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Editorial 

Im luge der zshlreichen Hoclischulintegrationsprozesse in den ostdeutschen 
Bundesllndem gerieten euch die Kirchlichen Hochschulen etwas stlrker ins Offentliche 

11nter9sse. Dieses isl grundierl von einer verbreiteten Unkenntnis denJber, wes das eigentlicf 
far Hochschulen sind, und worin ih'9 Besonderheiten bestenden. die eine Fortexistenz nun 

sis nicht mehr so notwendig erscheinen /assen - zumindest in den Augen der 
Entscheidungstrlger. Wir haben deshelb jeweils einen Professor von den drei Kirchlichen 
Hochschulen - Leipzig, Neumburg und Ost-Berlin - gebeten, seine Sicht der Geschichte 
dieser quesi els Subsystem des DDR-Hochschulwesens existia'9nden Schulen und seine 

Sicht euf die Gegenwert der lntegretion in Unlversitltsfskultlten zu formu/iflren. Die 
dereufhin entstendenden Arlikel liefem 11us einem spezmschen Blickwinkel such 

interessente Einblicke in DDR-Geschichte und debei insbesondere dss Stset-Kirchen
Vemlltnis. 

Vom 10.-12.April d.J. fiJhrle der &Ind demokr11tischer Wissenscheftlerinnen und 
Wissenscheftler (BdWi). dem seit 1990 such Studierende sngehOren kOnnen. sei,,. z· ·'9ite 

FrOhjehrsakedemie far Studierende durch. Der Ort der Versnstaltung lsg im Osten -
Windisch/subs bei Altenburg bei Leipzig -. des Them• kem eus elem Osten: ffKritische 
Geistes- und Sozielwissensch11ft11n nech dem "Ende des Sozislismus·. lhre Chsncen 

zwischen Kritik en der und Integration in die sozie/e Msrktwirtschsft", und wir publizieren 
zwe, der dort von ostdeutschen Referenten vorgestel/ten Tnesenpapiere. 

Mit einer kommenlierten Dokument11tion beginnen wir eine lhemstische Artikelserie: Zwei 
Mitinitistorsn und Beteiligte der Arbeitsgruppe Wissenschslf des Zentralen Runden Tisches 
der DOR stellen die Aktiv,tilten dieser AG vor. Demit beginnen wir die Ver0,rentfichung einer 

Reihe von Artikeln zum Theme Wissenschelf Ost 1989/90. verft1/lt von demels beteiligten 
Akteuren Dt1s Jehr zwischen der herbstlichen Systemimplosion 1989 und dem Ende der• 
deulschen Zweistsetlichkeit em 3. Oktober 1990 wer eine Phese, in deres grevierende 

Ver/Jnderungen im DDR-Wissenschefts- und Hochschulsystem geb bzw. solche 
Verllnderungen engelegt wurden. Die Resenz der Ereignisse lie!!. keum Zeit zu einer 

liefgnJndigen Reflexion der sblsufenden Prozesse. Aus dem Abstsnd von etws zwei J11hren 
kOnnlen sich nun jedoch die Entwicklungen dieser Monste mil einem objektivierenden Blick 

betrschten und bewerten lessen. Die Erfshrungen di&Ser Zeitjedenfslls so/lten u.E. nicht 
verloren gehen Erglnzen werden wir die in den kommenden Heften zu verOffentlichenden 

Artikel mit der Publiketion von Zeitzeugnissen. 
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THEMA: Kirchllche Hochschulen 
zwischen Nische und Fusion 

Christoph Klhler (Leipzig): 

Kirchliche Hochschulen in der DDR 

Wolfgang Ullmann und Richard Schroder 
war en Dozenten der Kirch lichen Hochschu
le in Berlin, Markus Meckel, erster AuBen
minister Im Kabinett de Maiziere, und wei
tere Vater der SPD in der DOR ihre Studen
ten. Auch aus Leipzig und Naumburg las
sen sich ahnliche Na men und Geschichten 
erzahlen. Wie kornmt es, daB die Kirchli
chen Hochschulen der DOR, die sich aller
dings nur wenige Monate so nennen durf
ten, offenbar nicht ganzzufalligzu Sarnrnel
punkten der Geister wurden, die nicht nur 
irn Herbst 1989 eine Rolle spielten? 

An dieser Stelle kann ich die Rolle der 
evangelischen Kirchen nicht irn Einzelnen 
w0rdigen und kritisch beschreiben. Nur 
soviel scheint mir wichtig Wederwaren die 
Kirchen die Verursacher des Zusa1,1men
bruchs des sozialistischen Systems, dator 
gibt es angebbare externe und inteme Gron
de, noch waren sie zufallige Elernente in 
dern erstaunlicherweiseweitgehend gewalt-

h,xfa~hul~ ost mni 1992 

freien Spiel um die Macht. Wenn ich den 
verbreiteten technischen Metaphem tor die 
Revolution des Herbstes 1989 eine weitere 
hinzufugen dart, dann legt sich s is Bild tor 
die evangelischen Kirchen am ehesten das 
eines Katalysators nahe, der die Energie 
der ablaufenden Prozesse nicht erzeugt, 
a ber die Richtung und Geschwindigkeit der 
Reaktionen beeinflullt. Das aber hat auch 
etwas mit der inneren Verfessung solcher 
"Faktoren" zu tun. DafUr jedoch sind die 
Kirchlichen Hochschulen ein wesentliches 
und hOchst charakteristisches Element. 

Die folgende Darstellung schreibe ich als 
ein Beteiligter. lnsofern sollte der Leser mit 
Eifer und auch mit Zorn rechnen. 

Protest gegen den herrschenden Geist 

Wah rend die theologischen Fakultaten als 
der erste und lange Zeit wichtigste Teil der 
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Universitatzugleich die mittelalterhche Her
kunft der universitas litterarum reprasentie
ren, sind evangelische Kirchliche Hoch
schulen zumindest in Deutschland erst in 
diesem Jahrhundert in drei Perioden als 
Protest im doppelten Sinn entstanden. Zum 
einen sollte der Widerstand gegen herr
schende Stromungen in Theologie (und 
Kircrie) auch bei der Ausbildung institutio
nalisierte Form en finden, zum anderen soll
tedie genuin kirchliche Aufgabeeiner Theo
logie wieder so Obernommen werden, daB 
sie ihren Namen verdient: als die krit1sche 
SelbstprOfung, die untersucht, ob das, was 
In den Kirchen gepredigtwird, derverpflich
tenden Herkunft angesichts des metho
disch geleiteten Zweifels der Wissenschaft 
noch entspricht 

Die erste Kirchliche Hochschulewurde 1905 
von dem bekannten Pfarrer und "Sozialar
beiter" Friedrich von Bodelschwingh als 
"freie theologische Schule zu Bethel bei 
Bielefeld" gegrOndet. Sie sollte dIe erkenn
bare Gedankenblasse und Erfahrungsar
mut der bisherigen universltaren Ausbil
dung durch eine starkere Bindung an eine 
konkrete Ortsgemeinde und an die dia
konischen Anstalten (Pflegestationen und 
Krankenhauser) Bodelschwinghs ersetzen. 
Nach eher bescheidenen Anfangen erlebte 
sie ihre eigentliche Bewahrungsprobe am 
Beginn des Nationalsozialismus, als die 
staatlichen evangelisch-theologischen Fa
kultaten sich in unterschiedlichem Aus mall 
der braunen ldeologieOffneten, die bisheri
geund einigeweitere neue Kirchliche Hoch
schulen (Berfin-Zehlendort. Wuppertal) aber 
Zentren der Bekennenden Kirche wurden 
Das hie(!,: ihre Studenten und Dozenten ( die 
den staatlichen Titel Professor nicht flihren 
durften, obwohl sie zu den fOhrenden wis
senschaftlichen Theologen gehOrten) bau
ten illegale Strukturen in den evangehschen 
Kirchen gegen die braune Gleichschaltung 

4 

auf und trugen sIe bis zur Verhaftung und, 
bis sie durch die Gestapo verboten wurden 

Aus d1esen Erfahrungen heraus wurden die 
Kirchlichen Hochschulen In Westdeutsch
land fortgefOhrt und auf dem Gebiet der 
DOR neu begrundet Dabei dominierten 
vielfach Frauen und Manner des k1rchlichen 
W1derstands Im Oritten Reich Die Berliner 
Kirchllche Hochschule In Zehlendorf bildete 
bis 1961 Theologen auch fur den Pfarr
dienst u a In BerllrrBrandenburg aus Nach 
dem Mauerbau ubernahm ersatzweisedas 
bereits 1935 gegrOndete und ,n Ostberlin 
liegende "Sprachenkonv1kt". das zunachst 
nur Wohnhe1m und Sprachschule for die 
Hochschule gevvesen war. die vollen Auf
gaben einer akadem1schen Ausb1ldung fur 
Theologen 1949/50 wurde in Naumburg 
durch die Evangelische K1rche der Kirchen
provinz Sachsen das sogenannte Kateche
tische Oberseminar eroffnet, das zunachst 
far die wissenschaftl1che Ausbildung von 
Religionslehrern an Oberschulen gedacht 
war, aber zunehmend ein klass1sches Stu
dium fur kOnft1ge Pfarrer bot. Als letzte der 
drei Kirchlichen Hochschulen entwickelte 
sich in den 60er Jahren aus dem fruheren 
Missionsseminar der Evangelisch-luthe
rischen Mission zu Leipzig das sogenannte 
Theologische Seminar Leipzig zu einer 
Ausbildungsstatte mit vollem wissenschaft
lichen Niveau. 

Unterschiedliche Nua ncen der dre1 Institute 
lassen sich grob schemat,sierend wohl so 
beschreiben· In Naumburg und vorallem in 
Berlin war die Herkunft von einer Offenba
rungstheologie besonders spLirbar, wie sie 
in diesem Jahrhundert vor allem Kart Barth 
eindrOcklich vertr~en hat In Leipzig wurde 
Theoloyie in lutherischer Tradition starker 
als Aufarbeitung von menschlicher Erfah
rung betrieben und verstanden 
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FUr die Freiheit der Theologle 

In der DOR gab es aullerdem sechs evan
gelisch<, -.iologische Fakultaten. Die ideo
logischen Eingriffe in das Lehrprogramm 
und institutionelle Verflechtung mit der in 
das System fest eingebundenen CDU bzw 
die direkten Kontakte zu entscheidenden 
Stellen des Partei- und Staatsapparates 
wechselten von Universitat zu Universitat, 
von Fach zu Fach und natOrllchvon Kollege 
zu Kollege Eine ganze Reihe von Professo
ren hat unter schwierigsten Bedingungen 
die Theolog1e als eine auf die kirchliche 
Aufgabe bezogene Wissenschaft verstan
den und betrieben Im Allgemeinen war be
kannt, wo die groBere (oder genngere) Na
he zur staatlich verordneten ldeologie zu 
finden war Sie war in aller Regel auch re
ziprok zum kirchhchen Engagement. So ist 
es kein Zufall, dar:\ die als Mitarbeiter der 
Stasi beschuldigten Theologieprofessoren 
keine ordinierten Geistlichen Waren. Eine 
Berufung zum Theologieprofessor setzte in 
jedem Fall eIne kaderpolit1sche Entschei
dung in Berlin voraus. Oabei warder Ver
such unubersehbar, d1ew1ssenschaftlichen 
Mitarbe1ter der Fakultaten bzw Sektionen 
vor allem nach dem Kntenum der gesell
schaftlichen Alctivitat und der politischen 
Zuver1assIgke1tauszuwi!hlen und dafurauch 
aufw1ssenschafthchem Feld Abstriche h1n
zunehmen 

Dafurwurden die k1rchhchen Hochschulen 
zu Sammelbecken von qualifiz1erten W1s
senschaftlem - unter 1hnen einige mit inter
nationalem Ruf -. dieaberin denAugen des 
Ministeriums fur Hoch-und Fachschulwesen 
kaderpolit1schen Bedenken unterlagen. 
AngesIchts der seIt 1962 betnebenen Mi
litarisierung der DOR und der noch an der 
UniversiUlt veranstalteten militarischen 
Ausb1ldung wanderten v1ele pazifistisch ein
gestellte Studierende an die Kirchlichen 
Hochschulen, die in den 50er Jahren etwa 
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ein Drittel der kunftigen Pfarrer und spater 
fast die Hafteausbildeten (3--400von durch
schnittlich 8-900 Studierenden in der DOR, 
die den Nachwuchs tor 4-5000 ev. Pfarrer 
bildeten) Die Rekrutierung erfolgte auch 
Ober kirchliche Vorausbildungen, die die 
Benachteiligung von jungen Christen bei 
der Aufnahme in die EOS dadurch ausgli
chen, da~ sie die notwendige Allgemein
bildung in 2 - 3-Jahrigen Kursen vermittel
ten. Auch die drei klassischen Sprachen 
Griechisch, Latein und Hebraisch wurden 
dort in einersonst kaum erreichten Qualitat 
vermittelt. Das erste dieser sogenannten 
Proseminare entstand im Fruhjahr 1953, 
als Mitglieder der Jungen Gemeinie als 
Agenten des lmperialismus kurz vor dem 
Abitur aus den Oberschulen entfernt wur
den. 

Die von staatlichen Einflossen weithin ab
geschirmten Forschungs- und Ausbil
dungsstatten hatten den gro~n Vorzug, in 
ihrer Themenwahl und Argumentation er
staunlich frei agieren zu kOnnen, was den 
Nachteil fehlender interdisziplinarer Anre
gung weithin ausglich. Allerdings gab es 
hier und da auch AnzeicheneinerGettomen
tal1tat. die aufgrund traumatischer Erfah
rungen der Studenten in Schule, Armee und 
durch Stasipressionen verstandlich (wenn 
auch nicht wonschenswert) waren 

Die lnselstellung wurde allerdings auch 
dadurch gefOrdert, daB die Hochschulen 
keine staatlicheAnerkennung bes a Ben. Le
diglich in Leipzig gab es so etwas wie eine 
offizlelle Kenntnisnahme - aber auch nicht 
mehr. Sie bewirkte im Zusammenhang mlt 
der Krise bei der Sprengung der Universitats
kirche 1968, dar:\ sich die damalige Leitung 
des Theologischen Seminars -z:war nicht 
auf die staatlichen Forderungen nach enem 
"gesellschaftswissenschaftlichen Grund
studium" mil marxistischem Dozenten im 
Kollegium der Hochschule, aber auf eine 
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entsprechende Unterrichtung der Studie
renden im Rahmen der Volkshochschule 
einlie/1. Spatestens als bei der ROckgabe 
von schriftlichen Leistungskontrollen ver
sehentlich eine numerierte Fotokopie auf
tauchte, war der Stasikontroltzweck dieser 
Veranstaltung so offenslchtlir ,, daa eine 
fruchtbare Auseinandersetzung mit dem 
Marxismus dort nicht stattfinden konnte. 
Wenn, dann erfolgte diese in den haus
eigenen philosophischen Veranstaltungen 
So wie wohl Oberhaupt in der DOR die 
interessanteren philosophischen Gedan
kengange nicht unbedingt dort erfolgten, 
wo Mann oder Frau fur "Philosophie" be
zahlt wurde. 

Leider haben wir die lnselstellung nicht 
ausnutzen konnen, um in den Stud1enre
formdebatten das 19. Jahrhundert hinter 
unszu lassen. Bis aufwenige und kostbare 
Ansatze andersartigen Studier ens wurde in 
Form und lnhalt dasselbe Programm an 
diesen Hausem traktiert, dem auch die Uni
versitaten verpflichtet waren. Etwas bcsar
tig laBt es sich als die stete Repristination 
des deutschen Kathedergelehrten bezeich
nen. Formenerfahrungsbezogenen Lehrens 
und I ernens sind bei uns -zwar diskutiert 
und i:,,mktuell getestet, aber nicht in einem 
breiten Versuch durchgetohrt worden. 

Der Zwangslage und der fehlenden staatli
chen Anerkennung der AbschlOsse ent
sprach nun auch ein in dieserWeise einma
liges wissenschaftliches Qualifizierurgsver
fahren, dasdem Promotions-bzw. Habilita
tionsverfahren nachgestaltet zwar keine 
obligatorische Marxismus-Leninismus-Aus
bildung kannte, aber von seinen Anforde-
rungen her eher stranger gehandhabt wur
de. Jede Quasi-Promotion mume jeweils 
von einem Ausschur.. mit Mitgliedern aus 
alien drei Kollegien verantwortet werden. 
Dabei zeigen einige Arbeiten. wie unbefan
gen auch Grenzbereiche zu den Nach-
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bardisziphnen der Theolog1e untersucht 
wurden. So z.B 1n der auch erziehungs
und philosoph1egesch1chtlichwichtigen Stu
dievon Rainer Bohley uber" Die Christlichkeit 
elner Schule. SchulpfortezurSchulzeit Fried
rich Nietzsches", oder in der m11rtar- und 
ideolo91egesch1chtlich aufschlur..reichen 
Untersuchung "«Mit Gott tor Konig und 
Vaterland1» Erm1ttlungen zur Funktion und 
Interpretation einerklass1schen preuaischen 
Devise 1n ihrer frOhen Geschichte" von Ger
hard Graf in Leipzig Beides waren The
men, die dam a ls an den Universrtaten kaum 
mOglich waren. - Vor allem in Leipzig bOr
gerte es sich aber mehr und mehr ein, dar.. 
die " Repetenten", d h die krrchlichen 
Forschungsstudenten, lhreDissertation mit 
freundlrcher H1lfe der Fakultatskollegen an 
der Universitat e1nre1chten und dadurch 
einen bOrgerhch verwertbaren T1tel erh1el
ten. 

Unverkennbar eroberten die drer Kirchli
chen Hochschulen nicht nur fur sich selbst 
einen in derDDR sehrsel1enen Freiraum in 
Forschung und Lehre, sondern durch ihre 
blor..e Existenz und dre MOglrchkeit, die 
theologisch-wissenschaftliche Ausb1ldung 
zur Not ganz In kirchhche Hande nehmen zu 
kOnnen, trugen ste zu dem Freiraum bei, 
den auch die theolog1schen Fakultaten mit 
Hinweis auf die Alternative mehr oder auch 
weniger 1n Anspruch nehmen konnten. 

Eine ganze Reihe von Akt1vitaten 1m inter
nationalen wissenschaftlichen Austausch, 
w1e der Besuch von Kongressen, die Teil
nahmeanWeiterbildungen imAusland und 
der Studentenaustausch wurde fast durch
gehend von den kirchlichen Dienststellen in 
Berlin paritatisch fur die drei Kirchlichen 
Hochschulen einerseits und die sechs Sek
t1onen Theologie andererseits ermoglicht 
So hat ,n seit Jahren Gaststudenten aus 
den USA, derCSSR, den Niederlanden und 
schlieBlich auch aus der alten Bundesrepu-
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blik in Leipzig studieren k6nnen, wahrend 
etwa Studierende aus Leipzig in Prag, Dub
lin, Chicago Ober ein Jahr zu Gast waren. 
Oabei galten solche Privileg1en gegenuber 
normalen DDR-Burgern intern als nicht 
unproblematisch und mun.ten sehr sorgfal
tig gehandhabt werden, um nicht politische 
Erpressungen zu begOnstigen 

Hochschulen und Opposition 

Wie wir inzwischen auch aus verOffentl1ch
ten Stasi-Dokumenten belegen kOnnen, gal
ten die kirchlichen Hochschulen in den 
Augen der veruns1cherten Staatsmacht als 
Sammelpunkt fur unruhige Geister. Oabei 
unterschieden s1ch Lehrer und Studenten 
weniger in ihren grundsatzlichen politischen 
Optionen, die diffenerten zwischen konser
vativen und sozialokologischen Positionen 
hier wie dart, als vielmehr rn der Wahl der 
Mittel und in der Prognose fi.Jrdas politische 
System Wah rend die Alteren, durch 1953, 
1961 und 1968 gepragt, die repressive 
Kraft des Systems zu furchten gelernt hat
ten, waren die Jungeren durch die zuneh
mende Re1sefreihe1t. die wachsende Aus
reise und den desolaten Zustand von Oko
logie und Okonom1ezu radIkalerer Opposi
tion bereit Die Ause1nandersetzungen da
ruber sind bis heute nicht verstumrnt und 
werden uns noch lange begleiten lmmer
h1n galten bestimmte Regeln des fair play 
als selbstverstandhch Wo 1mmer es uns 
bekannt wurde. haben wIr Studenten var 
der Stasi zu schi.Jtzen gesucht. Die Offenle
gung der Kontakte, die sogenannte Dekon
spiration, genugte meIst, um den Betreffen
den vorwe1teren Anwerbungsversuchen zu 
schlltzen Zugleich gab es ke1ne Exmatriku
lat1onen aus pol1tischen Grunden, auch 
nicht, als sIe von uns faktisch verlangt 
wurden E1nz19e, sehr spat gelockerte Aus
nahme bilde'.~ dazu der AusschluB derer, 
die einen Ausreiseantrag gestellt hatten 
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(und be, uns dann als Angestellte bis zur 
Ausreise Oberwintern konnten ). Die Ex
matrikulation begrundeten wir mit der Ver
letzung des schriftlich abgegebenen Ver
sprechens, die Ausbildung(skosten) fur ei
nen spateren Dienst in den Kirchen der 
DOR in Anspruch zu nehmen. 

E1nen Seleg fur den wissenschaftlichen 
01s kurs auch bei diesen heiBen Them a des 
politischen Engagements der Kirche stellen 
Thema und Referenten der Theologischen 
Tagevon 1988 in Leipzig dar, wo u.a. Wolf
gang Ullmann und Heino Falcke zum The
ma "Kirche von unten" referierten und dis
kutierten. 

Klrche und Demokratie 

Sicher haben sich demokratische Bestre
bungen der Neuzeit vielfach gegen den 
erheblichen Widerstand kirchlicher Vertre
ter durchsetzen mOssen. Dennoch kann 
man mitwenigen Elnschrankungen sagen, 
daB die formalen Prinziplen der Demokra
tie: geheime Wahlen, Gewaltenteilung zwi
schen Legislative, Exekutive und Juris
diktion sowie der freie Meinungstreit in 
mundlicher und schriftl icher Form am ehe
sten in den Verfassungen und im Leben 
unserer evangelischen Kirchen in der DDR 
galten. Oas hatte auch Auswirkungen auf 
die akademische Selbstverwaltung der 
Kirchlichen Hochschulen. In 1hr standen 
sich var allem Dozenten und Studenten 
gegenOber, denn einen ausgepragten 
Mittelbau hat es kaum gegeben. Die Lehr
stuhlinhaber muBten sowohl die Einfuh
rungsveranstaltungen wie die Oberse
minare halten, was durchaus auch Ober
durchschnittliche Stundenbelastungen mit 
sich brachte lmmerhin gab es in grOBeren 
Abstanden dann auch einmal die Mcglich
keit zu einem Freisemester, das eigene 
Publikat1onen f6rderte. 
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Grundsatzlich hatte slch das PnnzIp der 
Hochschulautonomie for wesentliche Be
schlOsse, die den innerakademischen Be
reich betrafen, an alien drei Standorten 
durchgesetzt. lhre Gremien, die aufgrund 
von zahen Diskussionen nach 1968 auch 
Studierenden geoffnet wurden. erarbeite
ten nahezu alle Regeln und Grundsatzent
scheidungen bis hin zu den Berufungs
vorschlagen. Sie wurden dann vom jeYt'ei
ligen Rektor einem Kuratorium zur Bera
tung und BeschluBfassung vorgelegt, das 
aus Vertretem der Kirchen (in Naumburg 
und Berlin auch aus kirchlich aktiven W is
senschaftlern) bestand und das in etwa die 
Aufgaben eines Senats wie zugleich die 
eines Ministeriums erfOllte. 

Unterschiedlich gestaltete sIch lediglich die 
Zuordnung der jeweiligen Hochschule. In 
Berlin und Naumburg unterhielt je eine 
landeskirche ihre eigene Hochschule. In 
Leipzig beteiligten sich die Mecklenburger, 
ThOringer und Sachsen gemeinsam an der 
grOl3ten akademisch-theologischen Ausbil
dungsstatte der DOR. 

