufneh
men ~rfen und sichnoch am selben Tage beim 
Arbeitsamt melden soit8n (n-.t Ausnahme des 
Hochschuletnrs. dessen "Abwi:lwng" das 
Kreisgericht inzwischen fOr unwirksam ert(Jart 

hatte). Die andereri WISlleNChaftler 'NUrden 
gleichzeitig mit Nachdrucl<auf hnl Artleitspflc:h
ten hingl,wiMen. Mittlgs teclte ein Aushang den 
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Sb.Jdenten mit. welche LehM1ranstaltungnen 
1n den n:ichsten T agen ausfallen wurden; das 
hatte etwa die Halfte aller Voriesungen, Otiu,,.. 
gen und Seminare betroffen. 

Am Abend des gleichen Tages hatten dann die 
illtBnsiwn Bemohungen des Rek1on; und des 
Gri.indungsdekans Erfolg: Das Ministerium 
stimmte dem emeuten AbschluB vonZeitvertra
gen tits zum Ende des Sommersemesters fur 
dieJenigen zu. deren Anhon.ng bererts erfolgt 
war. MitAusnahmen konnte ~der planmal3i
ge Lehrbetlieb in den folgenden Tagen aufge
nommen werden 

Was war die Ursache fur diesen sch~mmen 
Umgang mit Wissenschaftlem und Sb.Jdenten? 
Zur Beruhigung wurde die Behauptu,g vert>rei

tet. es hatte sich um sine zeitliche Verzogerung 
in der Obermit1!ung der Ergebnisse der Per
sonalOberpri.ifung gehandelt. Das aber glaubt 
im Fachbereich niemand. Denn ol:l\Nohl die 
Abstimmungsergebnisse der Personalkom
mission nach deren Beschlussen geheim blet
ben sollten, kamen sie du-ch eine lnformations
"Pame" an der Spitze def Hoc:hschule heraus: 
In Atmeidlung 110m bzw. Verietzll"IQ des Sach
sischen Hoch&chulemeueruigsgesetzes vom 
25. Juli 1991, §§ 75 und 78, teilt die 
PersonalkommissiondieAngehorigenderHoch-
schule nichl in zwei. sondem in drei Kategorien 
ein: 

- fur den Offentlichen Oienst uneingeschrankt 
geeignet; 

- fur den Offentlichen Dienst nur eingeschrllnkt 
geeignet (Lehre ja, aber Wahtfunktionen u.a 
nein); 

- fur den Offentlichen Dienst ungeeignet 

En41egendemWkiderPersonalkorrmission 
erfuhren die Betroffeoen. daB alle bis zum 31 .3. 
angeh0r18n Wissenschaftler mit tmer Ausna'l
me in die Kategorie "nur engeschrankt geeg
net" ei~ 'M>rden waren. Und offensicht-

lich war das Ministerium zunachst nicht bereit 
gewesen, fOr d18S811 Personenkreis der Ver1an
gerung der befrislllten Art>eitsverhallnisse zu.. 
zustimmen. Erst die drohende Gefahr, fur 
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hunderte von Studenten die mehrfach gegebe
ne Zusage, den Lehrtietrieb ohne Unterbre-
chung fortzusetzen, nicht Nlhalten zu kOnnen, 
fuhrte den Umschwung herbei. Aufgrund des 
Ausfalls wesentlicher betriebswirtschaftficher 
Lehrverans1albligen, tor die m laufenden Se
mester auch kei'l En.atz metY gefunden WOf

den ware, hfflen WIider die Studenten des 
zweiten Studienjahres ihre Vordiplomz.eugnisse 
noch die Stl.Jdenten der Abschlu&emester ihre 
Diplomzeugnisse tllrmngemaB im Sommer er
wert>en k6nnen. 

Scheinbar geht nun alles ordnungemaB wei-
ter. Aber die Stimmur,gslage entspricht der 
eines sinkenden Schiff-es. Mensch fragt SK:h: 
Welche Chancen haben angesichts der sicht
bar gewordenen ln1Bntionen des Ministeriums 
uberhaupt Bewerbungen der Wissenschaftler 
an der neu zu grOndenden Hochschule fur 
Technik, Wirt:schaftund Kultur (FH L6')zig), in 
der die Technische Hochsc:hue Leipzig nach 
1hrer gesetzlichen AuflOsung Zlnl 30.9. d.J. 
aufgehen w.-d? Welchen dauemaften Wert 
haben unter diesen Umstanden die den Studen-
ten mehrfach dlXCh den Rektcr gegebeMn 
Zusagen, an der Fachhochsct.Jle kome jecler 
seinen uniYersitir begomenen Studier,gang in 
der Regelstudienzeit planmABig waiter- und 
zuenderuhren? Und scNieBlich fragt der poi
bsch denkende Mensch. ob Ministaii.rn und 
Personalkommission sic:h wirklich an den ge
setzichen Auftrag halt&n. oder ob ihnen jecler 
Vorwand rechtist auf dem WegederHal>ierung 
des Personalbestandes an den Hochschulen 
sich aller Hochscrullehrer zu entledigen, die 
noch zu Zei!Bn der DOR berufen Wl.rden, selbst 
wenn sie sich al:. fachlich kompetent, 
emeuerungswilig und personlich integer erwei
sen? 

Joachim Tesch, Prof. Dr., Jehrt an der TH 
Leipzig Volkswirtschaftslehre 

DOKUMENTATION 

TECKNISCRB IJMIVERSITAT DRESDEN 
Personalkoaais■ ion 
Kom.msen■tr. 13 
0-8027 0 re ■ 4 en 

Sehr g••brte(r) 

Dresden, d•o os . 02 . 1,,2 

Aus dam aa .•. Jr~ . . 1991 von I hnen unterscnr1 ■0en■n Er~larunqs
bogen bsv. aus den ~aderuntarlagen iat Ibr !rtlherea part• i 
politiacb■s Eng•g•m•nt ■rsicbtlicb. 

In ••nrung d■r Partei dls•lplln und bei DurchtUhrung voo Partei
auttragao ■ ind BED-Kitgll•d•r ■ituntar veranlaBt vordan, Dlnq• 
zu tun, di• ibn■n damals al ■ "Beltraq 1ur Bt~rkunq der !Uhrooden 
Roll• d•r Partel" autqenotiqt vurden, di• ■ lch aber obja~tlv 
gegen and•r• P•rsonen gericbtet haben uod lhr•n Lebensveq be
eintlu8ten. Di•• gilt unabhangig davon, ob aolcb• Auttraga aus 
relnem Gehorsam - aber ■it inner•• •lderstand - oder in voller 
politiscber lib■rzeuqung ausge!Uhrt vordeo sind. 

Dl• oicbtstandig•n Mitglieder der PersonalkoB.111i•a l on Ch emie •ind 
der Aut!assuog, da8 ein• ehrllcbe Autarbeitung der Verqanqenbeit 
nur bei volliq■r ottenheit g■ llnqen kann und all• Bescbluss•. 
Btrat•gi•o und Ma8nahlllen, di• sich qeqan >.nd•r•denkende rlcbte
ten, in Ki tqlie4erveraa11UDlungen qebl ll iqt oder Im Au t traq der 
Parteileitungen ausqe!Uhrt vurden, au Ubardenk•n und su 
b■kann•n ain4, 
Bi• l•i■ ten d .. it nicbt our eln•n autrlchtlq•n B•ltrag 1u Ihram 
eig•n•n selbatv•rst•ndni• , eondern auch aur Erneuerung der 
oniveraitat . Si• helten d•r Personalko mmi,, ioo a uch, di• Arch iv
akteo, di• lnnerbalb und au8erbalb der TO ,ur Ver! u qunq atebeo, 
di!terenaierter su lesen. 