In d~ · Berufungspolitlk hatte es sich - als 
gute R<?gel - eingebOrgert, nach MOglich
keit wissenschaftlich ausgewiesene und 
durch praktische, d. h Pfarramtserfahrun
gen erprobte Kollegen zu wahlen, wobei die 
jeYt'eillgen Kolleg1en in derWahl der BeYt'er
ber von auBen nicht beeinfluBt wurden. 
Auch wenn einzelne Kollegen provokante 
Thesenvertraten, gabesm.W . keinenFall, 
in dem Kirchenleitungen auf Grund des sen 
maBregelnd eingegriffen hatten. Nach den 
Statuten hatten sie es so auch nicht ver
mocht. Allerdings unter1agen alle Dozen ten 
als ordinierte Geistlicheder kirchlichen Dis
ziplin, sodaB es aufgrund von Ehescheidun
gen hin undwiedereineEntlassung aus der 
Dozentur gegeben hat. 
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Wenn man von EinflOssen sprechen will. 
dann sind vor allem Anregungen von den 
Hochschulen in die betreffenden Kirchen 
ausgegangen. Dozenten des kirchllchen 
Lehramtes waren Synodale (Parlamentari
er), gehorten als Mitglieder zu den Kirchen
leitunge:, (pras1d1alratsahnliche Gremien), 
bzw. Obemahmen selbst hohe kirchliche 
Leitungsamter Sie hielten Vortrage und 
lieferten wissenschaftliche Gutachten. Der 
Bezug zur Praxis, auf die sich die wissen
schaftliche Arbe1t bezog, war bei ihnen 
naturgemaa enger als an manchen Fakul
taten, woman wenigstens te1lweise zu g,O
r..eren Rllcksichten auf Staat und Partei 
verpflichtet war 

lmmerhin ble1bt festzuhalten, darl die dreI 
Kollegien kaum Hausberufungen vomeh
men mur..ten, sondern mIt wenigen Aus
nahmen Auswart1ge zu Lehre und For
schung verpflichten konnten, obwohl das 
Angebot an wissenschafthchem Nachwuchs 
tor die vielen relativ kleinen Ausbildungs
statten kaum ausreichte. So erhielten die 
meisten Kollegen ihre theolog1sche Ausbll
dung an den versch1edenen Fakultaten, 
wahrend erst in JOngerer Ze1t der eIgene 
Nachwuchs fur Berufungen an Kirchliche 
Hochschulen in Frage kam. lmmerhin 
brauchteesja etwa 20 Jahre nach dem Ab1-
tur, bis man (frau?) die notIgen wissen
schaftlichen Weihen erlangte 

Materlelle Grundlagen 

Wer sich fur lnst1tutionen 1nteressIert, w1rd 
natorlich auch nach ihren Finanzen fragen 
- mossen. Darauf g1bt es zunachst eine 
5ehreinfacheAntwort D1eKirchlichen Hoch
schulen wurden sowohl in den sachlichen 
wie in den Personalausgaben von den je
weiligen Kirchen getragen. die , .. re Mittel 
wiederum als Spenden von den Gemein
den erbaten. In d1esem Rahmen erhielten 
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die Studenten ein mageres kirchliches 
Stipendium, die Dozenten und Angestellten 
die entsprechenden knappen Pfarrgehalter, 
die durch eine jahrliche Westgeld-Spende 
leicht aufgebessert wurde 

Die fur die Lehre und Forschung notwendi
gen BOcher allerdingswaren davon nichtzu 
beschaffen Dafur gab es viele verschlun
gene Wege, auf denen durch offizielle und 
private Aktionen die benot,gten und z T. in 

der DOR 1ndiz1erten Bucher beschafft wur
den Ohne den Erfindungsre1chtum und die 
Grof1zOgigke1t unsererwestdeutschen und 
auslandischen Freunde mren wIr noch 
starker vom wissenschaftlichen Austausch 
abgeschnitten warden, als es sowIeso der 
Fall in dertheologischen Enklave DOR war 
Ubngens prof1tierten auch die arg beschnit
tenen Bibhotheken der Sektionen Theolo
gie von diesen verschlungenen Wegen, da 
sIe nur so auf die dnngend benotigte West
literatur zuruckgre1fen konnten Erst Jetzt, 
wo wir selbst die Pre1se zah len. wissen wir, 
was das im Laut der Jahre gekostet haben 
mag. 

Auch besondere Marlnahmen, wie Bau
vorhaben und Technik, lieaen sich bekannt
lich nicht uber Mark der DDR realisieren, 
sondern bedurften der Spendenm1ttel, die 
aus deutschen und international en Kirchen
bLinden Lur VertLigung gestellt - und kon
trolliert wurden Dar.. dabe1 viele Kanale, 
private, offiz1ose und offizielle eine Rolle 
spielten, versteht vor al lem der, der die 
Vertlechtungen der DDR-BLirokratIe ken
nengelernt hat 

Das Ende - ein Obergang 

Die wirtschaftliche Katastrophe, in der die 
DDR endete und die uns noch Jahrzehnte 
anhangen w,rd, ging natOrlich auch an den 
Kirchen nicht spurlos vorLiber Wie der 
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Freistaat Sachsen nur ca 20% seiner Aus
gagen selbst einnimmt, gilt Gleiches auch 
fOr die finanziell stabilste Kirche der neuen 
Bundeslander, die Sachsische Landeskir
che. Das erzwingt einen Sparkurs, der zu
mindest tor Berlin und Leipzig die Schlie
Bung der Kirchlichen Hochschulen nahe
legte, da die politischen Umstande ihrer 
Entstehung weggefallen sind. For Naumburg 
steht eine Entscheidung im Zusammen
hang mit der GrOndung der Erturter Univer
sitat noch aus. Es ist zu hoffen, daB die Un
abhangigkeit der theologischen Fakultaten 
w1eder hergf'-.tellt wird und die Personal
politik dort k1::inen fremden EinflOssen un
terliegt. So wurden in Ostberlin Theologi
sche Fakultat und Klrchliche Hochschule 
( das Sprachenkonvikt)vereinigt, fur Leipzig 
,st das geplant. Dar.. dabei auf alien Seiten 
nicht nur eitel Freude herrscht, sondern die 
Konkurrenzum dieknappen Stellen auchzu 
erheblichen Verstandigungsschwierigkeiten 
fOhrt, wird jeder verstehen, der ahnliche 
Prozesse aus der Zusammentohrung von 
anderen lnstitutionen kennt, z.B. aus der 
Integration Padagogischer Hochschulen in 
die Universitaten. 

lch selbst bedaure, daa die sachlich frucht
bareKonkurrenzzwischen Kirchlichen Hoch
schulen und theologischen Fakultaten nun 
auf den Westen Deutschlands beschrankt 
bleibt Dafur werden im Osten die einzelnen 
Fakultaten wie die in Halle und in Leipzig in 
Wettstreit treten. Letztlich aber ist die theo
logische Ausbildung nur so gut. wie das 
jeweilige Fragen nach der Wahrheit, die im 
Leben und im Sterben hilft, zur gemeinsa
men Anstrengung von Kommilitonen (Mit
kampfern) fOhrt. Das aber meint Studieren
de und Professoren zugleich. 

Christoph Kehler, Prof. Dr., ist Theologe an 
der KirchKchen Hochschule Leipzig 
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Rudolf Mau {Berlin): 

Vom Hinterhof Ins Herz der Hauptstadt 
Der Beltrag des "Sprachenkonvikts" zur Erneuerung der 

Theologischen Fakultat der HUB 

I. Ole Fusionen 1991/92 und ihre Partner 

(1) Seitdem1. Marz1991 bietetdieTheo
logische Fakultat der Humboldt-Universitat 
ein stark verandertes Bild: In ihr verbinden 
sich seither zwei akademische Korper
schaften, die im frOheren Ost-Berlin mit 
z:war gleichartiger wissenschaftlicher 
Grundorientierung und Aufgabenstellung, 
aber institutionell ohne Verbindung und 
unter stark unterschiedlichen Bed1ngungen 
existiert hatten. Mit der ehemaligen "Sek
tion Theologie"wurde die"Kirchhche Hoch
schule Berlin-Brandenburg" fusioniert. Bis 
1990 hattesie unter dem Gr0ndungsnamen 
"Sprachenkonvikt" (seit 1950), d.h. ur
spr0nglich eines Helmes fOrTheolog,estu
denten vor aliem der ersten Semester, die 
sich schwerpunktmaBig dem Erlernen von 
Hebraisch, Griechisch und Latein zu wid
men naben, existIert. Bei dieser - ersten -
Fusion wird es nicht bleiben. Ab Herbst 
dieses Jahres wird auch die irn frQheren 
West-Berlin existierende "Kirchliche Hoch
schule Berlin" zur Theologischen Fakultat 
der Humboldt-Universitat geh0ren. Die 
praktIsche Kooperation ist bere,ts irn Gan
ge. 

Was verb,ndet sich da miteinander? Was 
besagt 0berhaupt "Fusion"?Welche Erfah-

10 

rungen rnachen evangel1sche Theologen -
Lehrende und Stud,erende - mIt dem Ex
periment "Einhe1t"? Um es vorweg zu sa
gen Als gravIerendstes der schon vollzo
genen und auch der noch bevorstehenden 
Fusion erweIst s,ch das untersch,edliche 
Gepragtsein durch Gesch1chte und Tradi
tion bei den dreI genannten lnst,tut,onen 
Schon die Erfahrungsstrecke e,nes Jahres 
macht neben der Bewalt1gung aurlerer 
Probleme eIne wichtIge innere Aufgabe 
der Fusion dringhch: die gegense,tige Be
reitschaftzurKenntnisnahme, zum Fragen 
in Bezug auf die e,gene Vergangenhett 
und die der anderen, zu gerechter Urte1ls
bildung - und die innere BeJahung eines 
nun gemeinsamen Weges, tor dessen Ge
hngen menschhches Respekt1eren und Ak
zeptieren auch be, part,ell noch fortbeste
henden Verstandnisbarneren sehr wichtig 
sein wird 

(2) Es sind d reI versch,edene GeschIchts
Iaute, die nun in ein gemeinsames FluBbett 
einmunden. Da 1st zunachst - mit einer 
groBen Trad1t1on seit der Univers,tatsgrun
dung 1810 - dieTheologischeFakultltt: 
Zu Ihren herausragenden Gestalten geh0r
ten Friedrich Schleiermacher als einer der 
Gr0ndervater der Berliner Unive, :.,tat und 
Adolf von Ha mack als Koryphae kirchen-

hu.:h.scbulc 0,1 mar 1992 

und dogmengeschichtllcher Forschung 
und Lehre, Gelehrter mit weitreichender 
Ausstrahlung wahrend der W ilhelmini
schen Ara und der Weimarer Republlk. In 
der NS-Zeit bekamen dann in Berlin wie 
auch an anderen theologischen F akultaten 
die "Deutschen Christen" des Sagen, die 
des Dritte Reich samt Hitlerkult als "christ
liches" Gebot der Stunde proklamierten. 

Nach 1945gelang in 0berzeugenderWeise 
ein Neuaufbau der Theologischen Fakultat 
durch die Berufung kompetenter Lehrer, 
die sich nlcht ,m "deutschchristlichen" Sin
ne kompromittiert hatten For geraume 
Zelt konnte s1ch die erneuerte Fakultat in 
starker Solidaritatvon Lehrk6rper und Stu
dentenschaft abermaligen massiven Pollti
sierungsversuchen widersetzen. Beson
ders mutig und entschieden und fOr eine 
geraume Zeit identitatsstiftend war die 
Haltung des Kirchenhistorikers Walter El
hger, Seit etwa 1960 aber fand eine SED
orientierte Fraktion mit unm,ttelbarer Bezie
hung zum Zentralkomitee der Partei Ein
gang in den Lehrk6rperder Theologlschen 
Fakuttat. Hauptakteurewaren die Dozenten 
und spateren Professoren Hanfried MOiier 
( Systemat,sche Theologle) und seine Frau 
Rosemarie MOiier-Streisand (Kirchenge
schlchte1 Der vormal1ge W iderstand der 
Theologischen Fakultat gegen d1ese Beru
fungen war in unbegreif11cher Blauaugigkeit 
ausgerechnet durch den zugleich an der 
westberliner Kirchlichen Hochschule leh
renden und wahrend der NS-Zeit im kirch
lichen Widerstand gegen die "Oeutschen 
Christen" bewahrten Systematiker Heinrich 
Vogel unter1aufen worden Fortan bestimrn
te die Prasenz der Genannten und ihr per
manentes - sowohl offenes als auch 
zugleich konsp1ratIves - Agieren im Sinne 
der SED-ldeologie und -Politik in zuneh
mend bedr0ckender Weise das Klima an 
der Fakultat 
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Ole Linie unbedingten Elnverstandnisses 
mit der Politik der DOR, der Parteinahme 
tor den hier reprasentierten "historischen 
Fortschritt" war an der Fakultat und spate
ren Sektion such in der COU-Variante ver
treten. Vor allem Hans-Hinrich ,lenssen, 
Praktischer Theologe und Mitglied des 
HauptvorstandesderCDU, suchteperma
nent - mit nur bescheidenem Er1olg - in 
dies em Sinneauf Pfarrerschaft und Theolo
gielitudenten einzuwirken. In praktischen, 
vor allem Berufungsfragen vertrat er eine 
im Vergleict- ... ur SED-orientierten MUller
FraktIon po\>ItIv zu wertende Linie. Eine 
moderate Tona rt in Bezug auf Christentum 
und Kirche trat der von H. MOiier und 
Gefolgsleuten vertretenen schroffen, dia
lektisch-aggressiven "Theologie" entge
gen, die die Totalitat des politischen und 
auch des ideologischen Anspruchs der 
SEO ( samt marxistischem Wissenschafts
begriffl ) proklamierte und "im Na men Jesu" 
die Kirche als Offentlich sich zeigende und 
sprechende Gemeinschaftverdammen zu 
mossen meinte. DieGegensatzlichkert bei
der Fraktionen bestimmte nach auaen hin 
und in internem Kraftemessen das Bild der 
F akultat bzw. Sektion seit den 60er Jahren. 
Oaneben gab es elne grOBere Zahl derer, 
die s1ch von keiner der genannten ldeolo
gien uberzeugen liet\en, aber den Anpas
sungs-Zumutungen in verschiedenen Ab
stufungen nolens-volens nachkamen, um 
im Rahmen der jeweiligen Fachspeziflk 
solide und fachlich anerkannt theologisch 
forschen und lehren zu kOnnen. 

(3) Die Klrchliche Hochschule Berlin 
war 1935 els Antwort der Bekennenden 
Kirche auf die massiven Glelchschattungs
versuche von Theologie und Kircheseitens 
des NS-Regimes und der "Deutschen Chri
sten" gegr0ndet worden. Nach illegaler 
Existenz und Gestapoverfolgung fand sie 
1945 aufgrund einer Lizenz der Alli ierten 
Kommandatur for alle vier Sektoren der 
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Stadt den Ort ihres Wirkens rnZehlendorf 
(US-Sektor). Wahrend der ersten andert
halb Jahrzehnte derNachkriegszeit erwies 
sich die Kirchliche Hochschule als attrak
tive Bereicherung desTheologie-Angebo
tes auch tor Studierende aus der sowjeti
schen Besatzungszone und nachmaligen 
DDR Seit dem Mauerbau versah sie die 
Funktion der Evangelisch-Theologischen 
Fakultatdes Landes Berlin, das dann auch 
zu 70 % die Kosten der Institution Ober
nahm. Im Zusammenhang mitdieserFunk
tionsbestimmung veranderte sich auch 
das Selbstverstandnis derHochschule und 
ihres LehrkOrpers: An die Stelle der vom 
Ursprung her gegebenen spezifisch krichli
chen Bindung und Orientierung (wie sie 
noch tor andere, auch in den alten Bundes
landern bestehende kirchliche Hochschu
len kennzeichnend ist) trat das Selbstver
standnis als Theologische Fakultat, wenn 
auch eine in den 80er Jahren geplante 
institutionelle Verbindung mit der Freien 
Universitat schliefllich nichtzustande kam. 
Ungeachtet dieserintemen Umorientierung 
wurde aber seitens der Kirchlichen Hoch
schule wahrend der gesamten DOR- und 
Mauer-Zeit das gute Verhaltnis zur Ostli
chen Tochtergrundung, dem Sprachenkon
vikt, aufrechterhalten und unter Vermei
dung jeglichen Aufsehens vielfaltig unter 
Beweis gestellt. 

(4) Von der Kirchlichen Hochschule aus 
war 1950 in Ostberlin das Sprachenkon
vlkt als Heim und Ausbildungsstatte fur 
Stud1enanfanger ins Leben gerufen wor
den. Wahrend seiner ersten Phase, bis 
zum Mauerbau, bestand es in anger insti
tutioneller Verbindung mit der Kirchlichen 
Hochschule Angesichts der Ost-West
Spaltung aber war das Sprachenkonvikt 
zugleich genOtigt, sich den BehOrden ge
genOber als selbstandige I nst1tution darzu
stellen. Eine Anerkennung seitens der 
DDR-BehOrden beschrankte sich aber bis 
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1990 strikt auf die vor allem durch die 
Sprachenausb1ldung gekennzeichnete 
viersemestrige An fangs phase des Theolo
giestudiums Der Ausbau des Sprachen
konviktszurvollen kirchlichen Hochschule 
nach 1961 anderte daran nichts. Daraus 
ergab sich das Faktum einer part1ell illega
len Existenz dieser Hochschule. Das hatte 
Folgen bis in die Gestaltung des Lehrbetrie
bes hinein Dieser muflte wahrend der 
Jahrzehnte der Zuzugsbeschrankung tor 
Berlin ze1tlich stark zusammengedrangt 
werden. Denn Studenten der hOheren Se
mester, die nicht aus Berlin stammten, 
konnten die Lehrangebote "legal" nurwah
rend je Jtagiger "besuchsweiser" Aufent
hatte jedeWoche am Konv1ktwahrnehmen 
Der Fortbestand der Institution konnte -
zumal in Zeiten sich verstarkender Span
nungen - keineswegs als gesIchert gelten 

Die materiel le Ex1stenzbas1s des Sprachen
konvikts war und blteb Im Verhaltnis zu 
vergleichbaren lnstitut1onen in staatlicher 
Verantmrtung relat1v schmal Sie muflte 
ausschliefllich aus k1rchlichen M1tteln (Ober
wiegend der Evangelischen Kirche 1n Ber
lin-Brandenburg, bei der auch die rnst1tu
tionelle Tragerschaft lag) bestntten werden, 
nahm hier aber einen betrachthchen Teti 
der Finanzkraft in Anspruch Gerade ang&
sichts der immer starkeren Politisierung 
der staatlichen F akultaten bzw. Sektionen 
war .:::s for die Kirchew1cht19, e1gene Hoch
schulen - neben Berlin auch rn Leipzig 
("Theolo91sches Seminar'') und Naurnburg 
(''Katechetisches Obersem1nar") -zu unter• 
halten, cie den Vergle1ch m1ttheologischen 
Fakultaten nicht zu scheuen brauchten, ja 
ihrerseitsangesichts der rigoroser werden
den staatlichen Hochschulpolitik das tradi• 
tionelle Leitbild theologischer F akultaten 
unverkennbar zur Geltung brachten. 

Hier erg ab sich also die paradoxe Situation, 
daB gerade durch knchhche Hochschulen, 
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die als solche nicht anerkannt wurden. in
nerhalb der DOR das Model! der theologi
schen Fakultat mit wicht1gen Elementen 
traditioneller akademischer Freiheit be
wahrt wurde 

II. Zum Profil des Sprachenkonvikts 
als kirchlicher Hochschule 

1. Rechtsstellung, Studienziel und 
Stud iengestaltu ng 

(5) Eigenart und Selbstverstandnis des 
Sprachenkonv1kts als Hochschule mit den 
Merkmalen einer theolog1schen Fakultat 
kamen schon durch die Rechtsstellung 
dieser Institution zum Ausdruck. Die durch 
die Evangehsche Kirche in Berlin-Branden
burg erlassene Ordnung intendierte eine 
weitreichende akademische Selbstbestirn
mung und suchte AnsatzpunktefOr Regele
rnentierungen von auflen - auch seitens 
k1rchlicher lnstanzen - von vornherein 
auszuschalten Lehrplan und Studienge
staltung waren Sache des Dozentenkolle-
91ums, seIt den 70er Jahren unter Mitwir
kung student1scher Grern1en Ein Kurato
rium. dem auch Vertreter anderer Landes
kirchen angeh6rten. vertrat die Belange 
des Sprachenkonvikts nach auflen Die 
vom Dozentenkolleg1um nach MaBgabe 
fachlicher Qualifikat1on und pers6nllcher 
lntegntat erarbe1teten Berufungsvorschli:!
ge machte sIch das Kuratonum, w,e ein 
ROckblick aufzahlre1che Berufungsvorgi:!n
gezeigt, nach sorgfaltiger Prufung in jedem 
Falle zu e,gen. Das Dozentenkolleg1um 
des Sprachenkonv1kts nahm 1n kirchlichem 
Auftrag die Prufungen zum 1 theolog,
schen Examen vor Absolventen der 
Sektion wurden erst aufgrund eines Uber
nahmegesprachs in den kirchhchen Dienst 
Libernommen 
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(6) DieZusammensetzung des Lehrk6r
pers des Sprachenkonvikts entsprach dem 
hier vertretenen Theologieverstlndnls. 
Es ging stets darum, den Studentinnen 
und Studenten nicht nureinige "praktische" 
Fahigkeiten und Fertigkeiten im Hinblick 
auf kunftige kirchliche Aufgaben zu vermit
teln (auf sie bezieht sich eine anschlieBen
de kirchliche Ausbildungsphase), sondern 
das Ganze des christlichen Glaubens und 
der Kirchezum Gegenstandvon Erkenntnis 
und immer auch kritischer Befragung zu 
rnachen. Oas Studium am Sprachenkon
v1kt intend1erte nicht primar pragmatisch
berufsbezogen die Ausbildung von "Spe
zialisten " for kirchliche Tatigkeiten, son
dern thematis1erte den christlichen Glau
ben selbst anhand seiner geschichtlichen 
( bi blischen) Grundlage als existenzbestim
mendes Verhaltn is zurWirklichkeit. reflek
tierte die dem Glauben eigene Wahrheits
gewiflheit im Gesamthonzont wissen
schaftl icher Arbeit an der Wahrheitsfrage. 

(7) Essent,elles Studienziel war es, 
geistige Selbstandigkeit und Urteilsfahig
keit in bezug auf Grundfragen des Glau
bens und Lebens, die Wahrnehmung von 
Wirklichkeit Oberhaupt, zu entwickeln. Ge
mi:!'1 evangelischer Tradition ging es um 
den freien Blick des Glaubens auf die 
Wirklichkeit. 

Dieser Zielstellung, die eine Unterwerfung 
unter doktrinare Fremdbestimmung, etwa 
das Diktat des marxistischen Wissen
schaftsbegnffs(s o. H. Moller1)ausschloB, 
diente die Konzentration auf die klassi
schen fOnf Haupttacher der Theologie, 
d.h auf die historischen Oiszipllnen (Altes 
Testament. Neues Testament, Kircher ge
schichte), die Systematische Theologie 
(Oogmatik, Ethik)-mit der hierzuzuordnen
den Philosophie (einschl Philosophiege
schichte) als besonderem Fach - und die 
auf die Aspekte kirchlichen Handelns 

13 



bezogene Praktische Theologie. Beson
ders wichtig war die sowohl theologische 
(auf die Quellenschriften des Glaubens 
bezogene) als auch philosophische Arbeit 
am Warhnehmen von Wirklichkeit und an 
derKlarung des Wahrheitsbegriffs. GrOnd
liche philosophiegeschichtliche Kenntnis
se, die quellenma/1ige Beschaftigung auch 
mit den Grundlagen der marxistischen 
ldeologie (seit 1977 unter Anleitung von 
Richard Schroder als Philosophiedozent) 
gehOrten zum Standard der Ausbildung 
am Sprachenkonvikt. Ober die Hauptfacher 
hinaus gab es im Rahmen von Lehrbeauf
tragungen Angebote vor allem aus dem 
Bereich humanwissenschaftlicher Diszipli
nen (Sprache und Literatur, Psychologie, 
Soziologie u.a. ). Im Unterschied zu der an 
der Sektion Theologie ~er Humboldt-Uni
versitat verfolgten T endenz, die theologi
schen Hauptdisziphnen noch mit einem 
Kranz von angrenzenden Spezialtachern 
zu umgeben, die im Spektrum der Studien
leistungen z.T. auch an die Stelle der 
theologischen Hauptfachertreten konnten, 
war und blieb das Studium am Sprachen
konvikt aus den genannten theolog1sch
grundsatzlichen Erwagungen heraus ganz 
auf die grOndliche Beschaftigung mit den 
Hauptfachern und das Erbringen eigener 
Leistungen in jedem von ihnen ausgerich
tet. 

(8) DieStudiengestaltung a , 1 Sprachen
konvikt sollte den sonst in der DOR, vor al
l em seit der 3. Hochschulreform, zu beo 
bachtenden Tendenzen zur pragmatisch
berutsbezogenen Verschulung des Stu
diums entgegenwirken. For Absolventen 
des DDR-Schulsystems, die "Lemen'' und 
"Leistung" fast nur als rezipierenden und 
reproduzierenden Um gang mit ideologisch
politisch geleiteter lndoktrination kannten, 
bedeutete der auf geistige Selbstandigkeit 
zielende LernprozeB die Herausforderung 
zum Sich-Bewegenin einerterra incognita 
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Sich darinzu Uben, die Fah1gkeitzu knt1sch 
fragendem Umgang m1t Wissensinhalten 
und Problemstellungen. eine Grundbereit
schaft zur Offenheit angesichts denkbar 
kontrarer steinerner Verhaltnissezu entwik
keln, war im Hinblick auf die kOnftige 
selbstvertmtwortliche Stellung von Pfarrem 
und Pastorinnen unerIa11I1ch. Deshalb wa
ren auch die selbstand1ge Studiengestal
tung in den h6heren Semestern und der 
freie Studienplatzwechsel zw,schen Berlin, 
Naumburg und Leipzig w1chtig 

Das Studium am Sprachenkonv1kt unter
schied sich auch hierin von dem an der 
Sektion Theologie For die dortige ::itudien
organ isation waren die DDR-ubliche 
Studienjahresbmdung und die Aufgliede
rung auch der einzelnen D1sz1plinen in 
Spezialbere1che Jeweils zustandiger Pro
fessoren und Dozenten charakteristisch. 
Das Moment von Konkurrenz und Wahl
mOglichkeit zw1schen versch1edenartiger 
Behandlung des gleIchen Stoffes war dort 
weitgehend ausgeschlossen Prasenz
pflicht auch bei Kollegs sollte gewahrlei
sten, darl auch d1ejenigen Professoren, 
die wegen ihrer Haltung und Lehrweise 
Oberwiegend auf Ablehnung stiei3en, stets 
ine Mindestzahl frustierter HOrer vor sich 
hatten. 