Di• P•rsonalkonuu,iasion iat varptllchtet, •in Votwa !Ur •in• 
••Lterb■schattiqunq im ottentlichen Dienst tUr J•d•n Anqeborlq■n 
der Al>t■ilung Chemie abaugeben. !a lat ••lbatverstandlicb , da8 
wlr mit Augenma8 und Verantvortungaqatilhl auch !Or ebemallq• 
SEO-Kitqlieder positiv votleren verden, venn vir den Eindruck 
gevinnen, da8 aie das Neu• mltqe,talteo vollen und durch !hr• 
O!tanl•'7'1ng dar ibnen bekannt•n Strukturen , Auttraqe , Ha8nahl11eo 
und Zi•l• der SED-Leltunqeo allar Ebenen helten, Klarbe l t Uber 
di• Verganqanb■it au gevinnen . 
•tr varan da•u au8eratan4•, venn alcb bei■ Studiua der Akten 
berausstelleo "'1rda, daS vichtiq• - nonoalervais• unverq••sllcha 
- Dinq• v■rachvieqan oder vertal,cht darg••t•llt vord■o 1iod . 
•tr bitten Si■ also ua Ihr Vartrauen uod ua acbri!tlicbe 
Stallunqnab.lla bia aua 

. . . 1:" . . t.' . . :-: . 
o■ di• Vartraulichkeit d■ r Anqaben 1u sicharo , verd•n Si• 
gebeten, Ihr• ausatslicban acbrl!tlichen Ausaagen in Rawa 55 des 
Inst i tuts !Ur organlscb• Chemie und rarbencbami • ~•rsonl l ch tu 
iil>•rgaben ( Pro!. Heblhorn, Prot, Fabian ) . 

Kit treundlicban Oril8•n 
i.11.. 
Peraonalk~m11~:•i~

1
~(••i• 
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SACI IS.ISCI IES ST J\ATSMINISTERIUM 
f-lJR WISSENSCI IJ\Ff UNO KUNST 

Der Minislcr 

~n den Studentenrat der 
Technl•chen Unlvaraltlt Che■nltz 
Stra&e der Hatlonan 62 

0-9001 Cho11nltz Dresden, den~O.Ol.1992 
Cl / SI 

Betr . : ~Ucknah■e von Berutungan atudantlschar Hltglledar dor 

Parsonalko■-1ee1on 

Sehr qeehrte Oaaen, ■ehr g eehrte Jlerren, 

von der Personalko■■leeion der Technler hen Un1vers1tlt Che■nltz 

vurd• ■lr ■ltg■t■llt, da& dl■ etud■ntl■ch■n V■rtreterlnnen 

Frau } V-11 de.r 
Frau fled. 
Frau ai,9e.teckt 

vor de■ llerbst 1989 aktlve SED-Hltqlleder und ln 2 FAilen fDJ-

fUnktlonllre waren. Dleser Sachverhalt wurde 111 r bel der 

~andldetur der qenannten Ko~•llltonlnnen vcrschwlegen und hltte 

bel Kenntnla elne Derutung der Cen■nnt■n In elne 

PereonaJko••l ■alon auaqeachlo■aen. 

"•ch PrDtung a Iler U■etlnd• und zustl■■ung der 

Lend••p•r•onalko-■ l••lon neh■e lch dl■ Beatltlgung der o . 9• 

ko■■llltonlnnen ale Hitglled■r der Pereonalkom■laslon der 

T■chnlechen unlv■raltlt Che■nltz zurUck . 

Bltte tellen SI■ ■Ir nach HOgllchkelt bl■ 30.01 . 1992 neu■ 

Kandldaten zur Bestltlqung alt, demit eln• atudentisch• 

Hltwlrkung •• ErneuerungsprozeD geslchert werden kann. 

Hit freundllchen CrilOen 

4£ ..... 1'· .L-_ _ _,;ti;_ 
Prot . Dr. Hans Joachl■ Heyer 

:-.o=r.schule ost ap:-. : 992 

KONFERENZDERSTUDENTiNNENSCHAFTEN 

Slichs1:iches Staat:imim.starium 
ttir ll issensc:ho ft urd l<l.ll= 
Der Hirusur 
Arctll vst.r. l 

Koo~el'UDprat 
Unter den Linden 6 

0-1086 Berlin 
Tel/Fax: (0037 2) 20 315 282 

Fax: uber HUB (0037 2) 20 93 2770 
0 -- 8060 Ore:iden QUener Brief 

Berlin. 26 .2 . 1992 

Sehr qeehrter Herr Minister. 

durch den Stud.entenlet der ru Olemni tz erhie I ten w1r Kemcms von llu-em Bnet 
V0CII 20. l. 92 beer. der ~ der Boru.tung dre1er s-cudent1scher Ver-..recennnen 
in der Personolkaami~ion der T'J Olemm.tz. 

Wir sind becrotten arqes1chts cl.er dorc formul 1erten 8egrurdurq der AhlehnlrQ' der 
beu-etfenden Studentinnen. Als Dacnverband der oscdeucscnen :5tudenc!nnellK4te . 
der den grodten Te1l :seiner Micgl1eder in Sachsen hdc. gescatten w1r uns. Ihnen 
u.n:,ere Bedenken mitzuteilen. 

Der Sachverh4 It . cl.er zu Ihn!r 8eruturq5n.icknahme be 1 den dre i Student i nnen 
fi.ihn;e. w1rd von Ihnen - aus:ichl i e.t311ch ! -- llllt den '#orten .. a1tt1ve sm-+ucalleder 
urd in 2 f'"allen mJ-F\.IN<t.ionare'" be:schneben. Becroifenne1t lost. dies be1 w,s 
au:, tolaerden Grtirden &J5: 

l. Oie Formulierurq l~t dAraut schl i ei3en. daJ3 es niche um konicretes 
Fehlverhdlten der Bet:refterden geht. sorrlem cld.t3 e1ne po.uschdl e lwsschl1eatrg 
e1ner ~n Gruppe von Studiererd.en uruJ:;,t;iu-,g1g von 1hrem konkrtl ten Veme.l cen 
geme1nt i:it. . 

2. Die Au.sl!chlieWllQ'SClTi..inde lassen v6lllg unberi.ick.sicht1gt. doJ3 e:i :zum einen 
:iehr urn:er.scruedliches-Verhdlten von SID--lhcgl1edem geben l<omte urd gab. urd 
de.a = dllieren -"FOJ-f\mlctionar" .:un,ac:,,sc mcht.s we1ter 1st a ls der 
Gatturosbeantt ttir Funktionen von G~n--K.assier-.,r bis Zencralrat:11111talled. 
Autgnird der geringen Grolle .:ahlre1cher Seaunargruppen urd der Vielzanl zu 
beseczerder Funktionen war es ja ::u:iem liberhdupt niche selt.en. dAB ;edes 
Semmarc;iruppenmitglied irgerd-.,1ne Fur.1<t1on .::u t..ibemenmen hatte - 1nsotern d4nn 
von ""herausaehobener Pos1t1on·· gar mcht die Rede sein k4nn. 

3. Der - entsche1derde Punl<t ;O!docn 1s-c u.E . iolgender: Hit Du-er 
fntscneiduN:rsbeari.in: werden Studenclnnen fur erna Sysumnahe bestrait. die 
s1e scnon - autgn.ind 1tu-es Alters nur ausnon.mswe1:.e erlan;ren konnt,m. d1e 
andererse1ts a.ber be1 Professorinnen - gru"te1ls .:lJl" pol1t1schen Elite i:ohlend -
kein Hinderurasarund is-t . sie in w1cht1ae Pos1tionen .::u beruten. 

Von der Sache her l:legrtir,en wir - es durcnaus . wem be1 Protessorinnen 
ditferen:nerc vorgegarqen w1rci urd et.we Parce1m1cglledscna.it niche autOCD4tisch 
:rur ~uarnien St1amat1s1erun, ruhrt. v1elmenr ~ i<onkrete Vema,ten in Rechnung 
aescellt Wlrd. - -
- Ven,unaem ab!r IIIUl3 e:, un:, ~s1chcs Threr Entsche1~ m be'Z1Jg aw 
Studierende schon. wenn bspw . em dhemals senr akc i ves Parce1(le1turgs1m1t.gl1ed 
zum Mitql1ed de:i Wissenscno.tt.sraus beruien w1ro. ohne ddJ.l Ihrdrse1cs daaegen 
Einspruch bekannt geworden ware. oder wem -- Wl d geschenen - e1_n ehemaliger 
Parce1sekretiir in Le1pz1a von Ihnen= Protessor neuen Reents beruren wu-d. 

Die Anwenduni :,olch - W'lterscniecil 1cher Ma.iletabe iassen d1e mm1s-cenelle 
8egle1tunq de:i E:rneuerungsprcr..esses M den sac:hs1scnen Hocnscnulen rucht :senr 
qlaubwun:ug e~che1nen. 

Trot:: allem m1t vorzu:,l1cher Hochdchturq 

~~ 
Thomo..:, Ne1e <HUB> 

~.,_/00/ 
Peer Pa.stdniad< (Uni Leip;:ig) 

Ame~~ CFSlJ J enaJ E:;f;~we1m=l 

Koan:11m.enin:;mrat der Konterenz der Studentlmensc:hdtten 
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DOKUMENTATION 

Wissenschaftsrat, Pressemitteilung: 
Neue Hochschul- und Forschunqslandschaft im Osten Deutschlands 

Auf der Grundlage von Empfehlungen des 
W1SSenschaftsnlt8s haben Bund uno Ulnder 
1991 neue Strukturen fur die auBeruniversittire 
Forschung und die Hochschullandschaft im 
Osten Deutsc:hlands geschaffan. Die gem:m 
Art 38 des Einigungsvertrages vorgesehene 
Ubergangsfinanzierung fOr aul!.eruniversitare 
Institute ist am 31 . Dezember 1991 ausgelau
fen. Die neuen Forschungsenrichtungsn haben 
inzwischen ihre Albeit aufgenommen. Auch im 
Hochschlibereich sind neoe Strukturen und 
Eirvichtungen. z.B. FaciYlochschl.ien, geschaf
fen v.,:,rden. 

Die Vertnderungen zum Jahreswec:hsel wa
ren AnlaB fCr eine Zwischenbilanz zum Stand 
der Umsetzung der Empfehlungen des 
Wissenschaftsrat, die der Vorsltzende des 
Wissenschaftsrates, Diew Simon, und B1.n
destcrsc:hungsmr11s!l!r Heinz Riesenhuber am 
10. Januar 1992 gemeinsam der Presse enau
terten, Simon erinner18 daran, daB rund 30. 000 
Beschitftigte in den FOM;Ctiungseinrichtungen 
der Akademie der Wissenschaften, der Bau
akademie, der Akademie der Landwirtscnahs
Wlssenschaften sowie einiger ausgewahtter 
Ressortta achungseinrichtungen der frttleren 
DOR in die Bestandsaufnahme. Bewertung und 
NeustnJlaurien.Jng dm::h den Wiss«lschaftsrat 
einbezogen gewe,.en seien. Dieser habe sich 
bemOht, 11,JtB Forschungspotentiale zu ertlal
ten, die Oualilit und Selbstt>estirrrnung der 
Wissenschaftzu starksn, inwrsitare, aul3erur-.. 
versitare und industrielle Forschung der betrof
fenen lnstill.Jte in ein angemessenes Umteld zu 
bringen und den wissenschaftlichen Wsttbe
wert, zu f6rdem. Der Wissensctafts. at habe 
e~len. in den neuen Uindem rund 11. 000 
StellennauBen.nil.w'sitirwiForsd'ulgaeirvm
Mgenundrund2. OOOPlatzBfer E.inzelwissen
schaftler und Arbeitsg~ -...orzusehen, die 
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zur Emeuerung von Fon.c:hung und Lehre in 
den HochschLMn intagriert ~ solt8n. Au
aerdem hattl! der Wissenschaftsrat bereits im 
Januar 1991 empfohlen, n.nd 30 Langzeitvor
haben in das gemeilsam von Bund und L.an
dem finanzier18 Akademieprcgramm aufzuneh
ma,_ 

"Die auBeruniversitare Forschungsiandschaft 
in den neuen Ulndem wird keinesfalls eine 
Kopie der ....-1deutschen Vemattnisse sein". 
er1d:irte Simon VOf der Presse, "es sind viele 
Konzepte und Strukturen entwickelt worden, 
die weit Ober den Status quo hinausgehen. 
Dazu gehOren nicht nur die neuen GroB
forschungszentren, wie z.B. das Zentnrn tor 
Molekulare Medm in Bertn-Buch mit seinen 
hervomigenden MOglichkeitan, biomediziiische 
Grundlagenforsch.Jngmitkinisc:herAnweniiJng 
zuverkn~. dasGeo-Fcnc:hungszentrum in 
Potsdam, das wichtige Aufgaben in der konti
nentalen LithosphAr«rforsct-ung Obemehmen 
wrd. und das Umweltfcrschu~m in 
Leipzig/Hale, das mit seiner neuen ~rtc:
struktur:nr Bewattigung von Un"IWllffproblem 
in hochbelas1BIBn Balurgsraumen bei1ragen 
soll, oder Blaue Ust&-lnstitutB, wie z.B. das 
lnstitut fir Molelwlare Pharmakologie in Berki, 
sondem insbesondere auch die in letz1llr Zeit 
heftig UI I ISb itt&t ten geisteswis.senshen 
Zentren, die wn einer Trtgereinrichturg der 
Max-Planck-Gesellschaft betr8ut woerden. lch 
bin davon Oberzeugt. daB die geistaswissen
schaftlichen Zemrendiedeutsche F<nen.1ngs
la! ldschaftenorm bereichem kbnnt&n, ~ die 
Sieben Einrichtl.lngen zu einem auBerurwver
sitaren Verbund mit W8Chsenden Themen Lrld 
m.r relativ -.;g unbefristBt besetz1Bn Stellen 
und ri ~ Verzahnt.ng rm den umlieget Iden 
Hochschulen aufgebaut -,den." 

:-o~ :--.s ::'r.u.e os:. ap:-. :<?G2 

Zur Kritik der Hochschulrektorenkonferenz an 
den Empfehlungen des Wis&enschaftsrates 
bemerkt8 Simon: "Die angeblichen Verwerfun
gen der Forschungslandschaft k.w'ln ich nicht 
ertc:ennen. Der aul!.eruniversitint Sek1cr in den 
neuen l.ilndem wird keineswegs groBersein ats 
in den altlln. Die neuen Under haben vielmenr 
einen Nachholebedarf an vom Bund mrt
finanziertlln lnstilutlln. 0eswegen sollten Stand
orte in den neuen L.andetn Pnont::lt ertiallal , 
wenn es kOnftig I.IT'I die Ansiedlung nauer E.in
rich1Llngen mit finanzieler Beteiligt.ng des Bi.n
des geht." " Im Obrigen", solragb!tSimon, "gab 
es f'Or die YOfTl Wissenschaftsrat empfohlene 
Blaue l.Jst&-lnstitutlt keineAl!Bmative. Die Hoch
schulen in den neuen Uridem wollten und 
komtl!Jndie vielen ~belnliltlen.Albeitsguppen 
aus den Akademie-lnstituten nicht aufnehmen. 
Sdtten wir sie dam auf die StraBe schicken?" 