2. Oozenten, Studenten, 
wlssenschaftllcher Nachwuchs 

(9) Dte Oozenten des Sprachenkonv1kts 
kamen - vor allem in der Phase des Auf
baues des LehrkOrpers - Oberwiegend von 
den staatlichen Fakultaten Mehrere hatten 
an der Humboldt-UniversItat studiert, dort 
auch promov,ert und s1ch hab1litiert, blte
ben aber angesichts der zunehmend poli
tisch orientierten Berufungspolitik ohne 
Chance auf eine Universitatslaufbahn. Eine 
solche erschien aber auch unter den gege
benen Verhaltnissen je langer um so weni-
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ger erstrebenswert. In einzelnen Fallen 
gab es zwar Berufungen von Dozenten 
einer kirchllchen Hochschule an eine staat
liche Fakultat (von Naumburg nach Jena), 
wahrend der Aufbauphase des Konvikts 
au-::h eine Berufung von dort (oamals 
Z'MSChen den oben genannten Gruppierun
gen -wie neuerdings aktenkundig wurde
umstritten unter der Alternative. willkom
mene Sch<'!digung des Konvikts oder 
Selbstschadigung der Fakultat durch eine 
nicht polit1sche "zuverlass,ge" Person?). 

Bei gelegenll1chen we,teren Berufungsan
fragen fiel aber je !anger um so mehr auch 
der Gesichtspunkt ins Gewicht, ob es er
strebenswert seIn konne, die Oozentur an 
einer krichlichen Hochschule mit einer 
Universitatsprofessur zu vertauschen. 
Zwarwinkten dort anstelledes unscheinba
ren Oozentent1tels und des bescheidenen 
Pfarrergehalts der immer noch hoch ange
sehene Professorentitel mit sehr ansehnli
chem Gehalt Aber die Einbur..en - der 
Tausch von nach DDR-Mai3staben e1nzig
artig freien Arbeitsbedingungen gegen ein 
durch permanente Zumutungen z. T . ent
wordigender Art best,mmtes Oasein -
wogen schwer Zu den Vorzugen der Arbeit 
wIe auch des Studiums am Sprachenkon
vikt geh6rte die tor DDR-Verhaltnisse 
einmalige, groi3zug,ge Ausstattung mlt 
Fachltteratur auch wesllIcher Herkunft. Oas 
warder Unterstutzung seitens der westli
chen Kirchen zu verdanken In einem be
grenzten Rahmen profit1erten h1ervon auch 
die theologIschen Fakultaten in der DOR. 

Eine Reihe von Dozenten des Sprachen
konvikts warenvor allem in den 70er Jahren 
in k1rchenle1tende Amter berufen worden 
(u a Kirchenpras1dent Winter und die 
jetzigen Bisch6fe Demke und Rogge). 
Eberhard Junge!, einer der fuhrenden 
evangelischen Theologen der Gegenwart, 
war schon 1967 eInem Ruf nach Zurich 
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und dann nach TObingen gefolgt. Gerade 
den eben Genannten hatte das Sprachen
konvikt in seiner Aufbauzeitvielzu verdan
ken. JOngel (Systematik), Demke (Neues 
Testament), J. Henkys (Praktische Theolo
gie) wirkten be1spielgebend und normset
zend hinsichtlich einerzu aktuell-brisanter 
Einsicht fOhrenden konzentrierten, textbe
zogenen theologischen Arbeit. 

(10) Dietheologischen Hauptfacherwaren 
am Sprachenkonvikt mit je zwei Dozentu
ren versehen. Das entspricht der Ausstat
tung theologischer Fakultaten (die aber 
z.B. an den klelneren DDR-Fakultaten -
Jena, Greifswald, Restock- nicht die Regel 
war) und hat vor allem den Sinn, innerhalb 
des gleichen Faches unterschiedliche 
Sichtweisen und methodischeAnsatzezur 
Geltung zu bringen und tor die Studenten 
erfahrbar zu machen. Aus diesem Grunde 
wurde auch (anders als an derSektion) auf 
elne Unterteilung der Facher in nicht zu 
uberschreitende Kompetenzbereiche der 
e1nzelnen Dozenten verzichtet Jeder Do
zent vertrat als Lehrender und PrOfender 
grundsatzlich das ganze Gebiet seiner 
Oisziplln. Daneben hatte er natOrlich auch 
Gelegenheit fOr die Behandlung spezieller 
Themen und Forschungsgebiete in Vorle
sungen und Seminaren. 

Die in der Ordnung des Sprachenkonvikts 
festgelegte Lehrverpflichtung der Do
zenten belief sich auf sechs Wochenstun
den Die Festsetzung dieser relativ niedri
gen - aber in den geisteswlssenschaftlichen 
Disziplinen auch keineswegs ungewchnli
chen - Norm war durch den Gedanken an 
ein hochqualifiziertes Lehrangebot auf der 
Basis eigener F orschungstatigkeit geleitet. 
Die Praxis vc., ., Leh re, Forschung, Publika
tionen, Studentenbetreuung, Verantwor
tung im Rah men der lnstitution, vielfaltiger 
Bete1ligung an wissenschaftlichen und 
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kirchlichen Aufgaben unterschiedlicher Art 
machte auch einen Zustand mangelnder 
Beschattigung undenkbar. Ohnehin ergab 
sich aus dem Bedarf eines hinreichenden 
Lehrangebots hautig oder teilweise auch 
regelmaBig eine Oberschreitung der ge
nannten Mindeststundenzahl. Die an der 
Sektion aufgrund einer reichllcheren Aus
stattung mit Lehrkraften nicht selten geubte 
Praxis von Professoren, sich durch Dozen
ten oder Oberassistenten vertreten zu 
!assen, war am Sprachenkonvikt undenk
bar. - Zusammen mit der Lektorin fur Alte 
Sprachen (Griechisch, Latein) bestand das 
Dozentenkollegium des Sprachenkonvikts 
aus zwOlf hauptamtlichen Lehrkraften. 
Dazu kam der var allem tor den Bereich 
derVerwaltung des Ha uses und dieaullere 
Gewahrleistung des Studienbetriebes ver
antwortliche Ephorus. Einer der Fachdo
zenten versah for jeweils ein Jahr das Amt 
des Rektors und anschlieBend das des 
Prorektors. Diese Amter hatten nichts mit 
zentralistisch-hiera rchischer ( "sozialisti
scher") "Leitungstatigkeit" zu tun. Es han
delte sich vielmehr um die geschattstoh
rende, vor verschiedenen Wahlgremien 
rechenschaftspflichtige Verantwortung im 
Rahmen der gesamt-kollegialen Leitung 
der Hochschule. An ihr war durch entspre
chende Vertretungen auch die Studenten
schaft beteiligt 

(11) D1eZulassung von Stua,enbewer
bern erfolgte durch einen AusschuB des 
Kollegiums unter Beteiligung von Studen
ten, ohneein Mit-oder Hineinwirken irgend
einer anderen lnstanz. Die lmmatrikulation 
war mit der schriftlichen Verpflichtung ver
bunden, jeden Versuch einer Spitzelwer
bung sofort der Leitung des Hauses zu 
melden und diese Verpflichtung auch dem 
obskuren Anwerberzur Kenntniszu geben 
Das warder bestmOgliche Schutzvor Stasi
Prasenz im Hause. 
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Oas Sprechenkonvikt hatte wahrend der 
gesarnten Zeitseiner Ex1stenz - anders als 
manche staatliche Fakultaten, auch die 
Theologiesekt1on der H umboldt-Universitat 
- niernals das Problem eInes bedenkllchen 
Ruckgangs van Studentenzahlen. Lange 
Zeit hatte das Konvikt inn Durchschnitt ein
hundert lmmatnkulierte, in den 80er Jahren 
auch noch betrachtlich mehr ( 130 bis 140) 
For die ursprOnglich stark frequentierte 
Theologische Fakultat (um 1060 noch Ober 
200 Studierende) erwIes sich das Spra
chenkonvlkt bald als ex1stenzbedrohende 
Konkurrenz. Die Fakultat/Sektion erlebte 
einen rap1den Schwund und suchte dem 
u.a. durch Aufnahme auch erkenr.k'!r un
geeigneter Stud1enbewerber entgegenzu
steuern. Da die besorgn1serregende Situa
tion auch durch den als lmmatrikulations
bedingung geforderten NVA-Dienst mitbe
dingt war, suchte die Fakultat durch eine 
Initiative in Richtung NVA deren anfangs 
gro~Ogige ROckstellungsprax1s gegen
Liber Konviktsabsolventen zu unterbinden 
Auch anderweit1ge Aktivitaten m1t der Z1el
stellung, dem Konvikt zu schaden (u.a 
einevon derSekt1on herversehene Zensur
tatigkeit}, sind aktenkundI9 

Es waren wohl vor allem innere GrOnde, 
die trotz Erwe1terung des Lehrk6rpers in 
einer Reihe von Nebenfachern einen un
Obersehbaren Rllckgang an der Sektion 
Theologie verursachten Einbur..en an ge
samt-th1..0logischer Kompetenz und Aus
strahlung (ungeachtet fachlicher Speziali
sierungen) inn Vergle1ch zur ersten Nach
krlegszeit: das Umsichgreifen tells dekla
matonsch-poht1scher, teils auch repressi
ver Aktivitaten mehrerer Mitglieder des 
LehrkOrpers- und ein ( nach eigenem Zeug
nIs bei Offentlicher Aussprachezur Vergan
genheit) angstbesetzt-angepar..tes bis 
politisch-beflissenes Verhalten der meisten 
anderen. Ein gerade in Sachen Theologie 
bedenklicher Glaubwurd1gkeitsschwund 
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war unausble1blich Studierende erfuhren 
in der tor ihrweiteres Leben und tor ihr be
rufliches Wirken Im kirchlichen Dienst ent
scheidenden Bildungsphase statt starker 
Impulse aus der befreienden v\ ahrheit 
des Evangeliums nun auch an der Statte 
zu erwartenderdiesbezOgl1cher Kompetenz 
eineAtmospharevon Unfreihert und Angst. 
Wer das Pech hatte, eInem Studienjahres
betreuer der MOller-Fraktion zugeordnet 
zu sein, erlebte, wIe es persOnliche Zeug
nisse bekunden, u.U damit auch den 
Lehrkorper als ganzen als unzuganglich
bedrohl1ches GegenOber 

(12) E1ne am Sprachenkonv1kt als selbst
verstandlich erkannte Aufgabe war die 
F6rderung wissenschaftlichen Nach
wuchses. DafOr standen eine Reihe von 
Repetenten- und Assistentenstellen, ge
legent11ch auch kirchhche Forschungssti
pendien, zur Verfugung Durch ein kirch
liches Promotions- und Habilltations
verfahren, das wegen der staatlichen 
Nichtanerkennung der kirchlichen Hoch
schulen inn Rahmen eines gesamtkirchlich 
verantworteten gemeinsamen Verfahrens 
derdre1 kirchl1chen Hochschulen praktiziert 
wurde. quallfIzierten sIch seit Mitte der 
60er Jahre llber zwanzIg Absolventen. 
Das Verfahren entsprach der tradit1onellen 
Promotion bzw Hab1htat1on an e1nertheo
logischen Fakultat, erre1chte aber trotz 
wiederholter kIrchl1cher Bemuhungen nie
mals die staatliche Anerkennung. Sie er
folgte durch offizielle Verleihung der erwor
benen T1tel ebenso wIe die Ernennung der 
Dozenten der kirchl1chen Hochschulen zu 
Professoren erst 1990 durch die Regierung 
de Maiziere 

3. Au8enbeziehungen. Theologie und 
Politik am Sprachenkonvikt 

(13) Dozenten und Studenten des Spra
chenkonvIkts wurden zwar DOR-intern 
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absichtsvoll minderbewertet; der Name 
der Institution blieb obskur und stets er
lauterungsbedOrftig; kirchlich graduierte 
Oozenten erschienen Unkundigen mangels 
Titel als solche, die "akademisch" nichts 
autzuweisen hatten. Andererseits gab es 
in verschiedenen Forschungs- und Publi
kationsunternehmungen - vor allem bei 
der Evangelischen Verlagsanstalt unter 
finanzieller Mitverantwortung der Kirche -
eineselbstverstandlicheZusammenarbeit 
zwischen Theologen der Sektionen und 
der kirchlichen Hochschulen. Im weiteren 
Horizont der AuBenbezlehungen spielten 
die erwahnten Oisknminierungen ohnehin 
keine Rolle Man fand sich anerkannt bei 
westdeutschen und auslandischen Fach
kollegen: es fehlte nicht an Einladungen zu 
Kongressen und Gastvorlesungen, die seit 
Mitte der 70er Jahre in vielen Fallen ·uch 
realisierbar waren, da die Kirchenleitung, 
die tor jede Reise die BefOrwortung an die 
Adresse "Staatssekretartor Kirchenfragen" 
beschliel),en und formulieren mur..te, kein 
Privilegiensystem van "Reisekadern" prak
tizierte 

Es gab Gastvorlesungen namhatter Theo
logen (zwecks Unabhangigkeit gegenuber 
beh6rdlicher Zulassung anfangs als " Ois
kussionsbeitrage" privat einreisender Per
sonen deklariert). Das Sprachenkonvikt 
diente inn Obrigen als gern besuchter Ta
gungsort, u.a. tor Fachkonsultationen der 
einzelnen theologischen Disziplinen (fir
miert als Veranstaltungen des Evangeli
schen Kirchenbundes ). Mit den Theologen 
des deutschen Sprachbereiches gab es 
hier einen auch von den Nicht-DDR-Kol
legen stets als wichtig empfundenen 
wissenschaftlichen Austausch. Oaruber 
hinaus gab s Beziehungen u.a. zu einer 
theologischen Hochschule in Boston/USA. 
In den 80er Jahren gelang es mehrmals, 
Gastdozenturen herOber und hinOber zu 
reahs1eren 
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(14) Unbestreitbar partizipierte das Spra
chenkonvikt an der relatlv geschUtzten 
Stellung, die die Staatsfuhrung der DOR 
aus mancherlei GrOnden der Kirche -zwar 
nicht den Christen Oberhaupt, aber in der 
Regel den lnstitutionen und Personen der 
Amtskirche - zubilligte. Diese Feststellung 
gewinnt heute gelegentlich den Unterton 
eines Vorwurfes. Oozenten und Studenten 
der Sektionen sahen sich unmittelbarer 
mit der DDR-Realitat konfrontiert, obwohl 
man auch sehen muB, daBdie Universitats
theologen wegen ihrer exzentrischen Stel
lung und Kirchennahe fur die Herrschafts
praxis von SED-lnstanzen im Vergleich zu 
AngehOrigen anderer Fakultaten schwer 
handhabbare "Objekte" waren. 

War das Sprachenkonvikt ein Wolkenkuk
kucksheim und eine Inset der Seligen? 
Konnte man sich dort das wirkliche Leben 
in der DOR "oft gar nicht vorstellen" , wie 
jOngst behauptet wurde? GewiB, eine re
lative Abgeschirmtheit gegenOber den ja 
auch sehr unterschiedlichen Varianten des 
("wirklichen"!?) DDR-Alltags war mOglich, 
sofem das keineswegs mitder Konviktsexi
stenz identische persOnliche Umfeld jedes 
einzelnen dies zulieB. Es gab ein inten
siveres internes Leben ( den gemeinsamen 
Mittagstisch, Andachten, Exkursionen, Se
mesterfeste und andere Feiern), freilich 
mit recht unterschiedlicher Beteiligung (vor 
allem seitens der extern Wohnenden, Ober 
die Hafte der lmmatrikulierten). Nicht we
nige hatten Familiemit Partnern in " norma
len" Berufen. Im ubrigen: Die Biographien 
mancherKonviktlerwaren durch staatliche 
Repressionen bis hin zur Hafterfahrung 
gekennzeichnet. lmmerwiedergabes auch 
das Oberwechseln hochqualifizierter Leu
tezurTheologie nach sattsam frustierenden 
Erfahrungen in anderen Tatigkeiten (z.B 
in lngenieurberufen). Solchen blieb die 
Universitat ohnehin verschlossen 
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1974 fuhrte e,ne lacherl,ch harmlose Be
kundung student,scher NtchtangepaBtheit 
zu von heute her sch on absurd anmutenden 
Aktivitaten einer "Schadensbegrenzung" 
Eine stille Prozess,on vom Konv1kt in Rich
tung Stadtzentrum ("Kerzenmarsch") be
drohte aus der S1cht staatlIcher lnstanzen 
das GefOge der sozialistischen Ordnung. 
Das beschaftigte das Kollegium in einer 
Serie spatabendltcher S1tzungen Von der 
Staatsseite erwartete MaBnahmen gegen 
die beteiligten Studenten kamen nicht in 
Betracht: dIese w1ederum mur..ten ihre 
Mitverantwortung fur eme We1terarbe1t der 
Hochschule begre,fen, den Staatsfunktio
naren aber war zu erklaren. dar.. man 
Studenten nicht alsaktuell manipul1erbare 
Objektevon Erztehung und lndoktnnation 
betrachten und behandeln kOnne und wolle 
- eine wiederum fast chancenlose "Uber
zeugungsarbeit" 

Aufgrund der erwahnten lmmattrkulations
verpflichtung der Studenten (s .o. Nr.11) 
meinte man relativ gewtrl sem zu kOnnen, 
den Stasi nicht Im Hause zu haben Die 
jOngst bekannt gev,.,ordenen Stas1-Kontakte 
von Generalsupenntendent Gunter Kru
sche, die auch wahrend seiner Dozententa
t,gkeit am Sprachenkonv1kt (1974-1983) 
bestanden, bezogen sIch, w1e Krusche 
betonte, niemals auf Angelegenheiten des 
Konvikts Dennoch schemen die Tatseche 
selbst und der Umstand, dar.. Krusche nie
manden ins Vetrauen zog, ,m nachine,n 
els eine Bela stung des stets vorausgesetz
ten und prektizierten Vertrauensverhaltnis
ses. 

Aur..er den normalen BeMrdenkontakten 
(Wohnungsamt u a.) gab es se,tens des 
Konvikts in der Regel nur einmal jahrlich 
eine Visite des jeweils neuen Rektors mit 
dem Ephorus im Roten Rathaus beim Re-
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ferenten fur K1rchenfragen. Hier vernahm 
man bekannte politische Deklamationen 
und die Erwartung politischen Wohlverhal
tens der Studenten. Vergleichsweise selten 
wurde man mit Anfragen, die auf internen 
lnformau..,nen (Stasi im Hause oder In der 
Eckkneipe?) beruhten, konfrontiert 

(15) DasSprachenkovil<t - Dozentenkolle
gium und Studentenschaft - betrachtete 
es n1emals als seine Aufgabe, eine politi
sche Opposition zu form,eren und in 
einem irgendwie prinz1p1ellen Sinne Wider
stand gegen den Staat "DOR" zu organisie
ren. Fur die Junge und mittlere Generation 
war die DOR, wie frustierend und beklem
mend auch ,mmer, eben der Staat, in und 
mIt dem man leben mur..te, wenn man 
nicht doch schlierllich (be, Konviktualen 
rel at iv selten ) einen Ausre,seantrag st ell en 
wollte Altere. fur die sich biographisch 
DDR-Erfahrung an die vorangegangene 
des " Dritten Reiches" anschlo~. verbann
ten die ganzlich irreal erscheinende Hoff
nung auf fundamentale Veranderungen 
aus dem Bereich lebenszeitlich noch er
fOllbarer Traume Weitgehend war man 
sich emI9, da~ auch innerhalb der unge
liebten und nicht gewahlten Ordnung das 
bibl1sche ''Suchet der Stadt Bestes!" gelten 
mOsse - aber auch dann, dar.. anges1chts 
der Kluft zw,schen RealItat und propagan
distischer Fassade die Verantwortlichen 
(mit Bezug auf die faktIschen und fest
geschriebenen Koordinaten des Staatsge
fOges, aber auch auf die hochtrabende 
Phraseolog,e der Staatsz1ele) in geeigneter 
Weise (z B durch Leserbnefe ans "Neue 
Deutsch land") be1m Wort zu nehmen seien. 
Manche Formen studentischen Protestes 
besonders seit 1988 weckten mnerhalb 
des Doze11tenkolleg1ums Besorgnis, wenn
gleich die Anderung der pol1tischen Situa
tion gegenuber der fruhen massIv stalinisti
schen Praxis und auch Im Vergleich zu 
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den 70er Jahren unObersehbar war Das 
Dozentenkolleglum wu~te sich nach wie 
vor primarverpfllchtet, auf das ordentl iche 
Studieren zu achten. OarOber konnte es 
gegenObermanchen Studentenzu Priorita
tenkonflikten kommen 

Auch in der Zeit dersich anbahnenden und 
dann in rasantem Tempo sich vollziehen
den Wende war und blieb die Theologie 
alsAufgabe des Sprachenkonvikts wichtig 
- dies gerade unterdem sich verstarkenden 
Eindruckvon brisanterTransparenzthP.olo
gischerEmsicht und kirchengeschichtlicher 
Situationen und Ereignisse. Eine genaue 
staff- und textbezogene Arbeit konnte un
erhort aussagekraftig werden und ist es 
bis heute. Es war kein ad-acta-Legc n von 
theologischer Einsicht und Oberzeugung, 
kein HinOberwechseln in einetotal "andere 
Welt" , wennwichtigeAktivMten im Zusam
menhang derWende auch vom Sprachen
konv1kt ausgingen und sich unschwer 
erkennbar einer dort vermittelten theologi
schen Kultur (genaues, differenziertes 
Wahrnehmen; "beim-Wort-Nehmen" von 
Texten, Aussagen, Zusagen: situationsbe
zogenes und zugleich -transzendierendes 
Denken) m it-verdankten. Oas Wiederer
stehen der SPD (SOP) (mit den Namen 
Gutzeit, Meckel, Seifert) und die Initiative 
"Demokratie Jetzt" ( mit Wolfgang Ullmann) 
verwe,sen auf die Adresse Sprachenkon
vikt. Theologische und philosophische 
Grundlagenarbeit, klarendeAnalysen (z.B. 
zum Verhaltnis von Sta at und Recht ange
sichts taglich erfahrbarer Realitatoderzur 
Formel "Kirche im Sozialismus"; R. Schro
der 1988/89) gehorten zurgeistigen Vorbe
re,tung der Wende. In den dramatischen 
Tagen des Oktober 1989 erschien das 
Sprachenkonviktzeitweilig als em Zentrum 
van Aktion und Konspiration - auch gerade 
prominent werdende Nicht-Konvlktuale 
gingen ein und aus. 
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Ill. Die Fusion ala Problem und ala 
Chance 

(16) Warum studierten die e:.ien an der 
Fakultat bzw. Sektion, die anderen am 
Sprachenkonvikt? Schon bei einer ersten 
gemeinsamen Klausurtagungvon LehrkOr
per und Studentenschaft beider lnst1tut10-
nen im Januar 1991 (noch vor der Fusion) 
und seither mehrfach wieder (z.B. irn Zu
sammenhang mit Diskussionen um die 
Person und Funktion von Heinrich Fink) 
bekundete sich ein deutliches Legitima
tlonsinteresse der einen wie der anderen 
Seite. Vor allem aus den Reihen der 
Studenten und auch des wissenschaftli
chen Nachwuchses komrnen affektive bis 
explosiveMeinungsauBerungen. Humbold
tianer sag en: "lhr Konviktualen hieltet euch 
in einem kirchlich geschOtzten Raum auf. 
Uns aberwar es wichtig, unterden gle1chen 
Bedingungen zu existieren undzu studieren 
wie diejenigen, mit denenwir es als kOnftige 
Pfarrer und Seelsorger zu tun haben wor
den." Sprachkonviktler wiederurn fragten 
dieHumboldtianer: 'Wie konntetlhr, sofern 
es euch ernst ist m it dem christlichen 
Glauben und einem Dienst an der Kirche, 
an dieser Sektion studieren?" - d.h. an 
einer Institution, an der die essentiell das 
Thema bestimrnende befreiende Wahrheit 
des Glaubens in beklernrnender Weise 
Oberlagert und verdeckt werden konnte 
durch eine Totalitat politischer Agitation, 
Befljssenheit und Angeparltheit? 

Das Argument vorn "geschOtzten Raum'' 
hat relative Geltung, kennzeichnet aber 
weder generell noch tndividuell-biogra
phisch in der gerneinten Pauschatitat die 
Situation der Konviktler (s.o. Nr. 14). Der 
von Studenten wie auch von Professoren 
wiederholt betonte Gesichtspunkt einer rnit 
der universitaren Existenz gegebenen so
lidarischen Teilhabe an der generellen 
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Situation von DDR-Burgern khngt beste
chend, erweist s1ch aber bei naherem Htn
sehen als problemat1sch Einrnal. Die Situa
tion von Theologen - Studentenw1e Dozen
ten - war und bl1eb exzept1onell Bel Re
legierungen aus polttischen Grunden (es 
gab sie nicht nur 1n den 50er, sondern auch 
noch in den 80er Jahren - kasch1ert als 
Exmatrikulat1on auf e1genenAntrag wegen 
Nonkonformitat in der Ziv1I- bzw Wehr
dienstfrage) oder be1 "Aufhebung" des 
Dienstverhaitnisses (m1t unverhohlen ka
derpolitischer BegrOndung, so rnehrfach 
Anfang der60er Jahre, danach m.W nicht 
mehr) brauchte wegen der unabhangigen 
Stellung der Kirche be1 hinre1chenden 
Fahigkeiten niemand besorgt zu sein, ins 
berufliche und soz1ale N1chts zu geraten 

Dann aberfallt allesGew1cht aufd1e Frage, 
wle in solcher (partiell-)solidanschen Si
tuation Theologie gelehrt und stud1ert wur
de. Ein beklemmendes Defiz1t zeigte sich 
hinsichtlich dessen, was Theologie - die 
mehristalsein Konglomeratvon "F&chern" 
- eigentlich ausmacht. das sowohl histo
risch als auch s1tuativ-aktuell deutlichen 
Benennens der b1blisch bezeugten, von 
totalitaren Anspruchen Jedweder Art befrei
enden Wahrheit Wo nicht dies, sondem 
namens der Staatsralson als oberstem 
Gebot angepar..t oder gar 1deologisch
programmatisch (wiez. B 1m Bere1ch syste
rnat1scher und praktischer Theolog1e) das 
Gegenteil vertreten wurde. da geriet Fach
gelehrsarnkeitzur Alibifunktion und wurde 
aus der Situations-Teilhabe als ermutigen
der Prasenz im Zeichen von Glaubenser
kenntnis eine irn besseren Falle (sit venia 
verbo!) masochistische Verhattensweise 
Wenn eine ehemalige Sektions-Studentin, 
die durL 'l den Pankower F riedenskre1s der 
80er Jahre bekannte Pastorin Misselwitz, 
betont ohne die Erfahrungen an der Ber
liner S~ktion Theologie hatte s1e 1hren wei
teren Weg nicht in gleicher Entsch1edenheit 
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beschritten, so dar! das die Reaktion des 
Zorns aufgenau zu benennende Erlebnisse 
- im Zeichen von selbstandig anderweitig 
gewonnener theologischer Klarheit. Eine 
solches ~ ~genlaufig produktives "Lemen" 
war und ist aber n1cht jedermanns Sache 
und als hochschulpadagog1sches Leltbild 
kaum diskutabell 

(17) Die seit dem 1. Marz 1991 rechtskrat
tige Fusion der K1rchlichen Hochschule 
Berlin-Brandenburg ( ehem Sprachenkon
v1kt) m1t der Theologischen Fakultat der 
Humboldt-Un1vers1tat bedeutetedie vOll ige 
Integration be1der Lehrkorper und beider 
Studentenschaften zu e1nem Gesamtver
band Se1tens der Un1vers1tat !Jbernommen 
wurde auch die B1bliothek des Sprachen
konvikts samt Fachkr1lften (Jetzt lokalis1ert 
im Dorn) Das Studentenhe1m bleibt samt 
Stammpersonal als ''Theologisches Kon
v1kt" bestehen 

Die Kolleg1en beider lnst1tut1onen hatten 
s1ch von Anfang an (nachdem s1ch ein Zu
sammengehen des Sprachenkonvikts 
allein m1t derwestberlmer Mater als unrea
l1stisch erw1esen hatte) fu r den gemein
samen Weg entsch1eden Fur den Lehr
betrieb und die D1enstfunkt1onen stehen 
die ursprungl1ch fur das Sprachenkonv1kt 
ausgebauten Raume des Doms und das 
v1s-a-v1s rechts der Spree gelegene b1she
rige Gebaude der Fakultat zur VerfOgung. 

Die Zusammenarbe1t 1n den versch1edenen 
Gremien laf1t das Bemuhen um em gutes 
kollegia les Verhaltnis erkennen Die Struk
tur-und Berufungskomrn1ss1on hat kurzlich 
ihreArbe1t beendet Es g1bt einen grol12'.0g1g 
bemessenen Stellenplan Fur die Mehrheit 
der b1shengen M1tglleder be1der Lehrkorper 
liegen Berufungsempfehlungen vor, bei 
e1nigen erw1es s1ch die w1ssenschaftl1che 
Qual1f1kat1on trotz des be1 der ehemal1gen 
Sektion erworbenen "Dr sc .. _ Titels als 

unzureichnend. Politische Kritelien kamen 
in solchen Fallen nicht zur Anwendung. 
(Das Ehepaar H. MOiier und R. MOiier
Streisand befindet sich bereits im Ruhe
stand, sucht aber weiterhin frOhere Ober
zeugungen durch die Privatpublikation der 
"Weir!enseer Blatter" zu propagieren.) 

Am 1 Oktober 1992 wird auch die Kirch
liche Hochschule (unter BerOcksichtigung 
der bearntenrechtlichen Stellung des dor
tigen LehrkOrpers) mit der Theologischen 
Fakultat fusioniert werden Soweit durch 
die Hinzukommenden die Zahl der Sol;stel
len Oberschntten wird, Libernimmt die Kir
che bis zur Pensionierung die Personalko
sten Die DurchfOhrung eines gemeinsa
rnen Lehrbetriebs wirdvor allern aus Raurn
grOnden erhebliche Probleme mitsich brin
gen Die mit einer guten Bibliothek und 
raumlich tor den bisherigen BedarfvorzOg
lich ausgestattete Hochschule llegt eine 
Verkehrsstunde von der Theologischen 
Fakultat entfernt. Diese soil aber ihren bis
herigen Standort in Berlin-Mitte behalten . 
Eine zufriedenstellende Gesamtlosung 
wird erst auf langere Sic ht rnoglich werden. 

Die Erfahrungen von einem Jahr Fusion 
sind z. T. widersprOchlich, aber insgesamt 
nicht entmutigend. Eine urspronglich stark 
spOrbareFremdheitzwischen beiden Te1len 
der Studentenschaft, die sich z.T. auch 
darin zeigte, dar! man sich Oberwiegend 
an die jewells " alten" Dozenten hiell, dOrfte 
im Zuge geme1nsamer Arbeit und zuneh
mender Fluktuation zurOcktreten. Schon 
jetzt 91btes (z. T von der Kirchlichen Hoch
schule her) einen betrachtlichen Studen
tenanteil aus den alten Bundeslandern. 
Ein stark es Anwachsen der Studentenzah
len 1st zu erwarten. Die Aufarbeitung der 
e19enen neueren Geschichte soil, wie sch on 
1m zuruckliegenden Semester im Rah men 
einer Sozietat und einer weiteren Arbeits
gruppe begonnen, fo rtgesetzt werden. 
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Probleme der Vergangenheit dOrften in der 
Lebenspraxis der sich verandemden Fakul
tat nach den ersten z.T. kontroversen Kla
rungsversuchen aus Gruppen-Phanome
nen zunehmend zu solchen der persOnli
chen Biographien werden. Fu, dte Ober
gangszeit allerdings verspricht das Zusam
menwirken der drei auch je in sich keines
wegs homogenen LehrkOrper recht "inte
ressant" und keineswegs unkompliziertzu 
werden. Die lnhaber von Leitungsamtern 
werden noch weniger als jetzt schon zu be
neiden sein Aber -an der8erliner1heolog1-
schen Fakultatwird dasAbenteuer"Einheit" 
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zu erleben und zu studieren sem wie 
sonst fast nirgends. Und Studierende 
werden ein Lehrangebot antreffen, das im 
Zeichen der Qual der Wahl die frohere 
Situatior, am gle1chen Ort unvorstellbar 
erscheinen las-sen wird 

Rudolf Mau, Prof. Dr . K,rchenhistonker an 
der fusionierten Theologtschen Faku/tat 
der Humboldt-Un,versittir zu Berlin, war 
von 1954-1964 wissenschaftlicher As
sistant an der Theolog1schen Faku/tlit der 
Humboldt-Universitl'Jt und von 1964-1991 
Dozent am Sprachenkonv1kt 

ht1d1,-.:huk ost mai 1992 

Martin Onnasch (Naumburg): 

Kirchliche Hochschule in Naumburg 

Wie auch die anderen be1den Kirchltchen 
Hochschulen in Berlin und Leipzig ist die 
Naumburger geboren aus den Umstanden 
der deutschen Geschichte nach 1945. Sie 
sp1egelt in 1hrer Entw1cklung dte besonde
ren Verhaltnisse in der DOR wider. Davon 
wird zu reden sein. Die Abs1cht, die Kirch
ltche Hochschule 1n eine neue Universitat 
Erfurt als Theolog1sche Fakultat zu Ober
flihren, 1st nach dem Votum des Wissen
schaftsrates so kaum zu verwirklichen: 
denn die Un1vers1tat wird danach erst in 
tonf b1s zehn Jahren Gestalt annehmen 
kOnnen Deshalb 1st thre Zukunft nicht 
mehr ungew,r.. s1e wird verschwinden. 
Das 1ar..t s1ch rational begrunden, aber es 
bleibtein Gefuhlvon Verlust, auch Schmerz 
und Bedauern 

Die Naumburger Hochschule hat eine 
bewegte Entw1cklung genommen. Sie 
konnte nie ganz das werden, was s1e nach 
Absicht ihrer Grunder se1n sollte, jetzt 
kann sie nicht mehrsein. was s1e geworden 
1st. Das zu beschre1ben 1st die Aufgabe 
d1eses Be1trages 

"Katechetisches Oberseminar 
Naumburg" 

Das "Katechetische Oberseminar" - ein 
Name, der so schwierig ist, dar.. er zu den 
abenteuerlichsten Verunstaltungen gera
dezu einladt - entstand 1949 auf Initiative 
der MagdeburgerKirchenleitung. Zunachst 
in W ittenberg forwenigeMonate beheima
tet, hattees seitAnfang 1950 in Naumburg 
die Aufgabe, Religionslehrer tar die Ober
schulen der DOR auszubilden. Das 1945 
festgestellte Prinzip, dar.. Schule und Kirche 
zu trennen sind, machte die Kirchen fur 
den Religionsunterricht verantwortlich. Sie 
hatten fOr den Lehrplan und die Lehrkrafte 
selbst zu sorgen. In unglaublich kurzer 
Zeit ging der Aufbau von Ausbildung und 
Einsatz geeigneter Frauen und Manner 
vonstatten Ein Zent rum in der Kirchenpro
vinz Sachsen entstand dafOr in Naumburg, 
we1I Otto GOidenberg - Theologe und 
Padagoge zugleich - hier konzeptionelle 
und praktische Arbeit leistete 

For die Oberschulen brauchte man jedoch 
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Lehrer mit Hochschulausbildung in Theo
logie und Padagogik. An den Universitaten 
der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) 
gab es wegen des Trennungsprinzips keine 
Studienzulassungen f0rdlese Fachkombi
nation. Wahrend andere Landeskirchen 
sich auf die damals noch bestehende 
M0glichkeit verlieBen, entweder aus dem 
Schuldienst entlassene Studlenrate einzu
stellen oder auf die Ausbildung an den 
westdeutschen Univers1taten setzten , 
richtete die Evangelische Kirche der Kir
chenprovinz Sachsen das "Oberseminar'' 
ein. Sie rechnete also nicht mit damals 
leidenschaftlich ersehnten Veranderungen 
im geteilten Deutschland und gab sich 
nicht mit Provisorien ab. 

Unter unglaublich prlm1tiven Bedingungen 
bei der raumlichen und technischen Aus
stattung nahmen die Studenten und Lehr
krafte ihre Arbeit auf. DieAnsproche waren 
hoch, die an sie gestellt waren. Nur die 
Qaulitat der Ausbildung konnte den Stu
denten dieAnerkennung in ihrem k0nftigen 
Beruf verschaffen. Der erste Rektor des 
Oberseminars Dr Ernst Kahler gewann 
nach unrl nach Lehrkratte von Kompetenz, 
die z. T ,hre Aufgabe neben der Arbeit els 
Pfarrer ~rf0llten. Die raumliche Enge er
zwang eine Lebensgemeinschaft, die Ober 
den Unterricht hinaus den Tagesablauf 
bestimmte und geistige und geistliche 
Pragung unverwechselbarer Art schuf 

Die Absicht bei der Einrichtung des "Ober
seminars", Lehrkrafte for die Oberschulen 
auszubilden, ist wegen der Schulpohtik 
der SEO und wegen der verscharften Ver
drangung der Kirchen aus der Offentl ichke1t 
seit 1952 niewirksam geworden. Unterricht 
in "Christenlehre" -wie Religionsunterricht 
im Ostlichen Teil Deutschlands seit Kriegs
ende konsequent genannt wurde - fand 
nicht mehrin Schulen, sondern nur noch in 
Raumen der Kirchengemeinden statt For 
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Obersch0ler gab es d1eses Angebot auch, 
aber immmer wenIger nahmen es an, weil 
sie for ihren B1ldungsweg NachteIle 
befOrchten mullten. wenn sIe sich als 
Christen erkennbar machten Seit 1957 
erhielten Sc,10ler aus bewuBt chnst11chen 
Elternhausern oft gar nicht erst die Zu
lassung zurOberschule FurdieAusbildung 
in Naumburg bedeutete das die Absol
venten - die ersten beendeten 1955 1hr 
Studium - mumen neben 1hrer padago
gischen Kompetenz so ausgeb1ldet sein, 
daB sIe als Pfarrer eingestellt werder1 
konnten: sie hatten mIt der Fah1gkeit, als 
"Lehrer" ausgeblldet zu sein, eine zu
satzlicheAufgabe Im kirchlIchen Dienst zu 
erf□llen. Das war schw1erig und reizvoll 
zugleich. Erst 1970 regelten die Kirchen 
diezusatzlicheAusblldung zum Theologie
studium in derWe1se, daBerne Erwerterung 
der Lehrveranstaltungen mIt einer Pr0fung 
tor die Theologisch- padagogische Quali
fikation abgeschlossen werden konnte 
lnsgesamt haben etwa 100 Absolventen 
des Katechetischen Obersem1nars die 
MOglichkeit genutzt. dre Befah1gung tor 
padagogische Aufgaben zu bekommen. 

Noch einmal zuruckzu den ersten Jahren 
N1cht nur die Btldungspoli!lk hat in die 
Entwicklung des "Oberseminars" einge
griffen. sondern ebenso die KonfrontatIon 
der berden deutschen Staaten Im Zuge 
der ersttin Hochschulreform der DOR 1952 
schloB die Reg1erung der DOR alle Stu
denten vom Zugang an den Universitaten 
aus, die zeitweise an westdeutschen oder 
schwe,zerischen Hochschulen studiert 
hatten. Davon waren in besonderen Malle 
solche Theologiestudenten betroffen, die 
ihren Dienst in den Landeskirchen der 
DOR tun wollten und nicht den konflikt
frereren Weg in den "Westen" I,.ihmen 
Zielscheibe der politischen Angrrffe war 
dIe Kirchliche Hochschule in Berlin-Zeh
lendorf Zeitwerse bedeutete em Nachweis 
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r von dort gehorten Lehrveranstaltungen 
ausreichenden Grund, die I mmatrikulation 
an einer derTheolog1schen Fakultaten der 
DOR zu versagen. Die Bischofe baten in 
dieser Zeitoffent11ch Studenten und Vikare 
in den Dienst der offentlichen Kirchen z~ 
kommen, um den Pfarrermangel nicht noch 
gr011erwerden zu las sen Das Naumburger 
"Oberseminar" Libernahm es, tor solche 
Studenten den Abschlua des Studiums zu 
ermoghchen, die Ihn anders nicht erre,chen 
konnten. Oas fuhrte zu Berufungen von 
geeigneten Lehrkratten - nun mIt beson
derer Kompetenz ,n den theolog,srhen 
Drsziplinen 

DerWegzu e1ner"Kirchl1chen Hochschule" 
ergab s1ch also aus den Verhaltn1ssen der 
DOR -nicht aus einem Programm. Es fand 
Unterstutzung und F0rderung zuerst von 
der Kirchenprovinz Sachsen; aber auch 
Professoren der Theolog1schen Fakultat 
in Halle ubernahmen LehNeranstaltungen, 
bis ihnen das often oder verdeckt verboten 
wurde Trotzdem hat se1t der Bildung des 
"Kuratoriums" - eIn von den Landesk1rchen 
geb1ldeter Ausschua zur Leitung des 
"Oberseminars" - d1esem Immer auch ein 
Fakul-tatsm,tglledaus HalleangehOrt Seit 
der Mitte der f0nfz1ger Jahre waren alle 
theologischen D1sz1pl1nen mit Dozenten 
besetzt. und in den sechz1ger Jahren be
wilhgte das Kuratonum eine Doppelbe
setzung • \/egen des padagogischen Auf
trages lehrten dann sogar zwer padago
gIsch qual1f1zierte Theologen fur alle 
Arbe1tsgeb1ete - angefangen von der 
K1nderarbe1t bis h1n zur Erwachsenen
b1ldung 

War in den sechz19er Jahren eme voll
sta ndige Hochschule entstanden, so 
kamen spez1elle Auftrage h1nzu die Be
arbertung der Geschrchte und Theolog1e 
der orthodoxen Kirchen, insbesondere der 
russrsch-or:'1odoxen Kirche. dievon Theo-
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logen zu leisten war, die gleichzeitig als 
Slawisten qualifiziert sein mur..ten. 
Die beiden Vertreter, die diesen Auftrag 
wah rgenommen haben - Fery von Ulienfeld 
und Ganther Schulz-, leisteten wesentliche 
Hilfe bei den Kontakten zu den orthodoxen 
Kirchen und be1 den theologischen Ge
sprachen, die aufeinem hohen Niveau seit 
den siebz1ger Jahren gefUhrt worden sind. 
Seit 1985 ist mrt dem Katechitischen 
Oberseminar eine vom "Sund der Evan
gelischen Kirchen der DOR" eingerichtete 
"Forschungsstelle tor kirchliche Zeitge
schichte" verbunden. S1e hatted en Auftrag, 
die Gesch1chte der Kirchen der DOR zu 
dokument1e1 ~n und an wIcht1gen Punkten 
Stud1en anzufertrgen Bereits in den sieb
ziger Jahren gab es wissenschaftliche Ar
be1ten zur Zeitgeschichte, wie z. B. die lei
der ungedruckt gebliebene Stud1evon Axel 
Noack zur Geschichte der Evangelischen 
Studentengemeinden seit 1945. Hier ge
schah eine Arbeit, die sonst von nieman
dem in Angriff genommen wurde, um 
politrschen Konflikten auszuweichen. 

81s an die Grenze der raumlichen und 
personellen Moglichkeiten kam das "Ober
seminar", als 1966ein KurszurAusbildung 
von Juristen tor den kirchichen Dienst 
eingerichtet wurde, dem aber nur noch ein 
zweIter folgte Der Mangel in den kirch
lichen Verwaltungen an qualifizierten Ju
rlsten muate behoben werden, zumal tor 
kirchhche Zwecke keine Ausbildung an de 
Universitaten und Hochschulen m0glich 
war Unter Le1tung des Frei burger Rechts
anwalts Or Friedrich bekamen ca. 30 Stu
denten eine Ausbildung von solcher Qua-
1 itat. daB sie nicht nur in den kirchlichen 
D1enststellen. sondem weit dar0ber hmaus 
gesuchte Leute geworden smd. 

In der Fortbildung von Pfarrern und Kate
cheten leisteten besonders die pada
gogIsch qualifizierten Dozenten zusammen 

25 



mit den anderen Vertretern theologischer 
Oisziplinen erhebliches. In unterschied
lichen Formen, wiez. B. einem einjahrigen 
"Kontaktstudium" odereinem "Aufbaustu
dium", erhielten die Teilnehmer Kenntnis
se, um Leitungsaufgaben Obernehmen zu 
kOnnen. 

Ein Fund us besonderer Artist die Bibllothek 
des "Katechetischen Oberseminars". S1e 
ist die grOBte kirchliche Bibliothek in der 
DOR gewesen und hat auch jetzt noch ca 
150.00 Sande, nachdem einige kostbare. 
alte Bibliotheken an die Leihgeber zun.lck
gegangen sind. 

Die Verdienste um lhren Aufbau kommen 
neben anderen Mitarbeitern dem Alttesta
mentler Dr. Konrad von Rabeneu zu. der 
mit Leidenschaft und Phantasie Bucher 
beschafft und in systematische Ordnung 
gebracht hat. Ohne dievon ihn organisier
ten Spenden der westdeutschen Kirchen 
hatte die Bibliothek allerdings kaum den 
bere_chtigten Ruf gewonnen, auf dem 
aktuellsten Stand der theologischen 
Literatur zu sein. Seit 1978 beherbergt 
eine im lnneren umgebaute Kirche in 
Naumburgs lnnenstandt ein Magazin, den 
Lesesaal und die Arbeitsraume der Bi
bliothekare. Die Freihandbibliothek ermOg
licht den Studenten und Dozenten, selbst 
die benOtigten BOcher zu suchen und in 
dem Bf'stand Entdeckungen zu machen. 
Spezielle Sammelgebiete sind bei An
schaffungen padagogische, philosophi
sche, zeitgeschichtliche und exegetische 
Literatur. Was aus dem kostbaren Bestand 
einmal gemacht werden kann, bedarf 
sorgfaltiger Uberlegung. 

Bildung und Ausbildung am 
"Katechetischen Oberseminar" 

Im lmmatrikulationsbuch der Kirchlichen 
Hochschule sind bis jetzt ca. 1250 Stud en-
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ten verzeichnet N1cht alle haben das 
Studium beendet Die Anforderungen -
zuerst bei den Sprachprufungen in He
braisch. Gnech1sch und LateIn. dann aber 
auch bei den Seminararbeiten waren hoch 
Das Scheitern an d1esen Hurden hat sicher 
manchen verletzt, aber das Dozenten
kollegium hat seine Aufgabe darin ge
sehen, hohe AnsprOche zu stellen und sie 
festzuhalten, we1I es im kirchlichen Raum 
auch noch andere Ausb1ldungsmoghch
keiten gab, die andere Bega bun gen erfor
derten als die hIer gefragten Die Wech
selmoglichkeiten zwischen den drei Kirch
lichen Hochschulen und ein Ubergang an 
starkerprakt,sch onent,erten PredIgerschu
len sind von Studenten ze1twe1se lebhaft 
genutzt worden. 

Naumburg ist eine Kleinstadt in reizvoller 
Landschaft, dieUmgebung der Stadt voller 
Zeugen deutscher Gesch,chte Das kultu
relle Angebotjedoch fehlte Theologie aber 
kann nur zusammen m,t relat,v bre1ter All
gemeinblldung fruchtbar stud1ert werden 

Den Studenten stand in der Bibliothek 
reichlich vorhandene belletristische Lite
ratur zur Vertogung. In den Lehrveran
staltungen boten Dozenten und Lehrbeauf
tragte Themen aus der Germanistik, der 
Kunst und der Naturwissenschaftan. Einen 
Hohepunkt stellte das "stud,um un1versale" 
am Beginnn des Sommersemesters dar, 
bei dem Gaste aus alien Gebieten - an
gefangen von der Archaologie Ober Thea
terwissenschaften, Dichterf esungen bis hin 
zur modernen Physik - Vortrage hielten 
" Offene Abende", zu denen lnteressierte 
aus der Stadt eingeladen waren. erweiter
ten wahrend des Semesters die allgemein
bildenden Veranstaltungen. Im "Obersemi
nar" war en z. B. Reiner Kunze zu G 1 c;t, als 
er Publikationsverbot hatte, Bettina Weg
ner, Rainer Kirsch, Stephan Hermlin, Franz 
FOhmann. Heinz Knobloch, Christa Wolf, 
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aberauch Walter Jens. Mil dies en Angebo
ten konntezwar nichtdem Traditionsbruch 
in der Bildung Einhalt geboten werden, 
aber es trat ins Bewur..tsein, welche Reich
tOmer vorhanden waren und genutzt wer
den konnten. 

Die Leitbilder der Ausbildung haben sich 
wahrend der v1erz1g Jahre des Bestehens 
der Hochschule erhebl, ch gewandelt 
Waren im ersten Jahrzehnt Disziplln und 
SachlichkeIt leitende Werte, denen Stu
denten und Dozenten gleichermar..en ver
pflichtet waren, so brachten das zweite 
und dritte Jahrzehnl die Mund1gkeit und 
Mitverantwortung von Studenten an der 
Gestaltung und Le,tung der Ausbildung in 
den Vordergrund 1970 tibernahm der 
"Konvent" - ein aus fOnf gewalten Stu
denten und Dozenten sowieeinem Vertreter 
der Assistenten zusammengesetzter Aus
schur.. - fur die Studiengestaltung und -
ordnung und fur die Berufung neuer Do
zenten wesentl1che Kompetenzen, die 
zuvor allein beim Dozentenkolleg,um ge
legen hatten Der " Konvent" war wohl das 
erste Mitbest1mmungsgrem1um aller Kirch
lichen Hochschulen und eine echte Schule 
demokrat,scher Verhaltensweisen. Er be
far..te sich intens,v m,t Problemen der 
Studienreform - rad1kalen Konzepten und 
behutsamen Anderngen D,e Ausein
ander~ .,tzungen zwischen Studenten und 
LehrkOrper waren n,cht selten scharf und 
verletzend ft.Jr be1de Se,ten Zu einschnei
denden Veranderungen kam es n,cht, aber 
erst 1m Ruckbl1ck w1rd klar. dar.. s1ch mil 
kleinen Schritten und m,t manchen mOh
sam errungenen Komprom1ssen viel ge
andert hat. Am wIchtIgsten und kostbarsten 
1st Jedoch das fest verankerte Bewur..tsein 
be, Studenten und Dozenten. dal1 diese 
Mitbestimmung velar..l ich 1st und daB nach 
demokratischen Regeln gefOhrte Konflike 
zu sinnvollen und tragfahigen Ergebn,ssen 
fuhren Wenn in Na um burg irgendwo eine 

"Schule der Demokratie" bestanden hat, 
dann war sie der "Konvent". - Bei aller 
Kontinuitat zu dem eben beschnebenen 
Abschnitt haben die achtziger Jahre einen 
neuen Akzent durch die friedensethischen 
Konflikte bekommen. Die Studentenge
meinde Naumburg, deren Pfarrer Edetbert 
Richter war, und die "Junge Gemeinde" 
Naumburg mit ihrer Pastorin Andrea 
Richter, waren mit dem "Oberseminar" 
eng verbunden, weil sich Studenten in 
beiden Gemeinden engagierten . Seide 
haben den Protest gegen die NachrOstung 
in der Aktion " Schwerter zu Pflugscharen", 
mit dem t. monstrativen "Schwe,gen tor 
den Frieden" in derOffentlichkeitgefOrdert; 
sie haben sich tor einzelne Gemeinde
gleider, die als "Unangepar..te" staatlichen 
Repressionen ausgesetzt waren, aktiv 
eingesetzt; unter Edelbert Richters Verant
wortung haben Zusammenkunfte von 
Antragstellern auf AusreIse stattgefunden. 
Studenten des "Oberseminars" haben sich 
nicht nur mit ihnen engagiert, sondern sich 
auch auf eigene Verantwortung Konflikten 
ausgesetzt. Dadurch geriet die Hochschule 
naturlich in Turbulenzen. Die jahrlich wech
selnden Rektoren bekamen vom Rat des 
Kreises deutliche Signale, dal:\ die Vor
gange nicht folglos bleiben wOrden. 