Im Unterschied zu den auBeruniversitaren 
Forschungseinrichtungen hat der Wissen
schaftsrat die Hochsc:hulen der neuen Under 
nicht evaluiert. Er hat aber democh eine Fule 
von Empfehlungen zur strukturellen Um
gestaltung des Hochschul'Ml6ens der ehemai
gen DOR vort>ereitBt Das Spektrum reicht wn 
Empfehlungen nm gundlegenden Neuaufbau 
der Soziaf- und Wirtschaftswissen-schaften 
sowie der Rechtswis6enscha ilberdie E.mp
fehlungen zur Einrichb.ngwn Fachoochschulen 
bis hin zu Vonschlagen fOr eine Reform der 
Leh~ng. Das Hochschulwesen der ehe
maligen DOR beda-f nach Auffassung des 
Wissenschaftsrat eilef' nahezu VOlligen Neu
ordnung. 

Die Universitaten waren in der DOR an Zahl 
und Variabiit:lt wenig ausgebaut. Stzt einer am 
Konzeptder Fachervielfalt orientierten UnMH"Sr
ttt. wie sie in den alt9n Ulndem, aber auch im 
ubrigen West&uropa anzu1reffen ist. W1Jrden in 
der DOR art>eitstlliig gegliedertB Speziahoch
schulen mit einem sc:tmalen Fac:her.;pekbun, 
z.B . nur fir Techrik, l..a'ldwirtschaft. Medizin 
oder Okonomie, enichtBt. Entsprechend eng 
wa,; die Qualifikation der Absolventl!n dieser 
Stud~nge. was selbstVerstlndlich Ausvir
kungen auf die Breite ihrer beruflichen 

Verwendungsmoglichkerten hatte. Hier muBte 
rasch umstrukturiert werden. damit die 
Vergleichbarkeit der Hochschulausbildung in 
beiden Teilen Deutschlands gew1hnei&tat isl 
Daher hatsich der Wissenschaftsrat dafOr aus
gesprochen, aus den 54 Hochschulen, die es 
vor der Wende gab, 12 Uriversitatan mit einem 
verbreit8r1en F~c:herspektrun (vielfach durch 
lntegation von Spezialhochschulen und durdl 
den Aufbau neuer Fakult:lt8n) zu g-Unden. Au
Berdem sollen aus fn:hffln Speziatlochschulen 
sowie durch Neugrilna.mgen in Stadlen, die 
bish« Ober keine Hochachule \l9rlugtlln. etwa 
20 Fachhochschulen mit einer Reihe wn W!lf

schiede;ien Sta tdor1111, gegnildet warden. D• 
se Empfetwngen si1d inzwischen fatvollstan
dig umgesetzt. Der Wi6senschaftsm wird vor
aussichtlich Ende Januar Empfehlungen venib
schieden, in denen 12 Kunst- und Musikhoch

schulen fur die neuen Ulndef empfohlen -
den. lnsgesamt fOhren die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates ZLm Ausbau der H~ 
schuten, zu einer Oifterenzierung in Un~
tan und Facnhochschl.ien und auc:h zu eirlef 
besseren regionalen Verteilung der Hochschul
einrichtulgen. 

Bei aller notwendigen Kritik am Hoc:hschul
sys1em der DOR. nicht zuet:zt an der durt:hg&, 
henden politischen lndoktmatioo, dOrfl&, so 
Simon. nicht ubersehen werden, dall dies& 
Hochschulen auch viele VorzOge aufzuwoetsen 
hatten. " Es gab IM9Cler Massenhochschulen 
noch Fachef mrt Oberiast Im Untersctlied zum 
westdeutschen Hochschulsystllm komten und 
muBten die Studen1Bn ,hr Studun innerhalb der 
vorgesehenen Regelstudienzeit zum AbschluB 
bringen. Die Grunde dafOr sind gewiB richt ale 
in der Qualitat der Ausbidung und def GOia der 
Studierenden zu sehen, aber es ist aus meiner 
Sichtwirldich zu wunschen, da6 cte Hochschu
ten r, den neuen Ulndem von darn in den al1en 
Undem bestehenden Problem sich s1ancig 
veriangemder Studienzeitlln verschontbleiben. 
Man s011119 jedenfalfs alles untemehmen, um 
die&e Begleil8rscheirung cw v..stdeutschen 
Massenurwernitlt nicht auch an den H~ 

· schuten der neuen Lander zu ffl« Altags«
scheinung werden zu !assen. " Er hoff8 deshalb 
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sehr, daf1 die Kapazitatsvernrdnung mit ihren 
Ober1ast erzeugenden Curnculamormwerten 
nicht unbesehen auf die neuen Lander Obertra
gen werde. Die Hochschulen durften ncht ge
zwungen werden, mehr Studerrtsn aufzuneh
men, als sie qualifiziert ausbilden kbnnten 

Der Vorsrtzende des Wissenschaftsrates au
C!.erte s1ch befriedigt daruba-, daf1 P.S dank der 
konstruktiven Mithilfe der Ministerien von Sund 
und Landem so rasch gelungen sei, die finanz1-
ellen und organrsatonschen Rahmenbedin
gungen tor dtt: Neugestattung der Forschungs
landschaft zu schaffen. Jetzt komme es darauf 
an, so Simon, das Augenmerk auf die 
Einzelentscheidungen zu legen. F1nanzpolt
t1SChes Traktlef'en durfe nicht dazu fuhren. daB 
insbesondere kle1nere Arbeitsgruppen oder 
Abte~ungen von neuen lnstitutionen von vom
herem mangels kntlscher Masse ihre WISSEll'l

schaftlichen Erfolgsaussichten reduzierenmOB
ten. "Gerade die gut beurteilten Wissenschaft
ler sollten endlich eine Chance erhalten. ihre 
Wettbewerbsf.ihigkert unter den neuen Bedin
gungen zu beweisen1

" 

Der Wissenschaftsrat konne mit der Sewer
tung und Neustruktl.nerung von Forschungsem
nchtungen nicht an der ehemaligen Grenz.a rur 
DOR Hatt machen. Simon unterstrich. daB es 
aus seiner Sicht uner1~1Y1ch sei. die Verhaltnis
se In Forschungs,nstrtuten und Hochschulen 
des vereinten Deutschlands In eine neue 
funlctionelle SymmetnB zu bringen. "Das wird 
nteht moghch sem ohne eine umfassende, an 
grnBen Forschungsfeldem ausgenchtell! Ge
samtbewertung der deutschen wisserJSChaftlt
chen Einnchtung und etne an den BedurfrMssen 
von Massen- und Elitebildung onenberte R8VISl
on des Hochschulsystems. Diesen beiden Auf
gaben wird sich der Wissenschaftsrat mit Vrx
rang zuwenden mussen!" Eine weitBre wichtige 
Aufgabe sah Simon In eIner strukturellen Neu
ordnung der Blauen Liste, die mrttlerweIle auf 
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Ober 80 lnstrtute angewachsen 1st und 1992 
e,nen Etat von rund 1 Miliarde OM haben wird. 
Der Wissenschaftsrat wird voraussichtfich be
rerts Ende Januar eine Atbeitsgruppe etnsel· 
zen, die Vorschlage tor eme Neuordnung der 
Blauen LISte vor1egen soil. 