Zu Disziplinierungen von Studenten, die 
sich In Konflikte verwickelt sahen, ist es 
von seiten der Hochschule in keinem Fall 
gekommen Es hat aberz. T. heil:\e Oebat
ten um die Zweckma~1gkeit und Eindeutig
keit von Aktionen wie Eingaben an Syno
den, Tei lnahme an einer Mai-Demonstra
tion mit selbstgefertigten Plakaten. Protest 
gegen die fehlende Meinungsfreiheit in der 
DDR von Studenten und Mitgliedern der 
"Jungen Gemeinde" aufdem Naumburger 
Markt gegeben Aus dem Kollegium ist 
auch das Argument gebraucht worden, 
der unsichere rechtliche Status der Hoch
schule gebiete Behutsamkeit. Solche 
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Auseinandersetznge waren schwierig -
besonders tor die engagierten Studenten, 
die auch von ihren Kommilitonen hart 
angenommen worden waren, aber sie 
haben auch zur gegenseitigen Klarung 
beigetragen. 

Im Dozentenkreis hat Richard SchrOder
der seit 1979 els Philosophiedozent 
dazugehOrte - mit seinen kntischen Re
flexionen gesellschaftlicher Zustande we
sentliche AnstOBe gegeben, wie auch die 
Studenten ihm nach dem Wechseln von 
Edel be rt Richter nach Erfurtihm besonders 
viel verdankten. 

Die Konfllkte der achtziger Jahre berOhrten 
die Ausbildung an der K1rchlichen Hoch
schule auch dadurch, daB der Anteil von 
Studenten mit einer nur kurzen eigenen 
Erfahrung von Gemeinde und Kirche er
heblich anstieg und zeitweise ein Drittel 
derGesamtzahl ausmachten Durch staat
liche Eingriffe in ihrer Biographie Gescha
digte wonschten, in der Kirche arbeiten zu 
kOnnen oder eine breite Grundausbildung 
zu erhalten, die sonst nicht zu erhalten 
war. In den Lehrveranstaltungen muflte 
darauf ROcksicht genommen warden. Die 
EinObung in christliches Leben - sei es als 
Einzelner oder als Gruppe - bekam ein 
grofles Gewicht, zumal die Mittagsandacht 
wahrend der Semester zum Tagesablauf 
der Hochschule gehOrten Dabe, sind alle 
an Grenzen gekommen, die zu Oberschrei
ten nicht gelungen ist 

Zu den Naumburger Eigenarten gehOrt es, 
dafl die Hochschule nicht nur Ansehen 
genossen hat, sondern auch umstritten 
geblieben ist. Ursache ist nicht nur das 
Milieu der kleinen Hochschule - die 
HOchstkapazitatlag bei 90 Studienplatzen, 
wegen des Wohnraummangels m1t sinken
der Tendenz -, die auf Freiheit und Anony
mitat bedachte Studenten in die grOBeren 
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Stadte getrieben hat. s1e 1st auch wegen 
der Strenge angefragt worden, mit der in 
1hr die Theologie als Wissenschaft, als ein 
nicht auf den prakt1schen, kirchl1chen Be
dart reduz1erbare Aufgabe betrieben wor
den ist. Das macht die Hochschule angreif
bar, vielleicht sogar In kirchllchen Kre1sen 
als "konservativ" denunzierbar 

Unter den Naumburger Theologen beste
hen durchaus Me1nungsverschiedenhe1ten 
Obertheolog1sche Methoden und Konzep
tionen DarOber g1bt es Offenthche und 
nichtOffentliche Streitgesprache, aber das 
Kollegium :,at es von der GrOndergenera
tion des ··oberseminars" gelernt und bis 
heute bewahrt, daB die Zuammenarttett 
und vor all em die auf formuherbare Ergeb
n1sse zielenden Auftrage einen Ausgle1ch 
forderten. So kommt es, dafl auch 1n 
theologischer H1ns1cht d1e Naumburger 
alseln Block erscheinen, ohnedaB So listen 
hervortreten Die Verhaltnisse sind in 
W1rklichkeit 1edoch v1el lebend1ger, als 
das Klischee glauben machen mOchte 
Man kOnnte den Nachwe1s dadurch fOh
ren, daB einzelne M1tglieder des Lehr
kOrpers genannt und vorgestellt werden, 
die in der wissenschatlichen Welt und in 
den Kirchen sowIe 1n der breiten Offen
tlichkeiteinen Namen unnd ein unverwech
selbares Profil bes1tzen, aber das worde 
ube1 den h1er eng begrenzten Rahmen 
h1nausfOhren 

Kirchliche Hochschule - ihre 
Zukunft 

Die GrOnde tor ein Verschwinden der 
Hochschule in Naumburg lassen sich in 
zwei Kategorien einteilen. rationale und 
situationsbedingte Da in Naumburg nie 
eine Kozeption fur eine 1angerfristige Ent
wicklung-vor allem hinsichtlich der raum-
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lichen MOglichkeiten - verfolgt werden 
konnte, waren tor eine lebensfahige Hoch
schule ungeheuere I nvestit1onen nOt19: Die 
Studenten brauchten Wohnraum, weil die 
Sanierungen in der Stadt ihre kOmmer
lichen Behausungen schon Jetzt spOrbar 
betrifft. Wenn fur etwa 200 Studenten 
Unterkunft gebaut werden muB. kann sich 
jeder die benOtigten Mittel selbst Oberschla
gen Der Stolz der Hochschule - die Bibho
thek - ist am Ende ihres Stellplatzes 
angekommen, fur eine Fortfuhrung mOBte 
neuer Raum geschaffen werden Die M1ete 
fur das Gebaude der Hochschule mit ihren 
Raumen fur Lehrveranstaltungen, Kuche 
und Verwaltung 1st erhebl1ch gest1egen. 
und es gibt zahlungskraft1ge I nteressenten 
an dem gunst1g gelegenen Haus Auch in 
d1eser H1ns1cht muBte man an andere LO
sungen denken Die vorhandenen k1rchl1-
chen Gebaude reIchen fur eine m1ttlere 
Entwicklungsperspektrve n1cht aus. Sie 
werden 1m Augenbl1ck dnngend tor das 
"Padagog1sch-Theolog1sche lnstitut" ge
braucht, das fur Pfarrer und Lehrer Qua
l1f1zierung und Fortb1ldung le1sten soil und 
muB Das Argument 'Geld" 1st schlagend, 
wenn man es braucht. um we1ter existieren 
zu konnen. verachtlich abtun laBt es sich 
nur, wenn man es brauchen kOnnte 

Die s1tuat1onsbed1ngten Grunde fur das 
Aus sInd v1el kompllz1erter als d1e ratio
nalen, denn uber 1hr Gew1cht und 1hr Recht 
kann es durchaus heftigen Streit geben 
Es kommt darauf an, wie die Analyse und 
die Prognose der ··s1tuat1on·· ausfilllt. Es 
kOnnen auch hier nicht alle Ges1chtspunkte 
erortert werden, w1e z. 8 die Frage, ob 
kleine Hochschulen der theolog1schen 
Ausb1ldung nicht nur besser bekamen, 
sondern sogar Bed1ngung fur die D1enstfa
h1gke1t e1nes Pfarrers sind Die entschei
dende Frage 1st, ob die Kirchlichen Hoch
schulen - geboren aus den sozialen (vgl 
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den Beitrag von Kahler), den weltanschau
lich-pol itischen und den gesellschaftlichen 
Konflikten dieses Jahrhunderts - die zu
kunftsweisende Gestalt theolog1scher 
Ausbildung sind und nicht led1glich Not
befehle in kritischer Zeit. Freilich. Theologie 
kann nur dann ihre Aufgabe erfOllen wenn 
sie mrt der "universitas literarum" ver
bunden bleibt, und das geschieht am un
mittelbarsten in der Universitat. Die Kirchen 
brauchen selbst diese Konfrontation mit 
der Wissenschaft, um in der Zeit prasent 
bleiben zu konnen. Wie die Dinge zur Zeit 
stehen, kOnnte man s1ch eine Entwicklung 
vorstellen, in der die Kirchen selbst ent
sche1den, ob s1e den Stachel "W1ssen
schaft" 1m e1genen Fle1sch haben wollen 
oder - angesichts der allzu verstandl1chen 
Scheuvor Schmerzen - ihn lleber ansehen 
wollen. Gerade well von einer nicht zu 
erhaltenden Hochschule aus bedacht wird 
was werden soil , ist umso dringender z~ 
sagen· die Kirchen brauchen eine Hoch
schule, fur die s1e verantwortlich sind 1hr 
Profll kOnnte deutlicher, eigenwilliger ge
pragt sein, als die jetzt verschwindenden 
Hochschulen es sein konnten Aber sie 
muBte die innere Spannung zw1schen 
W1ssenschaft und Praxis, zwischen Zweck
freihe11 und Handlungsanwe1sung, zw1-
schen intellektuellem Training und auf die 
FOrderung der Bildung eines ganzen 
Menschen ertragen kOnnen Die Kirch
lichen Hochschulen in der DOR haben 
dies nicht bewaltigen konnen, sonst WO rden 
sie nicht so aufgegeben warden kOnnen, 
w1e es geschieht Sie haben aber Erfah
rungen gesammelt, die fruchtbar werden 
kOnnten, wenn die Aufgabe angefaBt wird 
Die Aufgabe selbst steht bereits jetzt! 

Martin Onnasch. Prof Dr .. isl Theologe an 
der Kirchlichen Hochschu/e Naumburg 
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THEMA: BdWi-FrOhjahrsakademie 

Vom 10. -12. April d.J. tahrte der Bund demokratischer Wissenschaftlennnen 
und Wissanschaft/ar, dem seit 1990 auch Studiarende angehdren /<Onnen, 
seine zweite FrDhjahrsakademie far Studierande durch. Der Ort der Ver
anstaltung lag im Osten - Windischleuba bei Altenburg bei Leipzig -, das 
Thama kam aus dem Osten: "Kritische Geistes- und Sozialwissenschaften 
nach dem · Enda des Sozialismus '. lhre Chancen zwischen Kritik an der und 
Integration in die sozia/e Marktwirtschaft", und wir pub/izieran im f0'genden 
zwei der von ostdeutschen Referanten auf der Tagung vorgesteltten The
sanpapiare. 

Bernd Okun / Horst Poldrack (Leipzig): 

Krltlsche Gelstes- und Sozlalwissenschaften nach dem "Ende des Soziallsmus". 
Per•pektlven •ozlal- und gelsteswlssenschaftlichen Studluma im 

Spannungsfeld von Krltik und Anpaasung. 
Thesen 

1. 

Der raalsozialistische Crash wirft grund
satzliche Fragen zu den Sozial- und Gei
steswissenschaften {abgek. SGW) auf. 
Nicht nur im Osten, auch im Westen wurde 
dies er Crash wederfrOh genug signalisiert, 
kritisch begleitet noch programmatisch 
mitgestaltet. 

War die Sprachlosigkeit der SGW am 
Abend vor und am Morgen nach dem 
Zusammenbruch des Real-.Sozialismus 
ein "Schwarze Freitag·· tor sieoderschlicht 
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normales Versagen? W1e auch 1mmer, ihr 
Ruf - ohnehin ramponiert - wurde danach 
noch schlechter In den neuen Bundeslan
dem waren kritische Sozial- und Geistes
wissenschaftler vor der Wende noch ge
feiert. Nech dem Ruf "Nie wieder Sozialis
mus!" und unter dem Druck konservativer 
Medien rOckten sie in die Nahe von 
Schreibtischtatern eines "verbrecheri
schen Systems". Aber auch im Westen 
geraten kritische oder gar marxistisch 
orientierte Sozial- und Geisteswissen
schaftler unter Druck. Abgesehen von 
marktwirtschaftlichen Verwertungsdiszipli-
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T 
nen - wie z.8 . BWL oder Jura - und 
auBerhalb politischen Herrschaftswissens 
scheinen die SGW nun noch entbehrlicher 
geworden zu sein. 

Wenn diese Situationsbeschreibung 
zutrifft: welchen Sinn hat dann noch ein 
suzial- bzw geisteswissenschaftliches 
Studium? Ersch6pft es s1ch dann im indivi
duellen Bildungserlebnis, in der Verweige
rung gegenuber harten Wissenschaften 
oder im Ruckzug in traditionelle Reservate 
der lntellektuellen? 

2. 

M1t dem Realsoz1allsmus 1st auch der 
Marx1smus-Leninismus gescheitert Aber 
damit sche1terte keine besondere Verbin
dung von Theorie und Pollt1k, sondern die 
extremeAuspragung eInes auch im Westen 
vorherrschenden Grundmodells. SchlieB
lichwaren auch dort sozIal- und ge1steswis
senschaftliche Theorien primar auf gror..e 
politische lnst1tut1onen und Bewegungen 
(Parteien und Staal) f1xiert, orientierten 
s1ch bewur..t oder unbewur..t am politischen 
Status quo auf Kosten 1hrer kritischen 
lnnovat1onsfah1gke1t und suchten vor
nehml1ch uber 6ffentl1chke1t E1nfluB zu 
gewinnen 

Die Handlungsfelderd1eses Grundmodells 
srnd heute eIngeschrankter denn Je. Die 
gror..en pol1t1schen lnst1tut1onen und Grup
pen der Gesellschaft zeigen sich fur die 
notwendigen soz1alen lnnovationen 1mmer 
weniger aufnahmefahig Die Med1at1sie
rung der Gesellschaft verstarkte das 
"Auslegungsmonopol der Massenmed1en .. 
(Clemens Knobloch) und setzte die SGW 
in 1hren trad1t1onellen Domanen einem 
Verdrangungswettbewerb aus, dem sie 
mit ihren b1shengen M1tteln nicht mehr 
gewachsen srnd 

3. 

Die hochkomplexen Gesellschaften der 
Moderne verlangen einen anderen Typus 
kritischer SGW und eine neue Art ihres 
sozialen Engagements 

Diese Gesellschaften entziehen sich der 
Bequemlichkeit tradierter linksintellek
tueller Kritik, der Erwartung, daB groBe 
politische Bewegungen in einem revolutio
naren Krafta kt das Ruder gesellschaftlicher 
(Fehl-) Entwicklu ngen herumwerfen kOn n
ten. Die Destruktionspotentialeder Risiko
gesellschaft zeichnen sich durch Vernet
zung und Unubersichtlichke1t aus An sich 
belanglose, zufallige und deshalb schwer 
berechenbareAnliisse k6nnen sich folgen
schwer auswirken Das begrenzt Jeden 
Versuch zentraler Steuerung durch politi
sche Macht oder zur Macht strebende Ge
genkrafte 

Diese These wurde viel thematisiert, vor 
allem in Bezug auf die selbstzerstOre• 
rischen Folgen von Wissenschaft und 
Technik, als den "blinden Passagieren" 
(Ulrich Beck) der "Verwegenheit von 
Ahnungslosen" (Jurgen Dahl). Zwischen 
der verhangnisvollen ( Selbst-) lnkubation 
von Risi ken und der Sichtung erster Symp
tome vergeht immer kostbarere Zeit, die 
praventivem Handeln - vor dem Point of 
No Return - verloren geht. 

Das pl6tzliche Ende des Realsozialismus 
und dessen destruktives Zerfallsszenario 
konfront1erte uns jedoch i:nit einem neuen 
Phanomen, das die Lageweiterverscharft 
- das der sozialen Implosion: radikale 
ErschUtterungen und pl6tzlicher Zi.;sam
menfall scheinbar festgefugter sozialer 
Gror..systemP deren Gefahren potential 
ebenso bedronlich wie das von technischen 
Katrastrophen zu sein scheint. 
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Die negative Hyperdynamik mit 1hrem 
Szenario schnell verfallender Uberlebens
zeit hat !angst die Zivilisat1on als Ganzes 
erfaBt. Die Implosion der zweiten Welt 
droht die vermeintliche Siegerwelt in ihren 
Sog zu ziehen. Die dritte Welt fallt mehr 
und mehr zurOck und gerat zunehmend in 

die verhangnisvolle Anziehungskraft der 
westlichen Wohlstandfestung Soziale 
Makrostrukturen beginnen sich in rasen
dem Tempo zu zersetzen und dabei eine 
destrukt1ve Eigendynamik zu entfalten. 

Neben dem technischen "GAU" droht nun 
auch der "Soziale GAU". Wir leben nicht 
mehr nur in einer technischen, sondern 
auch in einer sozialen Risikozivilisation 
Wir sind nicht nur durch technische, son
dern auch durch soziale SelbstzerstO
rungspotentiale gefahrdet 

4. 

Mit H1lfe von Technikfolgeabschatzung 
versucht man seit langerem die apokalyp
t1schen Wirkungen unbekOmmerter For
schung und Entwicklung vorwegzuneh
men, auszugleichen und zu verhindern 
Analog hierzu braucht die moderne Gesell
schaft effektiv arbeitende sozialwissen
schaftliche FrOhwarnsysteme, ,jie dazu 
beitragen, mOgltche Folgen s021 ... ,erWand
lungen und lmplosionen abzuschatzen 
sowie zu bewerten. Anstatt, wie gegenwar
tig der Fall, die zerstorerische Dimension 
des gesellschaftlichen Umbruchs (nach
traglich) kompensieren zu wollen, so lite es 
daraufankommen, solchesazialen Ris1ko
potentiale mOglichst frOhzeitig zu erkennen, 
zu entscharfen und im ldealfall 1hr "coming 
out" zu vermeiden. 

Das 1am sich immerweniger aufder Ebene 
grot!.er Politik erreichen. Der Okologische 
und soziale Umbau der Gesellschaft ist 
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vielmehr eme Angelegenhe1t konkreter, 
dezentraler Proiekte und lnrtiativen Nicht 
zuletzt auch deshalb, we1I h1er bessere 
Chancen bestehen, den Sachverstend von 
Wissenschaftlern direkt und kooperativ 
einzubringen, weniger gebrochen durch 
kurzfristige E1geninteressen polit1scher 
lnstitutionen und Parte1en 

5 Sozial- und Ge1stesw1ssenschaftler smd 
dam it herausgefordert. s1ch vorausschau
end und kritisch m1t den zentralen Ris1ko
und Modern1s1erungsfeldern der menschh
chen Ziv1llsat1on zu beschaft1gen Tradi
tionell gelten die sogenannten "Uberbau
verhaltnisse" (ldeolog1e, Kultur. Wissen
schaft, Recht. Poht1ketc ) als dere1gentliche 
archimed1sche Punkt gesellschaftlicher 
Emeuerungen und dam1t alsdas bevorzug
te Terrain soz1al- und ge1stesw1ssenschaft
llchen Engagements Die W1rtschaft hin
gegen ist sozialkntischem Denken noch 
lmmer suspekt lndes. gerade h1er agieren 
die Macher und Trendsetter gesellschaft
hcher Entwicklungen wie Fehlentw1ck
lungen - wahrend die pol1t1schen Akteure 
d1esen Prozessen hmterherlaufen und s1e 
bestenfalls zu korrigieren suchen 

Wenn dies zutnffl, mu!! die Umsteuerung 
des sozialen und technischen Wandels zu 
allererst h1er ansetzen 81ldetd1e W1rtschaft 
em Haup'.med1um der modem en Selbstzer
stOrungsdynam1k. dann mOssen sich ge
rade die krit1schen SGW d1esem Problem
feld in seiner ganzen Bre1te annehmen 
Dort mossen entsche1dende Vorsorge
mechanismen gegen die Selbstzerstorung 
entdeckt und schl1ef1lich beherrscht war
den 

Dies kOnntedazu be1tragen - sicher gegen 
v1ele W1derstande - Marketing und Ma
nagement aus dem Gehauseeiner einseiti
gen und kurzsicht1gen Herangehensweise 
herauszufOhren Der den SGW eigentom-
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liche utopische UberschuB ihres Denkens 
kOnnte dabe1 erstmals s1gnifikant in stra • 
tegische Orientierungen marktwirtschaft
licher Unternehmungen eingehen 

Moghcherweise befinden w1r uns heutevor 
einer ahnlichen zasur in der Bez1ehung 
von Wissenschaft und Gesellschaft wie 
ausgangs des 19 Jahrhunderts Damals 
bOBten Akadem1en und Hochschulen 1hr 
Wissenschaftsmonopol em Natur- und 
Technikwissenschaftler etablierten sich in 
den Forschungs- und Entw1cklungsabtei
lungen der lndustrie Ausgangs des 20 
Jahrhunderts scheinen die Sozial- und 
Geistesw1ssenschaftler 1hren " langen 
Marsch durch die lnstitut1onen der Markt
w1rtschaft" anzutreten. um gle1chsam "vor 
Ort" 1hre okolog1sche und soziale Kompe
tenz in Firmenph1losoph1en und Unterneh
mensstrate91en e1nzubnngen 

6. 

Der Zugriff der W1rtschaft auf Soz1al- und 
Ge1stesw1ssenschaftler 1st langst 1m 
Gange. allerd1ngs in West- und Ost
deutschland auf hochst untersch1edltche 
Weise 

In den alten Bundeslandern gesch1eht das 
unter der Vorherrschaftvon Personalchefs 
auf der Suche nach den 1dealen Fuhrungs
kraften gew1nnor1ent1erter Unternehmen 
(s "Mlt Kant und Kafka in die Marktwirt
schaft", Univers1tat Munchen) Soz1al- und 
geistesw1ssenschaftl1che Fah1gke1ten w1e 
ganzhe1tllches Denken. Problemsensib1-
litat. systemat1sches Den ken. Argumenta
tions- und Sprachfah1gke1t werden als 
wichtige Fuhrungsquahtaten fur das Sp1t
zenmanagment entdeckt Wer fmdig, 
clever und w1l lens 1st. kann m1ttlerweile 
auch als Geistes- und Soz1alw1ssen-
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schaftler in hochbezahlte T 1,p-Pos1tionen 
der W 1rtschaft emdringen 

Es ist naheliegend, daB diese lnitiahntegra
t1on sozial- und geisteswissenschafthcher 
"Manpower" zunachst wenig zu einer 
Neuorientierung von Unternehmensstra
tegien beitragt. Das kann sich rasch andern, 
wenn unbestechliche Marktprognosen, zu 
denen jades solide Unternehmen von s1ch 
aus gezwungen ist, die von Ihm mit ver
ursachten Selbstzerstorungstendenzen als 
" Grenzen (eigenen) Wachstums" aufzei
gen und der Offentlichkeitsdruck immer 
starker w1rd 

DemgegenOber nimmt in den neuen Bun
deslandern dieser Transfer sozial- u11d 
geistesw1ssenschaftl icher " Manpower" in 
die Wirtschaft ZOge elner "ursprOnglicher 
Akkumulation" an Ganze Heersch<iren 
der alten lntelligenz wurden und we. den 
aus 1hren alten BeziehungsgefOge heraus
genssen, ex1stentiell verunsichert und in 
den Versicherungs-, Finanz-und Dienslle1-
stungsbereich hineingedrangt Die Folgen 
d1eses " intellektuellen Transfers" im 
Ergebnis wen1g zu Ende gedachter staat
licher Eingrlffe in das Hochschulwesen 
sind zur Ze1t schwer abschatzbar Schein
bar haben weder der Staal noch die 
Wirtschaft den Wert dieses geistigen Po
tentials. das 1hrLiberNachtzufloB, erkannt. 
Wer frOher, im 1deologischen und pohti
schen Kontext einer Alternative zum We
sten dachte. auf die Schwachen der west
lichen Gesellschafttra,niertwar, siehteher, 
was s1ch dem routiniertem Blick des Insi
ders der Marktwirtschaft entzieht. 

7. 

Die Gese11schaft reag1erte auf die Her
ausforderungen der Systemtransformation 
bislang eher kurzs1chtig Das sozial- und 
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geisteswissenschaftliche Stud1urn w,rd von 
einertechnokrat1sch-konservativen Veren
~ung bedroht. Was nicht in diese Konzep
t1on pallt, soll Ober KW-Stellen reduz1ert 
werdcn Die SGW werden jedoch nur dann 
als Gegenpotentiale blinder Selbstzer
storung an lnteresse gewinnen, wenn s1e 
als gesellschaftliche Resource fur die 
Bewaltigung von Menschheitsfragen, als 
Quell ender Selbstreflexivitat und Selbstkor
rektur erhalten und ausgebaut werden. 

w_as not tut. ist eine Reform des gesamten 
B1ldungswesens. C>kologische und soziale 
Kompetenz rnOl3te in der schulichen be
ruflichen, Hochschul- und We1terbildung 
verankert werden Die Zeit drangt 

In Anbetracht dessen, dafl die "Elite" mo
dernerGesellschaften an den Hochschulen 
ausgebildet wird, kommt der Reform in 
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d1esern Bere1ch em besonderer Stellenwert 
zu. Ger a de hier waren soz1al- und geistes
w1ssenschaftllche B1ldungsinhalte gegen
Ober dem Jetz19en technokratischen Zu
schnitt der me1sten Stud1engange aufzu
werten Die gegenwartig w1eder auflebende 
Debatte urn die Dnnghchke1t einer neuen 
Hochschulreform sollte dieses Thema nicht 
aussparen 
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soph am FB ,. G Median- und Kommunika
tionswissenschaften der Umvers1tst Leip
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Peer Pasternack (Leipzig): 

Thesen: 
Oas ostdeutsche Hochschul- und Wissenschaftssystem im Umbruch: 

1989 -1992 

I. 

DDR-Wissenschaft war als Wissen
schaft im Realen Sozialismus gekenn
zeichnet durch dessen Herrschafts
mechanismen und dessen Wider
sprUchlichkeiten. 

Unter die dominante Kuratel von w1ssen
schaftsfremder Einflullnahme gestellt, 
llel3en sich Hochschulen und Wissenschaft 
1nstrumentahs1eren Ursachen waren we
nig ausgepragter W1derstandsw1lle einer
seits und e1n auf dem Konzept der lnteres
senident1tat - z B zw1schen Pollt1k und 
W1ssenschaft bas1erendes Gesell-
schaftsverstandn1s andererseits Mit dem 
Auftrag parte,licher Lehre und Forschung 
versehen. l1eri.en s1ch v1ele W1ssenschaft
lerl nnen Fragestellungen und Methode 
weitgehend d1kt1eren Andere nahmen die 
gefnrderte Parte11ichke1t derW1ssenschaft 
bewur..t als d1e vermeinthch bessere Form 
von Forsch en und Lehren an In Ausnahme
fallen verband s1ch dies m1t e1nem krit1-
schen Impetus Als Bestandteil des 0ber
baus der die soz1alist1sche Revolution 
vollziehenden Gesellschaft ubernahmen 
Hochschulen Und W1ssenschuft herr
schaftsleg1t1matonsche Funkt1onen Als 
T eil des soz,alist,schen Blfdungswesens 
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Obernahrnen sie pol1tische Disziplinie
rungsfunkt1onen gegenuberden Stud1r<en
den und gegenOber solchen Lehrkraften, 
deren Verhalten Zweifel an der Zuverlassig
keit bei der aufgegebenen kommunisti
schen Erziehung begrOndete. 

Gle1chzeit19 waren die DDR-Hochschulen 
und -W1ssenschaftsetnrichtungen auch 
gepragt durch die WidersprOchlichkeiten 
des sie tragenden Systems. Nicht nur 
strukturierten die polit1schen und ideologi
schen Vorgaben wissenschaftliche Ergeb
nisse vor Zugleich produzierte auch die 
wissenschaftliche Beschaftigung mit den 
1ewe1ligen Gegenstanden z.T politische 
lnfragestellungen Daraus ergab s1ch ein 
Spannungsverh~ltnis Dieses sch lug Jetzt
llch zwar - innerhalb der proklamierten 
E1nheit von W issenschaft und Politik -
1mmerzugunsten der Politik aus Gleichzei
t19 aber 1st d1eses Spannungsverhaltnis 
nicht hinreichend erfar!t, wenn es als nur 
stromlinienfOrmige Anpassung an den 
jewe1hgen ag1tatorischen Mainstream be
schrieben wird. Das Streben nach Demo
kratis1erung des staatssozialistischen Sy
stems war fur einen grori.eren - freilich 
n1cht den grOr!ten - Teil auch derWissen
schaftlerlnnen in der DOR impulsgebend 
fur ihr Den ken und Tun Dar! s1e dabe1 das 
westliche System kaum als denkbare 
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Alternative annehmen konnten, ist dlesem 
westlichen System und nicht den hier in 
Rede stehenden Wissenschaftterlnnen an
zulasten. 

Auf die handelnden Personen bezogen, 
gab es erhebliche Differenzierungen. Da 
waren anzutreffen ldeologie-Einpeitscher 
und Karriere-Konform,sten einerseits sowie 
Widerstehende, zum nicht geringen Teil 
dann irgendwann Gefeuerte andererseits. 
Daneben gab es Leute, die sich aus allem 
herauszuhalten suchten und deshalb heute 
als "unbelastet" gelten. Und dann gab es 
auch solche, die sich bewuBt in politische 
Strukturen begaben, um dort wenigstens 
Schadensbegrenzung zu betreiben. Im 
besten Falle erreichten sie mitunter auch 
geringfOgige Grenzverschiebungen. 

Diebeiden Hauptvorw0rfean DDR-Wissen
schaft sind (a) verbreitete mangelnde 
wissenschaftliche Leistungsfahigkeit und 
(b) die Orientierung an den gesellschaftli
chen Gegebenheiten, die geistige Verhaf
tung innerhalb des Systems, also das 
Unterlassen derintellektuellen Grenz0ber
schreitung. 

Der erste Vorwurf hat s1ch tor zahlreiche 
Disziplinen und Personen als haltlos bzw 
als politisches Instrument erwiesen: durch 
die Evaluierungen sowie die mittlerwetle 
er-folgteBewahrung innerhalbderDrittm1t
teleinwerbungsprozesse und der internatio
nalen wissenschaftlichen Diskurse. Der 
zweite Vorwurf kann nur glaubw0rdig er
hoben werden durch Personen, die selbst 
for intellektuelle Grenz- und Systemaber
schreitung stehen, also - bspw. im Westen 
- die Befahigung zum Durchbrechen des 
strukturellen Zusammenhangs von Soz1a
lisation und Kognition nachgewiesen ha
ben. Das sind nicht allzuviele 
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II. 

Auch in der Kernphase des Umbruchs 
In der DOR verhielten slch Hochschulen, 
Wlssenschaftlerlnnen und Studierende 
aowohl differenziert als auch wlder
sprOchllch. Unterschieden werden muB 
zwiachen dem Verhalten der lnstl
tutionen, von Gruppen und der lndl
vtduen. 

Die w,ssenschaft/Jchen lnst1tur1onen ein
schlleBl1ch der Hochschulen glanzten -
obwahl es auch In 1hnen garte - wahrend 
des Umbruchs vor allem durch D1sz1phnie
rungsversuche gegemiber 1hren Angeh0ri
gen. Erst relat1v spat schalteten sie s1ch in 

den sog. "Dialog" ein Tre1bende Impulse 
gingen van den lnstitutianen als salchen 
kaum aus 

Die Gruppen an Hachschulen und lnstituten 
wurden als Gruppen wah rend der Anfa ngs
phase Umbruchs kaum akt1v Das Verhal
ten der meisten Professarlnnen war vor 
allem durch Angstl1chke1t gepragt. Die 
Studierenden emanz1p1erten sich als erste 
Gruppe an den Hochschulen, indem sie 
das herrschaftilch angemaBte Vertretungs
monopal der Freien Deutschen Jugend 
(FDJ) angriffen und die 81ldung e1genstan
diger studentischer lnteressenvertretungen 
(StudentlnnenRate) durchsetzten. 

Eine signifikante Abwe1chung vam gan
gigen Bild der Wissenschaftlerlnnen im 
KernprozeB des Umbruchs boten eine 
gr0Bere Zahl von Naturw,ssenschaftlerln
nen an auBeruniversitaren Forschungs
instituten. Sie b1ldeten neben Kirchen
vertreterlnnen, prommenten Burgerrecht
lerlnnen und Rechtsanwalten das intellek
tuelle Basispotent1al der Protest- und Bur
gerbewegungen 
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lndivldue/1 bete1iigten s1ch mehr Hoch
schul- und lnstitutsangeh6rige an den 
zusammenbruchsfordernden Demanstra
tionen, als dies 0bliche Kl1schees vermit
teln. So waren bspw zirka dreiBig Prozent 
der Le·"ziger Stud1erenden an wenlgstens 
einer Leipziger Montagsdemo in der Kern
phase des Umbruchs beteiligt, ohne daB 
sie dort a/s Gruppe der Studentlnnen 
aufgetreten waren 

Gepragt waren die Verhaltensweisen von 
Hochschulangehongen und die D1skussio
nen an den Hochschulen in dieser Zeit be
sanders stark von dem damals n:>ch vor
herrschenden gesellschaftl1chen Grund
konsens Das, was angestrebt wurde, sollte 
in irgendeiner Weise eine sol1darische Ge
sellschaft werden, eI newirkliche Alternative 
zum kap1taldom1nierten Gesellschaftsmo
dell des entw1ckelten Westens des Nor
dens In den vorhandenen Grundstruktu
ren der DOR-Gesellschaft, Insbesondere 
in der Dom1nanz des (formal) vergesell
schafteten Eigentums wurde eine struktu
relle Ausgangsbed1ngung fur eIne tatsach
lich emanz1patonsche Entw,cklung gese
hen 

111. 

Hochschulen und Wissenschaft in den 
ostdeutschen Bundeslandern konnen 
weder aus sich selbst heraus reform
fahig genannt noch als aus sich selbst 
heraus reform unfahig denunziert wer
den. 

Im Laufedes Jahres 1990 gab es v1elfi:lltige 
innerunivers1ti:lre Reformbestrebungen. 
D1ese bezogen sich sowohl auf inhaltliche 
wIe strukturelle wIe personelle Erneuerun
gen Die AkllvItaten verzeIchneten durch-
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aus Erfolge. NeueFachbere1chsstrukturen, 
durch Origmalitat ausgezeichnete Stu
dienprogramme sowie interdisziplinare 
Struktur- und inhaltliche Vorstellungen wur
den entwickelt. Der (Wieder-)Organisation 
einerakademischen Selbstverwaltung eig
nete vielfach eine an deutschen Universita
ten ungekannte demokratische Substanz. 
D,eAbschaffung derFremdverwaltung der 
Studierenden und die Durchsetzung ihrer 
Selbstverwaltung durch die Bildung unab
hang iger Student I nnenRatewar orig inarer 
Bestandteil des demokratischen Aufbruchs 
1m Lande. Ehren- und Rehabilit1erungs
kommissionen nahmen an den Hac-hschu
len Ihre Arbeit auf. Funktionstragerlnnen 
wurden verpflichtet, gegen0ber Mitarbeite
rlnnen und Studierenden die Vertrauens
frage zu stellen Die Hochschu1-Verfas
sungsdiskussianenwarenz T stark eman
zipatorisch gepragt und wiesen strecken
we1se eine bemerkenswerte Originalitat 
auf 

Zugleich gab es gegenlaufige Tendenzen. 
Strukturelle Erneuerung wurde - profes
soral dominiert - vielfach als konservative 
Madernisierung betrieben. I nhalt liche Neu
onentierungen trugen oftmals einerseits 
zum nicht geringen Tei I den Ballast t rad1er
ter Befangenheiten in sich. Oder siewaren 
andererse1ts lediglich auf m6gllchst voll
kommene Anpassung an die in West
deutschland dominierenden Trends gerich
tet Die personelle Selbstreinigung der 
Hochschulen wurdevan unterschiedlichen 
Se1ten hintertneben. Als Motive bzw. Ursa
chen mussen insbesondere diagnostiziert 
werden: sowohl soziale Besitzstandswah
rung der Betroffenen w1e die Angst der Re-
9 Ierenden vor allzu gro~er Nachgiebigkeit 
gegenuber einer - dann wieder schwer zu 
zugelnden - Basisbewegung wie auch die 
Protektion alter Funktionstragerlnnen 
durch westdeutsche Wissenschaftsgre
m,en 
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Hlnzu kamen die Zersplitterungen der 
Erneuerungsaktvistlnnen, geschuldet z. T 
gegenseitigen Vorbehalten, z .T. der allg&
meinen politischen Hektik. Hinzt: •,am des
weiteren die objektivwirkungsbegrenzende 
Notwendigkeit, auf zu vielen Ebenen und 
nach mehreren Seit en hin arbeiten zu mus
sen. Damit konnten eigentlich nOtige Kon
zentrationen nicht geleistet werden 

IV. 

Dae Jahr 1991 wargekennzeichnetzum 
ersten durch die zum 2. Januar vollzo
gene Abwicklung zahlreicher gelstes
und sozlalwissenschaftlicher Elnrich
tungen sowie zum zwelten durch den 
Versuch, der Umgestaltung des ostdeut
schen Hochachulweaens mittels Hoch
achulerneuerunga- oderiihnlichen Lan
desgesetzen eine administrativ-Jurlstl
sche Grundlage zu geben. Die Hoch
schulen wurden damit endgUltig zum 
Objekt ihrer eigenen Entwicklung. 

Die kbwicklung kennzeichnete for den 
Hochschulbereich, was andernorts bereits 
erledigt war: das Scheitern der urspr0ng
lichen lntentionen des Demokratiebew&
gung in der DOR. Die Evaluierung der 
auaeruniversitaren F orschungsinstitute 
bewirkte 1n ihren wissenschaftspolitischen 
Folgen auf diffizilere Art Ahnliches. 

Der Widerstand gegen die endg0ltige 
Objektwerdung der Hochschulen durch die 
Abwicklung war - infolge beeindruckender 
Ungeschicklichkeiten der politischen Ad
ministrationen und einer allgemein aver
siven Grundstimmung im Landegegen0ber 
der Entm0ndigungstendenz - zunachst 
sehr deutlich (massive studentische Pro
testaktionen vor allem in Leipzig, Berlin, 
Halle und andernorts), um dann um so 
nachhaltiger in Lethargie umzuschlagen 
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Damit konnte wrederum mit Verspatung 
an den Hochschulen vollzogen werden, 
was dern Land bereits mit der Wahrungs
umstellung im Juli 1990 widerfahren war 
Strukturanpassung unter Betrachtung der 
Betroffenen als reine strukturf0llende bzw. 
aus der Struktur herausfallende Masse. 

Bei denAbwicklungsbef0rwortertnnen b0n
delten s1ch versch1edenste I nteressen poli
t1scher, finanz1eller. wissenschaftlicher, 
ethischer und demokrat1scher Art Diese 
verschiedenen lnteressen hatten unter
schiedlichste Trager 

Be1 den Kultusburokratren und -Politikerln
nen auf Bundesebene waren die Motive 
primar wissenschafts- und haushaltspoli
tische. W issenschaftspolit1sch konnte die 
Abwicklung genutzt werden. um eme 
Verbreiterung des krrtischen Potentials an 
den bundesdeutschen Hochschulen durch 
den DDR-Beitritt zuverhindern. Haushalts
politisch warwesentlich, darl die Finanzie
rung der ostdeutschen Hochschulen for 
einigeJahre zu einem Gror..teil wird erfolgen 
mossen Ober den Landerfinanzausgleich 
und dieversch1edenen Hochschulsonder
programme Ost Da bestand und besteht 
ein elementares lnteresse an der Minimie
rung dieser Belastungen D1eses konnte 
bedient werden, Indem die Abw1cklungen 
und die darauffolgenden Neugrundungen 
mit rabiaten Stellenstre1chungen verbun
den wurden DarOber hinaus konnte die 
Abwicklung als Test der Wehrhaftigkeit 
der ostdeutschen Hochschulen genutzt 
werden. Nach Auswertung der gewon nenen 
Erfahrungen konnten/k0nnen dann auch 
die Natur-, lngenreur- und medizinischen 
Wissensct>aften auf westdeutsches MaB 
gestutzt werden SchlteBltch war ein wei
teres Motiv als Bestandteil einer allge
meinen Entwicklung zu sehen· Es gab und 
gibt das Bestreben, m0glichst jedes Stock 
spezifischer ldentitat aus dem BewuBtsein 
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der Ostdeutschen zu loschen ldentitat 
wird stark geistig , also kulturell und intellek
tuell vermittelt. F olglich murlte diesbez0g
lich der Hebel auch an den Hochschulen 
angesetzt werden 

Bei den ostdeutschen Landesregierungen 
spielten naheliegenderweise gletchfalls 
haushaltspolitische Erwagungen eine ent
scheidende Rolle. Daneben wirkten jedoch 
ahnlich stark auch die polit1schen Motive. 
Das politische Umfeld in Ostdeutschland 
ist bekannt11ch weitgehend konservativ 
domrniert Da wunschten s1ch nun die re
gierungstragenden Polit1kerl nnen auch 
entsprechende Hochschulen. die dement
sprechende Absolventlnnen produzierl:ln 

Das Motiv fur Wissenschaftsrat, Hoch
schulrektorenkonferenz und Hochschulleh
rerverbllnde, die Abwicklungzu begr0Ben, 
ergab s1ch besonders aus zweI Grunden. 
Zurn emen konnten dam1t potent1elle Tra
gerlnnen m1rlheb1ger hochschulpolitischer 
Vorstellungen ausgeschaltetwerden Zurn 
anderen konnte mIt dem Fre,schierlen von 
Stell en rm Osten quasi im Vorbeigehen ein 
Abfluf.l. tor den westdeutschen Beflirde
rungsstau In den Geistes- und Sozialwis
senschaften geschaffen werden 

Auch zahlrerche NIcht-Gesellschaftswis
senschaftlerlnnen an den ostdeutschen 
Hochschulen begrur1ten dreAbwicklungen 
Sie sahen s1ch m,t 1hnen In ihr,,r schon 
vorher 1ntens1v kolportierten Auffassung 
bestatigt Die nach ihrer Ans re ht geistig tor 
die Misere allern verantwortlichen Gesell
schaftsw1ssenschaftlerlnnen mur:1ten nun
mehr auch alle1n die Schuld abtragen Na
tur- und lngen1eurw1ssenschaftlerlnnen/ 
Med1zinerlnnen seIen Jelzt anerkannter
marlen fre1 von Schuld An Ihnen erfolge 
nun die W1edergutmachung furJahrelange 
Benachteil1gung. W1e von den protest1eren
den Student! nnen vorhergesagt und durch 
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den m1ttlerweite verordneten Personalab
bau in alien Bereichen aktenkundig, ein 
fataler Trugschluf.l. 

Auch nicht wenige ehrl iche Erneuerungs
bef0rworterlnnen an den Hochschulen 
akzeptierten die Abwicklung. Sie hatten 
zwar schon Bedenken ob des undifferen
zierten Vorgehens. Dech sahen sie gleich
zeit ig in dem Vorgang die damals einzig 
m0gliche Notbremse. Die Notbremse, um 
vor dersich jahrelang hinziehenden geron
tologischen Losung des Personalproblems 
jetzt doch noch zu tatsachlichen Verande
rungen zu kommen. 

Dre Abwicklungen bewirkten zweifelsohne 
auch lange Oberfall iges Dominant wurde 
auf diesem Wege jedoch die politische 
Absicht der Anpassung durch Ausschal
tung krit ischen Potentials verm ittelt und 
durchgesetzt. 

V. 

Der Entwicklung der Hochschulen im 
Jahr vor und im Jahr nach Beendigung 
der deutschen Zweistaatlichkeit war 
zuvorderst gekennzeichnet durch drei 
dominante Tatbestande. 

Zurn ersten sind auch ostdeutsche 
Hoch sch ulen Institution en und als solche 
In einer gewissen Starrheit verhaftet. Da
r0berhinaus sind sie - wie westdeutsche 
Hochschulen - durch die betonte interne 
H1erarchisierung und die sich aus ihrem 
akademischen Charakter ergebende rela
t ive Autonomie stark in sich verankert. 
lnfolgedessen sind sie behutsamen Auf.l.en
interventronen nur schwer zuganglich 

Zum zweitenwirktedie politlscheAdmi
nistration eher hemmend auf interne 
Umgestaltungsprozesse. N0tig gewe-

39 



sen ware eine Verstarkung der inneruni
versitaren Erneuerungsimpulse durch 
auaeruniversitare, um den immanenten 
Widerstanden begegnen zu konnen. Die 
auaeruniversitaren Impulse kamen nicht. 
Zurn einen gewiB, weil die Situation der
gestalt war, daB primar ein Zusammen
bruch des gesellschaftlichen Lebens ver
hindert werden mullte, und die Hochschu
len/Wissenschaftseinrichtungen in diesem 
Zusammenhang weniger als Objekte des 
Krisenmanagements galten. Zurn anderen 
aber auch, weil es seitens der politischen 
Adiministration keintatsachliches lnteresse 
an einer Erneuerung der vorhandenen 
Wissenschaftseinrichtungen gab. Dieses 
nicht vorhandene lnteresse verweist auf 
das dritte Charakteristikum der Situation-

Der Versuch einer eigenstlindlgen Er
neuerung an den Hochschulen und ln
stituten stellte angesichts der gesell
achaftlichen Rahmenbedingungen zu
vordersteinen Anachronismus dar. Die
ser Versuch hatte nur gelingen kOnnen, 
wenn er mit einer Aufarbeitung eigener 
Vergan· enheit und offener-Offentlicher 
Selbstbefragung verbu nden gewesen ware. 
Dafor gab es weder ein gesellschaftliches 
I ntere~se noch ei n entsprechendes sozial
atmospharisches U mfeld. Dies es war viel
mehr durch Verdrangung und Abrechnung 
gepr~gt Verwunderlich ware gewesen, 
wenn sich ausgerechnet die Wissen
schaftseinrichtungen diesem situativen 
Druck hatten entziehen kOnnen. 

lndividuell gab es drei Moglichkeiten, mit 
dem Spannungsverhaltnis von einer Ver
gangenheit in der DDR und einer Zukunft 
in der Bundesrepublik umzugehen: (a) 
ehrliche Aufarbeitung des Getanen und 
Unterlassenen durch die Hardliner in der 
Wissenschaft. Von tatsachhcher Ehrllch
keit getragen, hatte dies zu der subjekt1ven 
Einsicht fOhren mOssen, daB man/frau 
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sich tor eine Zukunft innerhalb akade
mischer Zusammenhange d1squalifiziert 
hat - es hatte folghch derselbstverantworte
te Ausst1eg vollzogen werden mussen; (b) 
ehrliche Aufarb~tung des Get;.inen und 
Unterlassenen durch die Reformorientier
ten und Nicht-/Weniger-Angepaaten in der 
Wissenschaft Dies Mtte in der von Pau
schalisierungs- und Abrechnungspsycho
se gepragten soz1alen Atmosphare erheb
liche Angriffsflachen geboten. sowohl was 
den vergangenen Opportunismus - auch 
das Widerstehen vollzog s1ch JS in der 
DOR inform e1nes "opportunistischen 
Protests" - wie auch kUnft19 zu erwartende 
Renitenz betnfft Die durchaus auch vor
handen gewesenen Versuche von Vertre
terlnnendes kntischen Potentials innerhalb 
der DDR-Wtssenschaft, elne selbstkriti
sche Diskussion ingang zu brtngen, be
statigten dieAuss1chtslos19keit des Unter
fangens im gegebenen sozialen Umfeld; 
(c) Fortsetzung der Anpassung - nun an 
das and ere System - und dam it die eventu
elle Er6ffnung e1ner indiv1duellen Chance 
des beruflichen und soz1alen Oberlebens 
Dies entsprach der mentalen Konstitution 
dermeisten Wissenschaftlerlnnen am ehe
sten undwurde folgedessen dte bevorzugte 
individuelle Strategie 

Sozialpsychologisch steht hinter der ge
scheiterten Selbsterneuerung der ostdeut
schen W1ssenschaftsetnnchtungen tn den 
gegebenen gesellschaftllchen Rahmen
bedingungen e1ne gemeinsame Ursache: 
Es wurde Selbsterneuerung solcher Art 
verlangt, dte eine soziale, berufl1che, aka
dernische Perspektive fOr die potentiellen 
Erneuerer nicht bot. (Zurn Vergletch sollte 
mensch sich die Ergebnisse e1ner Selbst
befragung der westdeutscher: 1~tssen
schaft unter ahnl1chen Umstanden vorstel
len.) Hinzu kam die institutionelle Eigen
logik Der Versuch einer tatsachlichen Er
neuerung von innen heraus muB unter An-
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sehung der politischen Umstande retro
spektiv als aussichtslos eingeschatzt wer
den Die Verantwortung freilich kann dafOr 
nurz.T den ostdeutschen W1ssenschaftle
rlnnen zugeschoben werden 

Gle1chzeitig muB gesagtwerden: Versuche 
zu einer e1genstandigen Beteiligung der 
Betroffenen an den Umgestaltungspro
zessen verdienen prinz1p1ell der UnterstO
tzung Denn sie konnen zum einen eman
zipatorische W1rkungen haben und wirken 
zum anderen als Korrektiv gegenOber einer 
ausschliefllich stromlin1enform1gen Anpas
sung an das westdeutsche Strukturgefuge 
und den westl1chen akademischer, Main
stream 

Unterstutzt werden mussen Versuche 
eigenstandigerErneuerung gegen dieW1r
kung e1ner schonungslos durchgesetzten 
Systemrat1onal1tat der burgerl1chen Ge
sellschaft Bezugl1ch der Hochschulen und 
W1ssenschaften bedeutet d1ese Die po
litische Herrschaft hat gewechselt. Dami! 
haben auch die Anspruche an W1ssen
schaft gewechselt Die Neuordnung der 
ostdeutschen Wissenschaft erscheint da 
tn nuchternen Kalkulat1onen zuvorderst 
als kostenverursachende Umschulung 
Solangeder Bedarfjedoch kostengOnst19er 
durch westdeutsches Personal zu decken 
ist, gtbt es keinen Grund, derartige "Um
schulunp" zu finanz1eren 

Die Strukturuberstulpung tn Ostdeutsch
land erfolgte und erfolgt unter nur geringer 
Berucksichtigung von Gewachsenem 
Gle1chzeit19 1st d,ese mit etner gezielten 
Selekt1on verbunden So werden etwa die 
tn Jahrzehntelangen zahen Kampfen in 
We~tdeutschland erre1chten, sich genng 
genug ausnehmenden Moglichkeiten zur 
Frauengle1chstel lung 1m Hochschulbere,ch 
be1 der Strukturanpassung gror1teils Opfer 

einer patriarchalisch dominierten Umge
staltung des ostdeutschen Wissenschafts
systems. 