Die Pohtik.er forderll! Simon vor allem dazu auf, 
moglic:hst bald eine bessere fnanzielle Ausstat
tung und eIne Veriangerung des Hochschuler
neuerungsprogramms zu sorgen. Die Integrati
on der hochqualifiziertBn WISS&nschaftler aus 
den ehemaligen Akademie-bstituten drohe zu 
scheitem, weil die Frist mit nur zwei Jahren In 
jeder Hinsicht zu kurz sei. Die Hoc:hschulen 
seien gegenwartig selbst mit einschneidenden 
K.Om.ngsmaf1nahmen konfronbert und von da
her wenig geneigt. die Wissenschaftler aus den 
Akademie-lnstrtuten aus etgenen Mitteln zu ft.. 
nanzieren. Simon sprach sich tor eine Veriange
rungwichbger T eile des Hochschuiemeueru,gs-
programms auf funf Jahre aus. Aulwdem be
tonte er, daf1 viele Gesprache in den neuen 
Landem ihm gezeigt hatten, daf1 Berufungen 
aus den alten Landern oder aus dem 
westeuro~ischen Ausland an Wohnungs
prnblemen scheiterten. Hier sei es dmgend 
erforder'lch, das vom Wissenschaftsrat ba-eits 
in den "Z'l<l(ilf Emplehlungen" \IOfll Juli 1990 
angeregts Programm ZLm Bau von intematio
Nllen Begegnungszentren, die zuruichst neu
berufene Professoren aufnetvnen kbnnten, zu 
1nrtiieren. "Es darf nicht dahin kommen. daB die 
Hochschulen in den neuen Uindem, die auch 
dort das F und.rnent der FOfSChung bi Iden mus
sen, zu Einrichtungen zweitef Wahl werden. 
Wrr mussen afles tun, um sie zu attraktiven 
St:ittan fur F orschurig und l.ehre zu machen 
Dann sehe ich die WIChtigste bildungs- und 
forschungspolitische Aufgabe der nachsten 
Jahre!" 

Kbln. 10. Januar 1992 

Entschlie6ung des 166. Plenums der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) vom 17./18. Februar 1992: 

Zurn Strukturwandel der Hochschulen in den 
neuen Bundeslandern und Berlin 

I. 

1. Dieauf1eruniversitaren Forschungsinstitute 
der frOheren Akademien der Wissenschaften. 
der Landwirtschaftswissenschaft und des 
Bauwesens der ehemaligen DOR sind entspre
chend den Festlegl6lgen des Einigu,gsv8r'trag 
zum Jahresende 1991 aufgelost oder aufgrund 
der posrtiven Ergetmisse der Evawtion durch 
den Wissenschaftsrat umstrukturiert wa'den. 
Der Wissenschaftsrat hat die weitere Finanzie.. 
rungvon insgesamtrund 13.000Wissenschaft
lem empfohlen, von denen jedoch entgegen den 
uba-einstimmenden Auftassungen von Wissen
schaftsorgarisationen, Ulndem und Bund wrn 
Juli 1900, die Hochschulfor$CtlJll9 nachhaltig 
ZU st!lrken, lediglich 2.000 in die Hochschulen 
integriert werden sollen. 11 .000 werden in 
auaeruniversitare Forschungseinrichtungen 
OberfOhrt, die meisten in gemeinsam von Bund 
und Ulndem finanzierte REinrichtungen der 
"Blauen Uste", deren Zahl in Oeutschland da
durch um 75% steigt; die Zahl des dort tatigen 
Personals wird um 90% emOht. Die Grondung 
dieser auf1erurwersitaren Forschungseirvich
tungen ist im wesentlichen abgesdllossen. 

2. Die Uniwrstt:iten und Hochschulen snd in 
einen Umstrukturierungsprozeinbezogen: ihre 
MOglichkeitefl. auf diesen ProzeB einZ!.Jwirken, 
sind sehr begrenzt 

- Mehrere Lander haben bis heutB die in 
Gesetzesfo<m zu er1assenden Strukturent
scheidungen ooer die kunftige Gestalt der Hoch
schulen des Landes insgesamt oder e,nzelner 

Hochschulen noch nicht geb offen. 
- In mancher, Uindem liegen -zwar grundsatz

liche Entschei<i.ingen zu Standort und Status 
von Hochschulen vex, doch fehlen Ihnen die tor 
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eine m1ttelfristige Planung erforderlichen 
Rahmenvorgaben zu Facherstruktur und 
Stellenzahl der Hochschulen. 

- In manchen Landem dauem administrative 
EntscheidungsvorQange so lange, daB z.B. 
Berufungen von Prnfessoren durch ErschOp
fung von Berufungs~gen infolge ~ 
henden Wettt>ewerbs um qualiliziertB Wissen
schaftler gegenstaldslos werden oder qualifi.. 
zierte Bewert>er von der Aufrechterhal11.mg ihrer 
Bewertiung absehen 

- In manchen Landem werden von Hochschu
len oder Landeshochschulstrukturkomm~ 
nen erartleit!lte StrukturkonzeplB durch mit den 
Hoc:hsch~ nicht abgestimmte P~
scheidungen Oba- die Zusammensetzurig von 
Struktur-und Berufungskommissionen konter
kariert;Auseinandersetzlslgen unter 'MIS'tdeut
schen Kommissionsmitgliedem im Veretn mt 
adminlstrativen SchwierigkeitBn rutv-en zu mcht 
vertretbaren VerzOgerungen. 

- Die Personal../Oberelitungs-/Berufungskom
missionen der Hochschulen a1leitel'1 f\ZW1SChen 
an der Evaluation des Personals. nachdem in 
manchen Landem durch VerfahrensdiskUSSIO
nen innerhalb der Landesregierungen und Ver
schleppung der Entscheidi.ngen i.bef deren 
Zusa~tzung Mc::na111 vergangen warwi. 

lhner, fehlen, um zu abschlieBenden Entschei
dungen zu kommen, die Auskllnftedes Sonder
beauftragten der Bundesreg,erung tor die 
personenbezogenen Untertagen des ehemalt
gen Staatssic~ienstss. deren Erteill-l'g 
Manate. tMwetse !anger als ein Jahr dauert. 

- Trotz tei1weise fehlender Strukturentschet
dungen wird im Stelenabbau vorgenommen. 
der in manchen Landem bis zu 60% des 
SIBllenbesta-ldes \IOf1 Anfang 1991 umtaBt. 

- Die Hochschulen sollen Wrssenschaftler 
und Arbeitsgruppen aus den frOheren lnstitu1Bn 
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der Akadem1e der Wissenschaften , der 
Landw,rtschaftswlssenschaften und des Bau
wesens Obemehmen, die zunachst Ober das 
Wissenschaftlerintergrationsprogramm des 
Hochschulemeuerungsprogramms finanZ1ert 
werden Die Hoc:hschulen sind jedoch an der 
Auswahl der Wissenschaftler und der Zu
ord nu ngsentsc heid u ng, anders als be1 
Arbeitsgruppen der MPG und der FhG, vielfach 
nicht beteitigtwaden, obwohl dafur nicht nur dte 
wissenschafthche Qualrtat, sondem auch die 
Einpassung in die fachhchen Struktl.lren der 
Hochschulen entscheidend ist... Es ist auch noch 
mcht bekannt, ob sie die datOr erfordertichen 
Stellen zusatzlich erhalten oder aus dem ihnen 
n..ch dem Stellenabbau vert>leibenden Potential 
erbringen mussen, was einen werteren Abbau 
des vorhandenen Personals mit sich bnngen 
und die Schwierigkeiten der Integration bis zur 
Undurchfuhrbarkeit stagem wi.Jrde. 

II. 
Die Hochschulen in den neuen Bundeslan

dem und dem Ostteil Berlins haben Im W'ntsr
semester 1991192 rund 37 .200 Studienanfanger 
immatikuliert, nsgesarnt sind an ihnen rund 
136 400 Studierende eingeschrieben. Damrt ist 
die Zahl der Studierenden im Vergle1ch zum WS 
1990/91 um4.100oder 3.2%. imVergletch zum 
WS 1989/90 um 5.200 oder 4 % gestiegen. Die 
Zahl der Stud,eanfanger liegt um 2.300 oder 
5,8% unter den Zahlen des vergangenen 
Wintersemesters. Jedoch um 4 .900 oder 15.2% 
Ober den Zahlen des w,ntersemesters 1989f 
90 Die Differenz endart sich im wesentiichen 
aus dem Oberdimens,onalen Anstieg der 
Studienanftin"erzahlen ,m Herbst 1990, der 
das Ergebnisder VerkU'Z\Jng der Wehrdienstzeit 
von drei Jalven auf ein Jahr in der ehemaligen 
DOR durch die Regierung de Maiziere im Som
mer 1990 war. Die Zahl der Stud1enanftmger 
liegt im laufenden Wintersemester um 35.5%, 
die Zahl der Studierenden um 2.2% oberhalb 
der Obergrenze dervon der KultlJsministerkonf&
renz im Januar 1991 ver6ffentlichten Prognose 

2. Die Deutsche Forschung,:gemeinschaft hat 

im Jahr 1991 von Wissenschaftlem an Hoch-
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schulen und Forschungseinnchtungen in den 
ostlichen Bundeslandern rur.d 2.300 Antrag.e 
erhallen und bereits Forderungsmittel rn Um
fang von 118,5 Milionen DM bewiHigt. Im Herbst 
1991 wurden die ersten vier GraduiertenkoUegs 
eingerichtet Im Januar 1992 natvn dleerste von 
der EG geforderte Fon.chergruppe an eIner 
ostdeutschen Hochschute ihre Tatigkeit auf. 
Einer der leibniz-Preistrager des Jahres 1991 
1st Angehoriger einer Hochschule in den neuen 
Landero. Der BMFT hat im Jahr 1991 PrOJektB 
im Umfang von 102 MiMionen OM an Hochschu
len der neuen lander bewilligt. Angesichts der 
bestehenden Unsichemeiten ist d1e Zahl der 
Antrage bei der DFG Anfang ddieses Jahres 
stark zuruckgegangen. 

3. Das Lehrangebot an den Hochschulen in 
den ostfichen Bundeslandem wurde mit nach
haltiger UnterstOtzung westdeutscher und aus
Jandischer Gastwissenschaftler gesichert. Die 
Studienplane wurden in Anpassung an die 
Studiengange westdeutscher Hochschulen 
umstruktunert, neue Studiegange wurden ent
wickelt. Der Aufbau oder die Neustruktl.lrielUlg 
der recht:s-und wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakuttaten sowie der Soml-und teilweise der 
Geis1eswissenschaftenhatbegonnen. Auch die 
Strukturen der Natur-und lngenieurwissen
schaften in den Hoch6chulen WIiden verandert 
und an intemationale Entwicklungen angepal3t. 
Die Hochschuien haben alles in ihren Moglich
keiten Stehende gi,tan, um den Studieanfangem 
und in absehbarer Zeit alien Studierenden ein 
konkurrenzfihiges Studium anzubieten. 

Ill. 

1. Bei der Beurteilung der Leisulgen der 
Hochschulen s1nd die oben aufgefOhrten 
Randbed1ngungen zu berucksichtigen Den 
Hochschulen wurden Strukturempfehlungen und 
-entscheidungen rrvtgetBit und zur Umsetzung 
aufgegeben. an denen sie nur in settenen Fallen 
bete~igtwaren. Die Hochschulen sind gehalten, 
die Umsetzung bei laufendem Betrieb IIOrZU· 

nehmen. 

2. In den Hochschulen W\Jfden unabha~ 
von den Struk1unrnpfehlungen eina pa sa 111111:>.t
zogene OberprOfung persOnlic:herlntegitat und 
fachlicher Quutat eingeleitllllt und U"lterschied
lich ._;t ll'Of'llnge1rieben. Oennoch ist ange
sichts der Stellenkinungen nicht gewslYlei
s1et, daB die als per..onlich intagar und fachlich 
qualifiziertbef\.ndener'IWISS8llSChaf1jer a.If Sml-
lender Hochschulen ubemorM,en werden. Viel-
mehr sind diese Wissenschaftlef in einigen 
Landero gehalten, sich daruberhinaus noch an 
einem kompetitiven Bewerbungsverfahnln zu 
betetligen. Dem in manchen Ulndem 'tWrden 
ale Praf9ssorens11111en intern oder axtam aus
Qesc:tniben mit allen Kaisequenzan ft; cia 
Dauer von Besetzungsverfahren und die Unsi
chemeit der ~icnen und personlichen Zu
kunft der Betrcffenen. Dies latvnt die lnitiativen 
zur Neustrukturiarung. In aideren L.andem er
geben sich Ven:Ogerungen, weil weitera Ent
scheidungan erlon:iench slnd, tor die die ge
setz:lich wrgeschriebenen Richtlnian des Ge
setz- oder Verordnungsgabers noch aussu,
hen. 

IV. 

1 . De Hochschurektcrenkcnfwenz sieht cia 
Funktionsftlhigkeitder Hochschulen in den neu
en Bundes!Andem gefahrdet. Sie appeliartdes
halb an alla Verantwortlichen in den Ostlichen 
Bunde&Ulndem, umgehend cia notwaidigen 
gesetzlichen oderadmiris1ra1iven Entscheid1.n
gen zu treffen, die als Ratmenbedingungen fur 
die Neustrukturierung der Hoch&c:tllJen uner
l~Blich sind und Perspekti\len fOr ein Verbleiben 
qualifizierterWissenschaftiererotfnen. Siewie
demolt tm, Foroerung, bei der personellen Er
neuerung auf der Basis des Einigungsvenrages 
und der Hochschulgesetze der L~nder mit 
AugenmaB vorzugahan. Sia fordert die 
Landesragierungen auf, angesichts der 
unbesbitta a, Notwendigkeitwis6enschaftlic 
Weitzertiilo.lng und ~ vieler 
HochschulabsolventBn das Weitsrbildungs
potential der Hochschulen zu ertialten und zu 
eiweitsm; em Abbau un1Br kurzfrisligen finanzi
elen Aspekten wurdeVOI , ar,em NeuatJlbau mit 
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hoheren Kosten gefolgt. Sie halt es untl!f Be
rucksichtigung der Attersstruktur der P~ 
ren, von denen bis zum Jahr 1990 mehr als cia 
Httflll aUIS Altersg1)nden ausscheiden, fOr not
wendig, a~ LOSUngen, z.B. k.w.
S11!111en, fOr integen, und qualifizier1B Wissan
sdlaftler Z1J schaffen. 

2 . De Hochschunktorenkonhnnz ft>rdart cia 
Landesregierungen auf. auf der Grundlage der 
vorgelegtan Berufungsli:stBn Berufuigswrfwlren 
zOgig aufzunehmen und durchzufahren. 

Sia erheuert - in weitgehender Obereinstm
mll'lg mitder Sbelungnahme derWISSllflSChaft
lichan Komrrissaon des Wrss 15d ..r.s. alas van 
24. 1 .1992 - ihre FOl'derulgen. 

- das Progrwnm zur Integration von Wissan
schaftlam aus AlcademieinstJMen in die Hoch-
schulen auf fOnf Jahre zu verlangern: 

- Womraum fOr Prof8S50r80 befeitzus18llen 
und h1ta1satia,aie Begegnungszent5ren zu er
richuln; 

- Professorenstsllen (Leerstsllen) in den Hoch
schulen fur die LertBr aull.eruniversitirer For
schungseinrich11Jngen zu schaffen, um wenig
stens def"8n Vart<nupfU'lg mit den Hochschulen 
ZU sichem; 

- em Sonderprogramm fur bauliche und 
apparative Allsstattung der Hoc:hscnJlen und 
Forschungseinrichtungen zu schaffen; 

- die neu zu grundenden oder gegn.indellln 
Fachhochschulen zugig aufz\A)auen, um auch 
deren Arbeitplatze ft, qualifiziertes Per.;onal 
bestehender Eirwichb.ngen nutzen zu k6nnen: 

- eir, befl istelBs F Orderundprogramm fOr :i1119-
re Wissenschaftler ilTiertalbund auBemal> der 
Hochschulen et'IZU'ichtBn, 1.m deren Potential 
fur WIS68808Cfiaft und Wirtschaft zu erhalten, 

- die MOglichkeitl!n Z1J wrbessem, Attleftsbe
schaffungsmaBnahmen ft, bislang in Hoch
schulen 1..nd auBenm~ Einrichtungen 
Beschlftigte nutzen Z1J kOnnen. 