Demokratische Minimalstandards finden 
tn den hochschul- und wissenschafts
politischen Auseinandersetzungen vielfach 
ke1ne Beachtung. Mitbestimmung der Be
troffenen funktioniert - wo sie durchge
setzt werden konnte - meist nur formal. 
Die MinisterialbOrokratien befleiBigen sich 
zudem einer nahezu ministeriellen Leitung 
der Hochschulen, die in Kommissarmanier 
urngesetzt, gle1chwohl rncht bewaltigtwird. 
Die rniteinem gegen Null konverg1erenden 
Handlungssr ilraumausgestatteten Hoch
schulen kampfen derart permanent gegen 
die Paralyseihres Lehr-und Forschungsbe
triebes 

Die Orientierung an den "bewahrten" 
westdeutschen Mustern durch Politik und 
BurokratiefOhrt zu r getreulichen Wiederho
lung a lier bekannten Fehler, deren Auswir
kungen in der Einschatzung des westdeut
schen Un1versitatssystems als "verrottet" 
(Dieter Simon) sinnfallig formuliertwurden 

VI. 

Forderungen in bezug auf ostdeutsche 
Hochschulen und Wissenschaft konnen 
nur noch bedingt isoliertformuliertwer
den. Die ostdeutsche Situation weist 
zwar Spezifika aus . Coch betrachtet 
werden kt>nnen die dortigen Entwick
lungen nicht mehr aue.erhalb des Zu
sam mmen hangs der gesamtdeutschen 
hochschul-, wissenschafts- und bil
dungspolitischen Entwicklung. Ost
deutschland ist fUr manches in diesen 
Bereichen Testfeld. Retardierende Aus
wirkungen aufden Westen der Republik 
stehen zu erwartcn. 
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Vordergrondig ost1s01tert sind fotgende 
grundsatztiche Forderungen. 

- Verhinderung des einsetzenden brain
drain aus Ost- nach Westdeutschtand ,m 
Umfeld der attgemeinen Tendenz zur Ent
industriatisierung und Sizilianisierung der 
ostdeutschen Bundeslander, 
- Ermogtichung von Forschung und W1s
senschaftsentwicktung in den ostdeut
schen Bundestandern mitsowohl regionaler 
Wir1<ungwie auch Oberreg1onater Ausstrah
tung; 
- Nutzung des Potentials ostdeutscher 
Wissenschafttertnnen, insbesondere auch 
fOrdieBewaltigung dervietfaltigen Transfor
mationsprobleme von Okologischer Altlast
beseitigung Ober Probleme des unbewal
tigten Wertewandels oder die politischen 
Auswirkungen dergesettschafttichen Pota
risierungstendenzen bis hin zur steigenden 
Suizidrate oder derdramatisch anwachsen
den Kriminalitat usw.usf.; 
- Herstetlung bzw Sicherung derGteichran
gigkeit der Ausbildung in Ost und West 
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alsVoraussetzung fur Gle1chwert1gke1t der 
hochschuhschen Abschlusse Im Osten 

Doch stehen d1ese Forderungen 1m !< ontext 
einer hochschul- und w1ssenschaftspolit1-
schen Auseinandersetzung, die Ober die 
ostdeutschen Entw1cklungen hmauswe1st 
Der Druckauf Anpassungvon Hochschulen 
und W1ssenschaft an verwertungsonen
tIerte Strukturen 1st gesamt-deutsch: so
woht sehr gesamt. d h sehr best1mmt und 
bestimrnend. w1e auch sehr deutsch 1m 
Kontext der seItens der pohtischen Ktasse 
betnebenen Neudef1nierung der deutschen 
Rolle ats Jener einer Gror..macht 

PeerPasternack. Poht1kw,ssenschaftsstu
dent an der Universitat Leipzig, ist Hoch
schulpclitischer Referent der Konferenz 
der Studentlnnenschaften (KdS}, dam 
Dachverband ostdeutscher Studentln
nenRate. m,t Sitz m Ost-Berlin 
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THEMA: Wissenschaft Ost 
1989/90 T eil I 

Eine der Phasen gravierender Verlinderungen im DDR-'Nissensch&ffs- und 
Hochschulsystem war ohne Zweifel das Jahr zwischen Herbst 1989 und 3. 
Oktober 1990 'Nie im ganzen Lande, so mobiliserte sich auch hier demol<ra
tisches Potential. gab B!: harte Auseinandersetzungen um und unterschied
/ichste Auffassungen Ober Emeuerung, wurde ein erhebliches MaB an 
Originalitt:U be1der Entwicklungneuer Struktur •orstellungen, neuerinhaltlicher 
o n·entierungen undvon Selbstverwaltungsmodelen freigesetzt. Wie imgsnzen 
Lande. so war auch an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
schlieBlich ein deutlicher Des17/usionierungprozeB Ober die MOgfichkeiten 
selbstbestimmten Sich-Einmischens zu beobachten. 

Die Rasanz der Ereignisseliell kaum Zell zu einertiefgrondigen Reflexion der 
ablaufenden Prozesse. Aus dem Abstand von etwa zwei Jahren k6nnten sich 
nun jedoch die Entwicklungen dieser Monate mit einem objektivierenden Bliek 
betrachten und bewerten /assen. Die Erfahrungen des er Zeit jedenfs/lssollten 
u E nicht verforen gehen. 

Deshalb haben wir hochschul- und wissenschsffspolitische Al<teure dieses 
letzten Jahres vor dem Ende der deutschen Zweistsat/ichkeit gebeten, ihre 
Erfahrungen und Bewertungen jener Zeit zu formulieren. 'Nir beginnen heute 
mit dam Abdruck der uns daraufhin eingesandten Artikel. Als Einstieg haben 
wir einen Beitrag Uber eine typische und f0r die DOR damals neue Form de
mokratischen Handelns gewl1hlt. Der zentrale Runde Tisch der DDR hatte 
s1ch am 7 Dezember 1989 konstituiert. Im Laufe seiner Tfltigkeit bi/dete er 
verschiedene Arbeitsgruppen. Eine davon war die Arbeitsgruppe \1\.1s
senschafl Christian Dahme und Helmut Haberlandt geh6rten zu den lnitietoren 
d1eser Arbeitsgruppe Sie stellen eine kommentierte Dokumention der AG
AktivitlJten vor 

hod1s.:hulc <><I ma1 1992 
43 



Christian Dahme/ Helmut Habertandt (Bertin): 

Arbeitsgruppe "Wissenschaft" des zentralen Runden Tisches 

1. Entstehung der Arbeitsgruppe 
"Wlssenschaft" des zentralen 

Runden Tisches 

In den Diskussionen des Runden T1sches 
hatten die Fragen der Wissenschaft nur 
eine untergeordnete Rolle gespielt. Im 
Zusammenhang mit der Oiskussion der 
Vorlage 14/51 "Einsatz von sachkompe
tenten und demokratisch bestatigten Lei
tern in Wirtschaft und Verwaltung" des 
NEU EN FORUMS auf der 14. Sitzung des 
Runden Tisches am 26 02.90 wurde eine 
Arbeitsgruppe "Wissenschaftsreform" der 
Runden Tisches angeregt. 

Am 7. Marz 1990 konstituierte sich die 
Arbeitsgruppe u.a. mit folgenden Vorstel
lungen: 
- Sie sieht sich in der Perspektive als 
unabhangiges Beratungsorgan for den zu 
bildenden Volkskammerausschu/1 "Wis
senschaft und Forschung". 
- Durch die Arbeit dieser Arbeitsgruppe 
sollte die gesellschaftspolitische Bedeu
tung der Wissenschaft unterstrichen wer
den. 
- Sie will die Reform der Wissenschaft 
fOrdern und begleiten. 
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An dieser konstituierenden Sitzung waren 
Vertretern folgender Parte1en und politi
schen Organisat1onen beteIlIgt· IFM, De
mokratie Jetzt. Neues Forum. SPD, CDU, 
080, PDS, Grune Parte1, Gewerkschaft 
Wissenschaft 

Am 12. Marz 1990 wurde auf der 16 
Sitzung des (zentralen) Runden T1sches 
im Zusammenhang mil der 0iskussion 
des Antragesdes Neuen Forums (erweIter
te Vor1age Nr.14/51 , Vorlage Nr 16/ "Ein
satz von sachkompetenten und demokra
tisch bestatigten Leitem" - in dem nun 
auch explizit auf die W issenschaft einge
ga;;gen wird) beschlossen. da/1 dIese auch 
nach Beendigung des Runden T1sches 
weiterarbeiten sollte 

2. Die Zelt bis zum 3. 0kt. 1990 

Ein erstes wesentliches Ergebn1s dieser 
Arbeitsgruppe ist das Memorandum zur 
Lage von Wissenschaft und Forschung in 
der DOR. Es wurde am 20 4.90 fertigge
stellt und spiegelt die Vorstellungen in be
zug auf eine Reform derWissenschaft ein
schlieBlich der damit Vefbundenen Hoff
nung, daB diese mOglich 1st, wider. 
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Memorandum 
der Arbeitsgruppe WiHenachaft der Parteien und politischen Organisationen 

zur Lage von Wlssenachaft und Forachung In der DOR 
an die Volkskammer und die Regierung 

Die Arbeitsgruppe W1ssenschaft der Parteien und politischen Organisationen setzt !al.rt 
BeschluB des Zentralen Rund en Tisch es vom 12. Marz 1990 ihre Arbeit zur Reform der 
Wis.,enschaft fort. Sie wendet sich in einer Situation, in deres um den Fortbestand der 
Wissenschaft in der DOR geht. mit Vorschlagen an die Volkskammer und die Regierung, 
um gravierende Mangel in der konzeptionellen Arbeit und bei der 0berwindung 
administrativer Strukturen, die Kreativitat behindern. beheben zu helfen. 
Die lnnovationskraft der Wissenschaft bestimmt maBgeblich die wirtschaftliche und 
soziale EntwickJung eines Landes. 

1. Freiheit der Wissenschaft und Demokratle 
Wissenschaft isl fre, Der Staat sichert die Ausubung der Freiheit von Forschung und 
Lehre. Die Wissenschaftler haben durch die technologischen und sozialen Folgen ihres 
Tuns Verantwortung gegenuber der Gesellschaft. Die Wissenschaften mossen 
ausschlieBlich humanen. friedlichen, lebens- und umwelterhaltenden sowie zu
kunftsvertraglichen Z1elen d1enen. Es sind entsprechende Bedingungen tor eine effektive 
und an den genannten Zielen orientierte Entwicklung der Wissenschaft zu schaffen. 
Wissenschaftl1che Einrichtungen Offentlichen Rechts sichern die Bedingungen tor 
wissenschaftliche TMigke1t nach den Regain der demokratischen Mitbestimmung. 
Fachliche Kompetenz. moralische lntegritat rnussen entscheidende Kriterien tor die 
Berufung von W1ssenschaftlern (Hochschullehrern, Professoren, Forschungsgruppen
leitern u.dgl ) sein. Rektoren, Prasidenten. Dekane, Direktoren und deren Stellvertreter 
mOssen dernokratisch leg1t1miert sein. 
Der genannte Personenkreis sowie Akademiemitglieder und Personalleiter mOssen 
eidesstattlich erklaren, darl s,e keme hauptamtlichen oder informellen Mitarbeiter des 
MfS waren 
Zu unrecht gemarlregelte W,ssenschaftler mossen rehabilitiert werden. 
Verantwortung tor die Behandlung der beiden zuletzt genannten Aufgaben sollen 
VertrauensausschUsse tragen 

2. Reform von Forschung und Lehre 
Die Herausbildung effiz1enter Wissenschaftsstrukturen muB den Erfordernissen 
zukuntt,ger Gesellschafts- und Wissenschaftsentwicklung genOgen. Diese Strukturen 
mossen dem einzelnen Wissenschafter ermOglichen, allein oder in Gemeinschaft frei 
seine Fahigkeiten zur Erneuerung der Wissenschaft einsetzen zu kOnnen. 
Die Profllierung der Forschungspotentiale muB zugle,ch auf die deutsch-deutsche und 
die internationale Forschungszusammenarbeit ausgerichtet sein. Die ForschungsfOrde
rung ist entsprechend auszurichten 
lnsbesondere bedarf die Akademie der Wissenschaften einer Reform, die vor all em eine 
Abtrennung der lndustrieforschung und die FOrderung der Grundlagenforschung zum 
lnhalt hat. 
Um MittelmaB1gke1t an den Hochschulen zu Oberwmden, sind Bedingungen zu schaffen, 
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die die Herausbildung eines leistungsfahigen wissenscha1'tlichen Nachwuchses 
ermoglichen. Gleichzeitig geht es such um die Neubestimmung des VerhAltnisses der 
AdW zur Lehre und Forschung an den Hochschulen. 
Entsprechendes gilt tor die Akademie der Landw1rtschaftsw1ssenschaften 
Geeignete MaBnahmen hierzu sind u.a.: 
- Erarbeitungvon Kriterien fi.lr Berufungen, Umberufungen und OberprOfung vorhandener 
Berufungen (einschlieBlich von Forman der Befristung) 
- Offentliche Ausschreibung von LehrstOhlen, Prasidenten-, 01rektoren- und Projekt-

leiterstellen: 
- Internationale Besetzung Wissenscha1'tlicher Rate der Institute; 
- Gewinnung profllbestimmender Gastwissenschaftler in Forschung und Lehre. 
- Bildung einer deutsch-deutschen Wissenschaftskommission ( DOW) zur Bestlmmung 
einer kUn1'tlgen deutschen Wissenschaftslandschaft sowohl aus globaler als auch aus 
fachspezifischer Sicht. 
- Durch Arbeitsgruppen 1st die Arbeit der DOW zu unterstutzen (z 8 . deutsch-deutsche 
Forschungskooperation, Landerbeziehungen, 8erlin-Ber1inerW1ssenschaftskommission) 
- Einbindung von Forschungsvorhaben in westeuropaische und EG-Projekte (z.B 
EUREKA, ESPRIT II, BRIDGE, ERASMUS); 
- FOrderung von gemeinsamen ost-westeuropaischen Forschungsvorhaben (unter 
Nutzung traditioneller osteuropaischer Beziehungen der DOR) 
Das erfordert gesetzliche Rahmenbedingungen torWissenschaft, Forschung und Leh re 
Es wird empfohlen, einen Regierungsbericht Ober den Stand der Wissenschaftsreformen 
und den Leitlinien kOnftiger Wissenschaftspolitik der Volkskammer vorzulegen 

3. Finanzierung 
Die Grundfinanzierung der hier genannten wissenschaftlichen Institute 1st durch den 
Staat zu sichern. Drittmittelfinanzierung ist zu ermOglichen. 
Die besondere Verantwortung des Staates fur die Wissenschaft erfordert tor die 
Obergangsperiode eine Konzeption. 
Ebenso ist ein Paket sozialer MaBnahmen, welches die Spez1fik derW1ssenschaft in der 
DOR berOcksichtigt. auszuarbeiten. Oas schlieBteine Neuregelung der Gehaltsstl'\Jkturen 

ein. 

4. Zusammenarbelt mtt Regierung und Volkakammer 
Die Arbeitsgruppe Wissenschaft bietet cten AusschOssen for Bildung und W1ssenschaft 
sowie tor Forschung und Technologie und den entsprechenden Ministenen 1hre 

Unterstotzung an. 

Berlin, den 20.04.1990 

Oieses Memorandum wurde mit einem 
Anschreiben an Ober 50 lnstitutionen in 

der DOR aber auch in der BRO verteilt In 
dem Anschreiben wurde u.a. folgendes 
hervorgehoben: "Wir Oberreichen Ihnen in 
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Arbeitsgruppe W1ssenschaft der Parte1en 
und pohtischen Organisationen 

der Anlage ein Memorandum ... in einer Si
tuation, In deres um den Fortbestand der 
Wissenschaft im Ostlichen Te1I Deutsch
lands geht. Wir wenden uns in erster Linie 
an die Abgeordneten der Volkskammer 
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und die Mitglieder der Regierung- aber 
auch an alle, denen die Weiterentwicklung 
der deutschen Wissenschaft und For
schung am Herzen liegt ·• 

Der Versuch. das Memorandum zu verOf
fentlichen. 1st nicht so erfolgreich t::s er
scheint nur eine komment1erte Fassung 
1mND 

Die Arbeitsgruppe tagt zu d1eser Zeit zwei
bis dreimal im Monat 1m Haus der Oemo
kratie, Redakt1onsgruppen noch haufiger 

Das Memorandum sollte dann durch ver
schiedene weitere Papiere (Akademie
reform, Hochschulreform, deutsch-deut
sche Wissenschaftsintegration u.dgl.) un
tersetzt werden. Dazu werden Untergrup
pen gebildet. 

Im April 90 werden dem Minister fur Bildung 
und Wissenschaft "Vorstellungen zu eini
gen Aspekten einerHochschulreform", die 
in der Arbeitsgruppe nicht durchgangig 
Zust1mmung fanden. Obergeben. 

Vorstellungen zu elnlgen Aspekten elner Hochschulreform 

Die lnnovat1onskraft und dam1t die Leistungsfahigkeit der Wissenschaft eines Landes 
hangt ma~geblich von der Ausw~hl geeigneterWissenschaftler und der Gewahrleistung 
entsprechender Forschungsbedmgungen ab Formen der Befristung sind ein Mittel um 
gee1gnete W1ssenschaftler herauszufiltern. ' 
Ausgehend von dem Im Memorandum "zur Lage von Wissenschaft und Forschung in 
der DDR" gemachten Aussagen _werden h1er Vorstellungen for ein Mod ell, das sich ins
besondere auf Formen der Befnstung w1ssenschafthcher Mitarbeiter an Universitaten 
und Hochschulen bez1eht. entwickelt. 
Ein solches Modell sollte den Anspruch haben, 
a) mindestens genauso leistungsflihig wenn nicht sogar leistungsfahiger als das im 
Hoch~chulrahmengesetz der BRD formulierte und dabei gleichzeitig sozialer zu sein 
b) gle1chze1t19 auch eine Ubergangsregelung zu ermOglichen 
c) dem Hochschulrahmengesetz der BRO sehr nahe zu kommen (d.h. kaum Abwei
chungen) 

1 Zurn Verhaltnis von befristeten und unbefristeten w1ssenschaftlichen Mitarbeitern 
Befnstungen w1rken sIch pos1tiv aur die lnnovationskraft einer wissenschaftlichen 
Einnchtung aus 
Unbefnstete s1chern (gewahrleisten) die Forschungs- und Lehrfahigkeit 
Es 1st daher ein ausgewogenes Verhaltnis, welches langfristig die Effektivitat von For
schung und Lehre sichert (ermoghcht), anzustreben. 
(Zu viele Unbefnstete (typ1sch fOr Hochschuleinrichtungen in der DDR) 13hmen die For
sc~ung und fOrdern M1ttelma~1gke1t in Forschung und Leh re Zu wenig Unbefristete (z. T. 
typ1sch fur Hochschuleinnchtungen in der BRD) gefahrden die Forschungs- und Lehr
fahigke1t ) 
Es wird vorlaufig (in erst er Naherung) davon ausgegangen, d~:lein sole hes ausgewogenes 
VerhaltnIs be1 50% Befristungen und 50% Unbefristeten liegen konnte. 
(Entspncht etwa der Mitte zwischen der Situation in der DOR und der BRD Eine solche 
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Proportion stellt auch ein gonst1ges Verhaltnis for eine Ubergangsperiode dar.) 

Dieses Verhaltnis bezieht sich auf folgenden wissenschaftllchen Personenkreis· 
a) Wissenschaftliche Mitarbeiter, die sich akademlach quallfizleren wollen 
Solche Mitarbeiter sind (generell) befristet einzusteUen (diese Befnstung kann nach 
Fachgebiet differieren): 
fi.lr Promotion: 4 Jahre 
tor Habilitation: 6 Jahre 
b) Hochschullehrer (Professoren) 
Wissenschaftliche Mitarbeiter, die zu Hochschullehrern berufen warden, sind in der 
Regel for 5 Jahre befristet einzustellen . 
Nach 4 Jahren (entspricht etwa der Laufzeit eines Proiekts sowIe der Ze11, In der ein 
Lehrgebiet neu aufgebaut werden kann) kann jener auf Grund seiner Le1stungen und Fa
higkeiten in Forschung und Lehre (Assistierung) insbesondere bezogen auf da!:. be
rufenen Gebiet in ein unbefristetes OberfOhrt werden. Andernfalls isl die Stelle neu aus
zuschreiben. 
(Nach weiteren 4 bis 8 Jahren kann dann, wenn entsprechende Leistungen vorlIegen, 
eine weitere Hoherstufung ertolgen.) 
Gehtman davon aus, dall i.allg. einerseits die Kreativitat und Leistungsfah1gke1t m1t dem 
Alter abnimmt, andererseits die Ertahrungenzunehmen, ergibt sich, daB m1t zunehmenden 
Alter sich das lnteressensgebiet eines W issenschaftlers wandeln wird Von der harten 
Projektforschung OberdieAusbildung vonwissenschaftlichem Nachwuchszur Beratung 
Dabei werden Obergreifende Fragen sowie das Reflekt1eren immer mehr in den 
Mittelpunkt rOcken. 
Diesem ProzeB ist durch Anderung des Aufgabenprofils des Hochschullehrers Rechnung 
zu tragen. 
(Um die Kontinuitat in Forschung und Leh re nicht durch die Anderung des Aufgabenprofils 
eines solchen Hochschullehrers zu gefahrden, sollte ein jOngerer Hochschullehrer 
berufen word en sein, der diesen Anteil Obemehmen kann, Jen em ( hauf1g ein Ordinarius 
bzw. ein C4) in gewisser Weise zugeordnet ist und spater dann (in der Regel) auch 
dessen Stelle Obernehmen wird 
Auf diese Weise wird die For£ 1ung selbst effektiver und fur den alter werdenden 
Wissenschaftler sozialer. 
Hiermit isl auch einespezifische Form eine "Vorruhest,.1dsregelung fur Hochschul\ehrer" 
angedeutet.) 
c) wissenschaftliche Mitarbeiter, die vorwiegend Dlenatlelstungen in Forschung und 
Lehre durchfOhren 
Wissenschaftliche Mitarbeiter, die Dienstle1stungen zur Gewahrle1stung (S1cherung) 
van Forschung und Lehre durchfOhren, sind dem Selektionsdruck der Forschung nicht 
unmittelbar auszusetzen und daher in der Regel unbefristet einzustellen. 
lhre Qualifikation (akademischer Grad) muB der durchzufOhrenden Dienstleistung 
entsprechen. 

2 . Zu den Oberqangsbedinqungen in Hochschuleinrichtungen der DOR 
a) Unbefrlstete Assistenten-, Oberassistenten-, Dozentenstellen sollten abgeschaffl 
werden (entspricht dem HRG der BRO) 
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b) Die Oozentenstellen sollten in Professorenstellen (etwa C3) umgewandelt werden 
c) Ein Teil neuer Professorenstellen (etwa C2) sollte eingerichtet werden, um die sich 
hebilitierte Oberassistenten und Assistenten bewerben kOnnen (dieser Anteil kOnnte 
etwa 1/3 der Professorenstellen insgesamt betragen). 
d) Promovierte, jedoch nicht habilitierteAssistenten und Oberassistenten haben folgende 
MOglichkeiten: 
- sich um eIne befristete Stelle rnit dem Ziel einer Habilitation zu bewerben, 
- sich um eine unbefristete Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters mit Oienst-
leistungsaufgaben zu bewerben, 
- eine andere Arbeitstatigkeit aufzunehmen. 
Die letzten beiden Moglichkeiten treffen auch tor die in c) genannten Personen zu. 
e) Umberufungsantrage sind wie (Neu)Berufungen zu handhaben. _ . 
f) In den nachsten 11/2 Jahren sollten in der Regel vorrangig DDR-W1ssenschaftler be1 
Berufungen berOcksichtigt werden. 
Diese Berufungen sind In der Regel befristet auszusprechen. 

Am 20 6 istd1e Stellungnahmezur Akade
mie der W1ssenschaften der DOR fertig. 

Sie stellt das zweite wichtige Pa pier dieser 
Arbeitsgruppe dar. 