3. Die HochsctlJlrektorenkonferenz appeliert 
an B111<1 und Under. angesictTlsder Schwieng
keitan in HochsctlJlen und For.lChui igseil ■ ich-
1\.ngen in den Os1ichen Landero alsbald de 
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Verahndlungen Ober die ReVISIOn des Hoch
schulemeuerungsprogsaufzunehmen und 
zOgig zu eil"l8m Abschlu'1. ru bringen. Sie furdert 
femer Sund und Under auf, die Entscheidung 
Ober eine Vdngerung des V\lissenschaftler-
1ntega1ionsprogramms umgehend zu treffen 
und die Beteiligung der Hochschulen an der 
Integration von Arbeitsgruppen und W'rssetn
schaftlem aus den troheren Al<adem&1nstituten 
in die HochschLAen zu s1chem. 

Auch fur dl8 ostlichen Bu~nder gilt. daB 

Wissenschaft und Forschung entscheidende 
F aktoren fur wirtschaftiches WoNergehen und 
Prosperitat sind. Quaffikation ist ein fOr die 
intemationale Konkurrenzfanigkeit der Bt.ndes
republik entscheidender Faktor. Hochschulen 
werden sich indes rur dam als Garanten gesell
schaftlichen Wohlstandes und Motoren regio
nalen Strukturwandels erweisen, wem eine 
zukunftsorientiet1B Politik sie dazu in die Lage 
versetzt Dazu sind mit181fristige Planungssicher • 
heit und Kalkuierbarkeit von Struktur-, Perso
nal- und Finanzierungsentscheidungen uner
laBliche Voraussetzung. 

Aktuelle Zahlen der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 
mit Ost-Abitur im Westen und mit West-Abitur im Osten 

Die Hochschulrektorenkonferenz hat eine Erhebung zu den Studentenzahlen fur das 
Wintersemester 1991192 im gesamten Bundesgebiel einschiellich der neuen Bundeslan
der durchgefOhrt, aus der die folgenden /nformationen destiliert wurden. 

Die Zahlen m Klammem geben jeweis die Studiensnftmger an. 

Studierende in der Alt-BRO mit Ost-Abitur 
im Wintersemester 1991192 

HRK-Mitgliedshochschulen insgesamt 

Universitltten insgesamt 

Bundesland insgesamt 

Baden-Wurttembe<g 325 (201) 
Bayem 1536 (510) 
Bertin 5598 (1735) 
Bremen 170 (76) 

13 990 (5231) 

12 349 (4493) 

Spitzenreiter-Uni 

U Heidelberg 106 
U Munchen 568 
FU 4055 
U Bremen 170 

Hamburg - keine Angaben -
Hessen 671 (292) GHS Kassel 240 
Niedersachsen 1636 (860) U Gottingen 811 
Nordmein-Westf. 2146 (778) FemU Hagen 996 
Rheinland-Pfalz 135 (103) U Mainz 69 
Saar1and 112 (27) U Saartand 112 
Schlesw,g-Holstein 20 (14) Med. U LObeck 10 

PH Flensburg 6 
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Padagogische Hochschulen insgesamt. 60 (16) 

Bundesland insgesamt Spitzenrerter - PH 

Baden-WOrttemberg 60 (16) PH Freiburg 28 

Fachhochschulen insgesamt 1264 (604) 

Bundesland insgesamt Spitzenrerter - FH 

Baden-W/rtemberg 128 (81 ) FH He1lbronn 30 
Bayern 340 (161) FH Coburg 151 
Bertin 169 (25) FH f. Sozialarbett 

u. Sozialpad. 94 
Bremen 24 (17) HS Bremerhafen 24 
Hamburg - keine Angaben -
Hessen 47 (37) FH Fulda 45 
Niedersachsen 262 (105) FH Nordost-

Niedersachsen 54 
Nordrhein-Westfalen 166(115) FH KUln 47 
Rheinland..Pfalz 54 (25) FH Rheinland-

land-Pfalz 48 
Saartand 3 (2) FH d. Saarlandes 3 
Schleswig-Holstein 71 (36) FH Kiel 62 

Kunst- u. Musik-Hochschulen insgesamt: 302 (113) 

Bundesland insgesamt Spitzenretter -HS 

Baden-WOrttemberg 7 HS Bild. Kunste 
Karlsruhe 3 

Bayern 8 Akad. Bild. KOnste 
Nurnberg 3 

Berlin 236 HS d. KOnste 236 
Hessen 9 Kunst-HS 

Frankfurt a.M. 9 
Niedersachsen 16 HS f. Bild. Kunste 

Braunschwe1g 12 
Nordrhein-Westfalen 22 HS f. Musik 

KOJn 13 
Saarland 4 Mus1k-HS 

d. Saartandes 4 
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Philosophisch-Theotogische Hochschulen msgesamt: 15 (5) 

Spitzenreiter-HS: HS f. Philosophie M/nchen 4 (0) 
HS Oberursel 4 (2) 

studierende in den FNL mit West-Abitur 
im Wintersemester 1991/92 

Hochschulen msgesamt 

Bundesland 

Berlin 
Brandenburg 

insgesamt 

976 (640) 
92 (85) 

Mecklenburg-Vorp. 153 (83) 
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Sachsen 
Sachsen-Anhalt 

ThOringen 

460 (334) 
173 (1 49) 

231 (151 ) 

2085(1442) 

Spitzenreiter-HS 

Humboldt-U 576 
HS f. Film u. Fems. 

Potsdam 45 
U Greifswald 75 
U Restock 75 
U Leipzig 220 

U Halle-Wittenberg 78 

HAB Weimar 124 

PUBLIKA TIONEN 

Feierllche Obergabe des Prisldentenamtes von Heinz Bethge an Benno 
Parthler am 30. Junl 1990 Im Goethe-Theater zu Bad Lauchstlldt. 

Herausgegeben von Werner KOhler. Halle/S. 1990. 41 S., 12. Abb., OM 9,-. 

Der Band enthatt die Ansprachen des scheidenden Leopoldina.Prasidenten, des Physi
kers Heinz Bethge, und des neuen Prasidenten, des Biochemikers Benno Parthier, SOWie 
weitere Ookumente zum Wechsel in der Prasidentenschaft. AJtprasident Bethge unter
nimrnt in seinern Rechenschaftsbericht einer sechzehnjahrigen Prasidentschaft eine k~ 
tische Analyse def Wissenschaftsentwicklung in der DOR und der Oeformatlonen in der 
Wissenschaltslandschatt Ober die zukunftigen Aufgaben der traditionsreichen G. 
lehrtenvereinigung Leopoldina in einem vereinigten Deutschland diskutiert Prasident 
Parthier in seiner Ansprache. Die AusfOhrungen sind weseotliche Beitrage zur Wis
senschaftsgeschichte der letzten Jahre und bieten Ansatzpunkte tor die Bewattigung 
gegenwartiger wissenschaftspolitischer Herausforderungen. 

Dokumentation der Hochschulgesetze der Under 
Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt 

Thilringen 
Herausgegeben vom Sekretariat der ~ndigen Konferenz der Kultusminister def 

Lander in der Bundesrepublik Oeutschland. 175 S. Bonn 1991 

Die Publikation enthatt die geltenden ostdeutschen Landeshochschulgesetze sowie in 
einem Anhang die Vor1aufige Hochschulordnung vom 18.9.1990 und eine Liste weiterer 
tar den Hochschulbereich relevanten rechtlichen Bestimmungen der ostdeutschen Lander 
(Star.d November 1991). 

Bezug Ober. Sekretariat der KMK, Dokumentationsdienst. Nassestra6e 8, Postfach 2240, 
W - 5300 Bonn, Tel. OZ28/501--0. 
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Die Ausgangslage 
der ostdeutschen 

Hochschulen 
Der jem in dcr BMBW-Rcihe .• Bil• 

dun& WiuenKh1n Aklucll" al~ llcrr 11191 
c~hicncnc Bcricht .,Fach- und Re,:io
n•l~trukta~n der o~tdeut1Khrn lloch
Khulenw enlh311 wichtij!e Faktcn Uber 
das Hochschulwesen der DUR m den 
Jahren 1985 bis 1Qft9. Analysiert werden 
vor allem die Aspcktr Neuzulassunj!en 
1um Dirck1stud1um. Fach:,nJ!:chotss.1ruk
turcn. rcg1onalcs S1UJcn1cn1\Ul\ommcn 
in den Krc1scn uncJ rc~ion3lc Ein1ugsllc• 
reiche der Hochschulen Doe 1u~runde 
hc~endcn Oaten wuu.lcn m,1 l lil(c dcr 
Zentralstclle fur Studicnbcv.·erhungen 
an dcr Tcchni~chcn Univcrsit~I Magdc
tiuri im Auflra,: des Bundc!iiministCr.!i fOr 
Bildung und W1sscnschaf1 \'On dcr for
schungsgrupp< Gcscllschaft und Region 
c. V. Konstanz. 1usammcn~cs1cllt und 
anal\'Sierl. Du: Au1,.m:~n kommcn u, a zu 
lolg~ndcn Erttcbnossen· 

Starke Parzellierung 

Da\ rcla1iv kons1an1 n1cdnJ!c jahrlichc 
Studcntenauflc.(,nm1t"n m t..kn ncucn 
Rundcsl:tndun von ctwa 1~ 000 Ncu1u 
13ssunicn zum Dird,'.IS1UU1um m den 
hhren 19N5 hos 19S9 ,·ertcolt soch auf 
.s4 Hochschulcn. 

Dot Hoch<ehullandschaft der chcmah• 
icn DDR i~t ,crira,1 \ ' fin crncr st.ark.en 
Polarisicrung dcr ttod1$chuk1nrich1un
,:cn 1n ihrcr Gro(k und re,1onalcn Ver• 
ttilung auf die St;int..lortc in den ncucn 
Bundcsllmdcrn. Oen c1ncn Pol htldcn 
d1r scchs Uni\crsil:tlcn Atr lin. Lcip• 
ziJt. Hallc-W11ttnhcrJt. Rosluck . Jena. 
Greifswald und die drc1 Tcchmschcn 
UniversiUllcn Dre~Ucn. Chcmnitz und 
Magdeburg. ergan11 durch d oe Huch• 
schult Hlr Vcrkch~wcstn Dresden und 
doc Hochschulc (Ur Oknnumoc llcrlin 
Allcin dicst elf tlochschulrn \'ere1micn 
hcrci1s 60 Prozcnl allcr S1uUu.·nanf;1nJ!er 
m dcr zwc11c-n t1alf1 t dcr ROcr J ~hre. 
wobei aur die k.lc1n(i1c Ct\\.a J lKM'l ncuzu
i<lassenc Scudenrcn cntfallcn Aul dcr 
anderen Selle stchen the U~riicn 43 
k.lcincn und m1t1lcrrn Hochschultn. 
dcrcn Ncuzulassungs~urkommcn im gc
nannlcn Zeilraum insgcsamt unlcr J (XX) 
Studcntcn liegt, d3runtcrallcin 17 Hoch• 
schulen m11 cincr Ncu1.ulassung von 
wcn1gcr als 9(X} Studcnlcn 

Ore S4 Hochschulcn konzcntrteren 
s,ch aur 26 Standorlc. darun1cr allcm 
IS Standorce. an dcncn die J<weiltge 
Hochschulc d,c cin11gc an ihrcm S1and
or1 isl An 11 S1anJor1rn smd somi1 
39 Hochschulcn ,·crcmig1 Aufirund dcr 
rc,:ionalcn NJhc cin,clncr llochschultn 
laOt sich ru, die Analvsc doc Zahl dcr 
S1andortc wc1tcr \·errmicrn auf 
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l:! Standortc. D;:1hc1 "'c1<lcn Roslock/4,· · ...... _ _A 
und WarncmUndc-Ww.trow. Halle und ,.. ~--..,,,;:,,....._~ 
Leuna-Mcrsehurg. Erfurt und Weimar. .F'Ji', ivJe,1./,lf.,D '£1 
Dresden und Meillcn sowoe Chemnotz ,r/c ·•i- 11 ·'·'Sif:,N• .. . f.!tv.<--l, ·· .. 
und Mollwcida icwcilszu eonem St•ndort ··C..9:t1//1<!_fl ·-~lf.Q , _ --. · 
zusammcn~cfaOt. ---........._ "'~IJ..ti_.f!!to,,: ~ = ·- ·-.. 

Gemesscn am Ncuzulassungsauf1<om- --..., ·"',;/£11 /:;,"'Yr¾/'_ · ·-. 
men in den Jahrcn 19ft5 hi, 1989 sind ~r--Oc-h . /11/--
Uresdcn, Leopzoi und Derion-Ost die drci _ ·-.~/!I.JI.".'? 
@rOOtcn Hochschulslandortc: 45 Prozcnt ~,, -..... · -.r{J 
allcr ncu zuiclasscncn Studentcn nah- .,.. ' • ....... 
men h1cr ihr Dircktstud1um au£. 

Lenkung der Studienanfanger 

Oas Fachang<hot in dcr chemaligen 
DOR kann zu 11 Wosscnsch3ftszweigcn 
zusammengefaOt wcrdcn. Ubcr 42 Pro• 
zcnl dc r neuzugclasscnen Studcnlen 
nahmcn ihr Studium in cmcr lcchmschcn 
(\(fer malhcmatisch-muurwissen.schaflli-
chcn Fachr1chlung aur. u11d zwar mi1 ~ .....,_ 
steigendcr Tcnden, \'On 19R5 hi, IQ89. ' 
Die Lcnk:un~ dcr Ncuzulassungcn 1n die 
1echn1~chtn F~chcr in dicsen funr Jahrcn 
j!in~ e ondeutog auf Kosten der Lchreraus• 
l,1 lc..lung und dcr agrarwissenschaf111chen 
Fachcr. In den Ubrigcn sicbcn Wissen-
schahszwc,~cn warcn die Ncuzulas~un• 
acn rcli\liv komilant. Eincn \'crglcichs• 
wcisc gcringen S1cllenwcrl nchmen Kul. 
1urwisscnschahcn und Kunst. Lilcralur• 
und Sprachw1sscnscha(1cn c m: nur 
knapp 1wei Prozent alkr Studicnanfan-
gcr entfallen auf die 13 Fachrirhtungen 
d1cser hcidcn Wisscnscho.flszweiic. 

Perspcktiven 

llm die.· Vcriindcrunicn in 1hrcn Kon• 
scqucn,cn rur <las fa chhchc Angchol. die 
Fachhckgungcn und doc rcgiunalcn 
\Vandcrunicn dcr S1ud1crcndcn bZ\o\' . die 
rciionalc A11raklivita1 dcr cinzclncn 
Hochschulcn zu crhcllcn. Cl"Khcinl cine 
\\.CllcrfUhrcndC" Analyse der cnt~prc • 
rhenden Dalen ftir IIJ90 (die bcre11s 
vorlic~en) und 1991 erforderlrch. 

lntc rcs~cn1cn kfinncn das Heh 8191 
•• f•ch- und Rf't;ion■lstrukturrn dr:r 011• 

df'Ul~ch~n ltochuhulrn .. kos1cnlos bcim 
Rcfcral Ortenll1chkc11sarhci1 des 
BMRW. Postfach 2001 Oll. 5300 Bonn 2, 
anfordcrn. D 

aus: 
lnformat,onen 
Bildung 
W1s senschaft 
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