Stellungnahme 
der Arbeitsgruppe Wissenschaft der Parteien und politischen Organisationen 

zur Reform der Akademie der Wissenschaften der DOR 
fur die Volkskammer und die Regierung 

Die Akademie der Wissenschaften der DOR kann nlcht so bleiben wie ale ist 

A. Forachungsgemeinschaft 

1. Auagangspunkt und angestrebtes Ziel . . 
Die lnstituteder Akademie derWissenschaften (AdW) sind das groBte au~erun1vers1tare 
Forschungspotential der ODR Viele Arbeitsgruppen haben trotz erhebli~hen okonom!
schen Orucks ein eigenes Forschungsprofil aufgebaut. Dieses konnte s1ch wegen poh
t isch motiv1erterVorgaben me1st nichtvoll entwickeln. Das Wissenschaftspotential kann 
nur in neuen, flexiblen Strukturen produktiv werden. Daher dart es nicht !anger admi
nistrativ verwaltet werden und in zentralen Strukturen gefangen bleiben. 
Es dart auch nicht denjerngen Oberlassen werden, die for die gegenwartige Misere der 
Wissenschaft in der DDR wesentlich mitverantwortlich sind. Der begonnene Proze~ der 
Demokratisierung muB in der Wissenschaft gefordert werden. Eine kurzfristige starke 
Reduzierung des Personalbestandes ist zunachst zu vermeiden, da diese die alten 
Strukturen nur festIgen wurde 
Die Reform der heut1gen Forschungsgemeinschaft mur. zu einer leistungsstarken und 
vielfaltigen Forschungslandschaft in derzukOnftigen Lar,derstrukturder DOR fOhren, die 
auch in einem geeInigten Deutschland Oberlebensfahig ist. 
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Der Auftrag der neuen, strukturell veranderten und personal! reduzierten Forschungs
gemeinschaft mull Grundlagenforschung und allgemein interess1erende angewandte 
Forschung sein. Die Grundlagenforschung gehortzurKultur einermodernen Gesellschaft 
und bildet zugleich das lnnovationspotential fur deren geistigen und materietlen Reich
tum. Um derFreiheit derWissenschaften willen mullsievorwiegend aus den Offentlichen 
Haushalten und aus leistungsfOrdernden Drittmitteln finanz1ert werden 
Die V/issenschaft mull sich von ihren Themen und Vorhaben her selbst organ1sieren 
kOnnen. 
Die Keime der Selbstorganisation mOssen fOrderungswOrdige ProJekte der Wissen
schaftler sein. 
Das stOrmische lnnovationstempovielermodemer Techniken fuhrt dazu. dal:\ angewandte 
Forschung und industrielle Entwicklung 1mmer enger zusammenwachsen Die lndustrie 
1st auch im Gebiet der heutigen DOR zunehmend auf eine breite und leistungsfahige 
Vorlaufforschung angewiesen. Die Finanzierung einer produktbezogenen Forschung 
liegt im lnteresse der lndustrie. Einrichtungen mit einer solchen Forschung kOnnen eine 
eigene Gesellschaft analog zur FhG b1lden. 
Die einseitige Orientierung und die apologetische DeformatIon in den Gesell
schaftswissenschaften erschweren erheblich einen pluralistischen Ansatz in den Soz1al
und Geisteswissenschaften von inn en heraus. In diesen Wissenschaftsgebieten mos sen 
drastische Verkleinerungen der bisherigen Institute und NeugrOndungen erwogen wer
den. Das muB mit Ausschreibungen und Neuberufungen verbunden sein 
Bei der Neuordnung der Forschungslandschaft sind territoriale Besonderhe1ten zu be
rOcksichtigen. Dazu gehOren die zukOnftige Landerstruktur und die starke Konzentration 
des Potentials der Forschungsgemeinschaft im Raum Berlin. Durch eIn verandertes Ver
haltnis der Forschungsgemeinschaft zu Hochschulen und Universitaten kOnnen sich die 
Beziehungen von Forschung, Lehre und Ausbildung neu gestalten Dari.Jberhinaus ent
Mlt das grotle Forschungspotential in Berlin Chancen fur die deutsche und tor die 
europaische Wissenschaftsentwicklung. 

2. Organisation des Oberganga 
2.1 Voraussetzungen fur das Entstehen effizienter Wissenschaftsstrukturen 1st die ob
jektive Bestandaaufnahme des Forschungspotentials der Institute und dessen fremd
gutachterliche Bewertung Das von der Wissenschaftss --natorin vorgeschlagene und 
vom MinisterfOrForschung undT echnologie unterstOtzte haushaltsfinanz1erte Moratorium 
ware eine gute Voraussetzung fur eine sich selbst regulierende Neuordnung der Wis
senschaft. 
Gleichzeitig muB jedoch der zentrale Verwattungsapparat der AdW stark reduz1ert 
werden. Eine Trennung von Forschungsgemeinschaft und Plenum der AdW 1st zu er
reichen. 
2.2 Eine Projektgruppe beim Ministerium for Forschung und Technologie (MFT), die 
sich aus Vertretern zugehOriger VolkskammerausschOsse, der Reg1erung, der f)e
sellschaftlichen Krafte, der anderen Akademien und Forschungseinrichtungen, der ln
dustrieverbande, der Banken. eines gesamtdeutschen Wissenschaftsrates und Mit
arbeitern der Forschungsgemeinschaft zusammensetzt, mu!! die Reform der AdW be
gleiten. Aus dieser Gruppe kann sich ein Kuratorium tor eine reformierte Forschungs
gemeinschaft bilden. 
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2. 3 Die wissenschaftlichen Rate der Institute veranlassen umgehend e·"le umfassonde 
Leistungsanalyse ihrer Institute als objektive Bestandsaufnahmedes Forschungspoten
tials. Dazu mOssen die erre1chten wissenschaftlichen Ergebnisse ebenso herangezogen 
werden wie die internat1onalen Mallstaben gerecht werdende wissenschaftliche Arbeit. 
Fremdgu!.,chten sollten m1t Hilfe des MFT eingeholt werden. Die Gutachtersysteme der 
MPG, der FhG und der DFG sind dabei zu Rate zu ziehen Durch die Gutachten sind 
tragfl!hige Forschungsthemen und m6gliche Partnerschaften zu anderen Forschungs
einrichtungen zu erm1tteln Die Ergebnisse der Analysen sind der Projektgruppe m1t
zuteilen. 
2 4 Groee und heterogen zusammengesetzte Institute sollten entflochten werden. weil 
tor versch1edene Bereiche unterschieol1che Perspektiven bestehen k6nnen Es sind 
rechtliche Rahmenbedingungen fOrdieAufteilungvon lnstituten und furdas Ausscheiden 
aus der F orschungsgemeInschaft zu schaffen. 
Einrichtungen. die gewinnorientiert arbeiten k6nnen. mUssen umgehend aus der r-or
schungsgemeinschaft ausgegl1edert werden, wobei diese Gesellschafter in den neu ent
stehenden Betrieben und lnstituten sein k6nnte Zu diesen Einrichtungen geh6ren das 
Zentrum furWissenschaftl1chen Geriitebau, das Akademieprojekt. die Druckereien und 
Verlage, die lsotopenprodukt1on, die Kraftfahrzeug-Leitwerkstatt u.a. 
Produkt- und verfahrensorlentierte Forschung sollte ausgegliedert warden und der 
entstehenden m1ttelstand1schen lndustrie z.B durch Einbindung oder in Form von In
novations- und Technologiezentren zur VerfUgung stehen Die Ministenen fur W irtschaft 
und fOr Finanzen sollten dazu steuerliche und finanzielle Hilfe le1sten. 
Auch die Kopplung e1nzelner kle1ner Forschungseinrichtungen an Hochschulen und 
Universitaten 1st zu erwagen 
2 5 Wahrend des Moratoriums sollte der gr6Bte Teil der Haushaltsfinanzierung Ober 
Projekte fUr kleinere Gruppen erfolgen. Wird dabei ausgeschlossen, dal'! sich Wis
senschaftler gleichze1tig fUr mehrere Projekte der Grundfinanzierung bewerben, so .er
h6ht das fur v1ele, die auBerhalb der bisherigen Leitungsstruktur stehen, die Chances1ch 
zu profilieren ProJektbewerbungen fur Drittmittel konnen nach bewahrten Verfahren er
folgen 
Das begt.inst1gt strukturelle und personelle Veranderungen in den lnstituten. . . 
Auch Gastwissenschaftler sollten projektbezogen und mit Unterstotzung Ihrer He1-
mat1nstitute In der Forschungsgemeinschaft wirken konnen. 
Es ware auch hlifre1ch. wenn das Territorialprinzip der DFG durch eine Zusatzvereinba
run{l zum Staatsvertrag generell auf das Gebiet der DOR ausgedehnt wOrde 
Durch Entsendung von Vertretern des MFT in die Direktorien der EGk6nnten Voraussetzun
gen fur die 6ewerbung von DDR-W1ssenschaftlern fur EG-Projekte geschaff~n werden. 
2 6 Alie wissenschaftl1chen FUhrungspositionen In den lnst1tuten sind wahrend des 
Moratoriums zur Neubesetzung auszuschreiben. 
Berufungen mOssen dem w1ssenschaftlichen Profil entsprechen, wobei genehmigte Pro-
Jekte eIn w1cht1ges Kriterium bliden . . 
Im Zusammenhang milder Einfuhrung neuer Ta rife mu!:\ eine gehalthche Bewertung al-
ier Wissenschaftler ohne BerUcksichtigung frOherer Gehalter erfolgen. . 
2 7 Bleiben d1ese MaBnahmen wirkungslos, dann muB auch an die GrOndung e1ner 
neuen Forschungsgesellschaft, die die leistungsfahigsten Gruppen aufnimmt, gedacht 

werden 
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B. Ole Gelehrtengeaellschaft 

Die Zusammensetzung der Gelehrtengesellschaft ist ein Ergebnis der Kaderpolitik der 
S_~D. Das Plenum kann in seiner Gesamtheit nicht den Anspruch erneben, die groBe Tra
d1t1on der von Leibniz gegrOndeten Akademie in WOrde und Ansehen fortgesetzt zu 
haben 
Ander demokratischen Erneuerung der DOR hatte das Plenum keinen AnteIL Damit die 
Leibnizsche Tradition, die in diesem Jahrhundert von Max Planck und Albert Einstein ge
pragt wurde, ntcht verloren geht, sollte eine Neuformierung der Akademie der Wis
senschaften zu Berlin unter Mitwirkung der ProJektgruppen erfolgen 

Berlin, den 21 .Juni 1990 

Von der Arbeitsgruppe werden auch noch 
Positionen zur deutsch-deutschen W,ssen
schaftsintegration erarbeitet (letzte Fas
sung 8.6.90), was dann aber nicht weiter 
verfolgt wird. 

Ein lnteresse der Arbeitsgruppe bestand 
darin , mit wissenschaftspolitisch verant
wortlichen Personlichkeiten als Gaste der 
Arbeitsgruppe ins Gesprach zu kommen. 
Gaste der Arbeitsgruppe waren u.a. 
Staatssekr. Prof. Dr. Herrman des MWT 
Prof. Kallenbach (MfBW), Prof. Unangst 
(Vors. des Forschungsrates) Prof. Nowak 
(Vizeprasident der AdW), Prof. Bulle 
(MfBW), Prof. Fink (Rektor der HUB), 
Prof. Hass (Vorsitzender der Rektorenkon
ferenz in der DOR), Prof Klinkmann (Pra
sident der AdW), Dr. Weber (MfFT), Dr. 
Haempel (Senatsverwaltung fur W,ssen
schaft und Forschung). 

Sehr geehrter Herr Minister 

Am 13.6 nehmen mehrere Vertreter der 
ArbeItsgruppe an der Berliner Wissen
schaftskonferenz tell Hier werden zum 
Teil unterschiedliche lnteressen und Bewer
tungen von Ost und West deutl,ch 

Am 27. Aprilwerden dre1 Mitgliederder Ar
beitsgruppe von Prof Terpe, Minister tor 
Forschung und Technologie, zu einem 
Gesprach empfangen Es fand in offener 
und sachlicher Atmosphare statt. Am 12 
Juli kommt es erneut zu einem Gesprach, 
im dem die Stellungnahme zu Akademie
reform llbergeben wird Der Minister be
dankt sich tor dte konstruktive Hilfe der 
Arbe,tsgruppe. 

Am 9.7. wandte s,ch dieArbe1tsgruppe mit 
einem Brief an Minister Meyer 

Mit groBer Besorgnis mossen wir feststellen, daB der DemokratisierungsprozeB an den 
Hochschulen und Universitaten kaum voranschreitet. Das betrifft auch die Neuberufungen. 
Aus folgenden Grunden sol It en daher die Neuberufungen im Herbst nicht vorgenommen 
werden. 
1. DieAntrage fOr die Dozenten stammen in der Regel aus der Zeit vor dem Oktober 1989 
(Daher sind di~se Antrage in der Regel mit der Kaderpolitik der SEO belastet !) 
2. D1eAusschre1bungen (Dozenturen und Lehrstohle sowieauBerordenthche Professuren) 
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erfolgten in den seltensten Fallen nach internationalen MaBstaben (Rechtzeitige Offentliche 
Ausschreibung, Dreiervorschlag, F remdvorschlage u. dgl. , sowie entsprechenden Kriterien 
(Fachliche Kompetenz und personliche lntegritat)) 
3. Mit der Neu- bzw. Umberufung von Lehrstohlen, die sich nicht auf eine mit den 
gesellschaftlichen Veranderungen in der DOR verbundene dringend notwendige Neu
ausrict->tung von Leh re und F orschung orientiert, wird eine zu Oberwindende Struktur in 
Lehre und Forschung Ober langere Jahre festgeschrieben. 
Dadurch werden die Universitaten in der DOR noch schlechtere Startbedingungen in 
einem zukOnftigen Deutschland haben. 
Der ProzeB der notwendigen Neuausrichtung ist von den Universitaten noch zu leisten 
und hat gerade erst begonnen 
4. Durch die Aussetzung der Berufungen ist die Lehre und Forschung im Prinzip nicht 
gefl!hrdet, da es sich Oberwiegend um "Hausberufungen" handelt. 
5 Den Mitarbeitern der Universitat wurde der Modus, den Sie in lhrem Brief an die 
Rektoren tn bezug auf die Berufurig in diesem Jahr vorgeschlagen haben. nicht (bzw. 
nicht ausre1chend) bekannt, um entsprechend darauf reagieren zu kOnnen. 
Wir fordern daher. die Berufungen auszusetzen und sofort durch die Universitaten die 
Offentliche AusschreIbung entsprechend der Neuorientierung zu veranlassen. 

Mit vorzugl1cher Hochachtung 

Dr Klaus Sieber 

Am 18. 7 find et gemeinsam mit dem VdWi 
em Gesprach bet Minister Meyer statt Ein 
zweites folgt am 21 8 Minister Meyer 
spricht s1ch fur eIne maBvolle Berufung 
aus Die vorgetragenen Bedenken gegen 
eine Berufung (s1ehe auch Brief) kann er 
so nicht te1len 

Schon im Gesprach mit Minister Terpe am 
12 7 ., es fand eine Woe he nach dem soge
nannten Kam,ngesprach statt. wurden die 
zwange. die s1ch m1t derVere1nigung erge
ben werden, deutl,ch Dteser Eindruck ver
starkt s1ch noch Im Gesprach rnit Minister 
Meyer am 21 8 Er verwe1st mehrmals da
rauf, daB sie in Verhandlungen zum 
Einigungsvertrag stehen und daher 

ho,:hschult ,,sr mai 1-.CJ2 

Dr. Christian Dahme 

3. Die Zeit nach dem 3. 0kt. 1990 

Seit Sept 90 beobachtet die Arbeitsgruppe 
aufmerksam die Evaluierung der AdW. 
Andererseits beschaftigt sie sich weiterhin 
mil der Hochschulreform und stellt fest, 
dar.. in den Hochschulen der ehemaligen 
DOR kaum etwas passiert. 

Von der Aufbruchsstimmung , von der sie 
noch in der ersten Halfte des Jahres 1990 
ausgegangen war, die sich im Memoran
dum ntedergeschlagen hat, ist immer 
weniger Obrig Existenzangste verbunden 
mIt Mir..verstandnissen, Zwangen, Ohn
macht u.dgl. beginnen immer mehr in den 
Vordergrund zu drangen. Am 6.01 .1991 
wandte sich daher die Arbeitsgruppe mit 
einem Brief an den Wissenschaftsrat. 
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Arbeitsgruppe Wissenschaft 
der Parteien und politischen Organisationen (der ehemaligen DOR) 

An den Wissenschaftsrat der B· ridesrepublik Oeutschland 

Sehr geehrter Herr Prof. Simon 
Sehr geehrte Darnen und Herren 

Im Sommer des vergangenen Jahres begann mit der Verteilung der Fragebogenzur Eva
luation von lnstituten der Akademien im Osten Oeutschlands der ProzeB der Neustruk
turierung der aulleruniversitaren Wissenschaft. 
Als Arbeitsgruppe Wissenschaft der Parteien und politischen Organ1sationen, hervor
gegangen aus derentsprechenden Arbeitsgruppe deszentralen Runden Tisches, haben 
wir schon zu Beginn unserer Arbeit einen solchen ProzeB gefordert. Heute konnen wir 
feststellen: 
Die Evaluation wurde und wird von den Betroffenen als Notwendigke,t und Chance des 
Neubeginns verstanden, sowohl far die individuelle wissenschaftllche Entw1cklung als 
auch fOr die Zukunft der Wissenschaft unseres Bereichs insgesamt 
Wir wissen um die MOhe, die dieser ProzeB alien, besonders den M1tghedern der Eva
luierungskommissionen abverlangt. Dator mOchten wir unseren Dank aussprechen Wir 
mOchten Sie aber auch auf einige Probleme aufmerksam machen, die s1ch aus unserer 
Sicht aus dem EvaluationsprozeB ergibt 

1. Die Evaluation braucht Zeit, in erster Linie wohl aus der S1cht der Evaluateure Den 
Betroffenen aber lautt die Zeit davon. Je langer die UngewiBhe1t andauert, um so dran
genderwird die F rage, ob es nicht besser ware, die eigene Chance anderweit1g zu nutzen 
Besonders junge und kreatlve Wissenschaftler werden sich mehr und mehr dafOr ent
sche· fon. Der Zerfall produktiver Arbeitsgruppen ist dann nicht mehr aufzuhalten. Um 
dieser Gefahr zu begegnen, ist Transparenz in alien Phasen der Entscheidungsfindung 
notwendig. 
Dazu gehort, daB die Evaluierung, soweit es irgend moglich ist, 1m fortlaufenden Dialog 
mit den lnstitu1en durchgefClhrt wird, damit Korrekturen in den Konzept,onen mOglich 
warden und den Betroffenen deutlich wird, daB ihre Meinung gefragt 1st 

2 . Bei den lnstitutsbesuchen war es nicht immer mOghch, alle 1rn iewe,hgen lnstitut bear
beiteten Sachgebiete durch Experten in den Kommissionen zu erfassen Auch konnten 
bei weitem nicht alle Arbeitsgruppen oder Teileinrichtungen besucht werden. Das hat er
hebliche Unruhe und Kritik unter den Betroffenen ausgelost. Es ware hilfreich, wenn klar
gestelltwerden kOnnte, daB solche Fachbereichedurch zus~liche Gutachten beurteilt 
werden. 

3. Die Oberlegungen und BemUhungen von Wissenschaftlern aus den lnstituten, ihre 
Forschung neu zu orientieren und zu strukturieren, kOnnen nicht losgelOstvon ihren kOnf
tigen Aufgaben und mOglichen Organisatlons-und Flnanzierungsmodellen angestellt 
werden. Gerade dalilber aber herrscht grolle Unklerheit. Es ware daher sehr wOn
schenswert, wenn der Wissenschaftsrat Ober das Spektrum der gegebenen, insbesondere 
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aber auch Ober denkbare neue MOglichkeiten der Forschungsorganisation und -fOr
derung informieren wOrde. 

4. Eine wichtige MOglichkeit ist die Angliederung von Forschungsgruppen aus AdW
lnstltuten an Universitaten und Fachhochschulen. Da sich aber die Universitaten und 
Hochschulen ( einschl. Fachschulen) ebenfalls neu formieren mossen, ist zu fordern, daB 
diese Neuformierung von vornherein mlt RUcksicht auf eventuelle Angllederungen 
vollzogen wird. Oieses ist auch bei der NeugrOndung von Universitaten und Fachhoch
schulen zu beachten Die Neuformierung und Angliederung muB zu einem verstarkten 
Austausch zwischen Wissenschaftlern fOhren. Desha lb sollte auch die Anbindung klei
nerer Forschergruppen an westdeutsche und (West-)Berliner Universitaten erwogen 
werden 
Oas Model! der An-Institute sollte an die besonderen Probleme der Angliederung von 

Forschungspotentialen aus der ehemaligen AdW angepaBt werden 

5. Bei einer Anharung von Vertretern aus AdW-lnst,tuten im Schoneberger Rathaus wur
de deutlich, daB die Angliederung an Universitaten und Hochschulen nicht der einzige 
Weg der Neustrukturierung seln kann. Es mull auch Ober die GrOndung einiger 
Fraunhofer-lnstitute hinaus Mogllchkelten au&eruniverslUlrer lnatltutsblldungen 
geben~ 

6 In der augenbhcklichen Situat ion der neuen Bundeslander sind Obergangslijsungen 
notwendig, weil W issenschaftfOrderungs-Modelle einer stabilen Gesellschaft nicht ohne 
weiteres In einer Umbruchsphase funktionieren kOnnen. Beispielsweise kOnnte an die 
GrOndung zeitwe1hger Institute zur Ausformung neuer Forschungsvorhaben gedacht 
werden, die dann unter Umstanden auf die blaue Liste kommen kOnnen. 

7. Es ist unumstntten, daB die innovative Kraft der Wissenschaft tor eine dynamische 
W1rtschaftsentw1cklung unerlaBlich ist Die neuen Bundeslander werden diese Kraft 
brauchen. wenn s,e den okonomischen Standard der alten Bundeslander erreichen 
sollen Es isl evident. daB die neuen Bundeslander einschlieBlich Berl ins aus ihrem 
zunachst noch v iel zu geringen Steueraufkommen das for einegedeihlichewirtschaftliche 
und kulturelle Entwicklung erforderliche Forschungspotential nicht finanzieren kOnnen. 
Eine entsprechende Forschungstorderung aus Bundesmitteln und Beitragen der alten 
Bundeslander ist daher eine effel.tive und unabdingbare HilfezurSelbsthilfefOrdie neuen 
Bundeslander Mit 1hrer Bere,tschaft, dleses Forschungspotential zu unterstOtzen, ent
scheiden die alt en Lander mrt darOber, wie lange Steuermittel in die neuen Lander flieBen 
ml.lssen 
W ir sind daher der Auffassung, daB die neuen Bundeslander und Berlin fOr eine begrenz
te Zeit dringend eine schrittweise abnehmende lnstitutionelle Forschungsffirderung 
aus dem Bundeshaushalt und Mitteln der alten Bundeslandern benotigen. Solche Re
gelungen sollten in der Rahmenvereinbarung Forschungsf6rderung zwischen Sund und 
Landern vorgesehen werden . . . 
Der Umbruch der Wissenschaftsorganisation in den neuen Landern 1st eine Chance tor 
die Verbesserung des ForschungsfOrderungssystems in ganz Deutschland. indem mo
difizierte oder neue Formen in den neuen Landern erprobt werden 
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Viellelcht waren des alles nur Gedanken, die Sie sIch bereIts gemacht haben, vielleicht 
passen unsere Vorstellungen auch gar nicht in das toderale Konzept der W1ssen
schaftsorganisation, vielleicht gehen diese auch waiter als die Kompetenz des Wissen
schattsrates relchen und die Vorschlage gehOren in die Aund-Lander-Komm1ss1on 
Weil das nurwenige in den neuen Bundeslandern genau wIssen, ware es gut. wenn auch 
in d1esen Fragen ein Dialog zustande kame 

Mit freundllchen GrOC!.en 
Dr. Christian Dahme 
fur das Neue Forum 

Dr. Hans-JOrgen Fischbecl<. 
for Demokratie Jetzt 

Dr Klaus Sieber 
tor die CDU 

Von verschiedenen Stellen erhielten wir 
Antworten, nur vom Wissenschattsrat 
selbst nicht. 

Sehr geehrter Herr Prof. Erhardt 

Am 18 2.91wandtes1chd1eArbe1tsgruppe 
an Prof Erhardt W1ssenschaftssenator 
von Berlin. 

Mit groBem lnteresse hat die Arbeitsgruppe Wissenscha!t (hervorgegangen aus der ent
sprechenden Arbeitsgruppe Wissenschaft des zentralen Runden T1sches) lhre ersten 
AuC!.erungen zurWissenschattspolitik in Berlin (u.a im Tagesspiegel, in der Berliner Zei
tung, im Pressedienst Berlin und an der Humboldt Umversitat am 12 2 )zur Kenntnis ge
nommen. Wir begrOC!.en es, daC!. Sie 
-Qualitat zum obersten MaBstab der Reorganisation von Forschung und Leh re machen 
wollen, 
- Entschc:1dungen "in engster FOhlungnahme mit den Reprasentanten der Hochschulen'' 
treffen wollen, 
- die Hochschulautonomie entschieden befOrworten, 
- leist, mgsfahige Forschungsteams aus den AdW-lnstituten an die Univers,taten Ober-
fOhren wollen und 
- Ober eine Zwischenorganisat1on als Tragervon lnstItuten zur HerausbIldung endgllltiger 
Losungen nachdenken. 
Sie kommen damit - namenthch mit dem Letztgenannten - unseren Uberlegungen nahe, 
die wir in einem Brief an den Wissenschaftsrat vorgeschlagen haben (sIehe Anlage). 
Wir mochten Sie jedoch auch auf emige aus unserer S1cht wesenthchen Probleme 
aufmerksam machen· 

1. Die Senatsentsche1dung zur Teilabwicklung der HUB ist problematisch, weil die Un
gleichbehandlung der Fachbereiche nur vordergrondig berechtigt ist In Wahrhe1t hat die 
SED-Kaderpolitik in den Oberfuhrten Fachbereichen nicht weniger gewirkt als in den von 
der Abwicklung betroffenen 

2. Vergangenheitsbewaltigung ist eine schwierige, aber notwendige Aufgabe. Sie kann 
nur von innen heraus, aber nicht durch Abwicklung bewalt19t werden Administrative 
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Neustr_ukturierung kOnnte als Kaderpolitik mit umgekehrtem Vorzeichen gedeutet wer
d~n. S1e wurde das Trauma der Fremdbestimmung und EntmOndigung erneuern, das 
wir Oberwunden glaubten. Das ist ein wesentlicher Grund tor den Studentenprotest der 
nicht miC!.achtet werden sollte. ' 
Die Erneuerung der Umversitaten und Hochschulen ist wesentlich auch eine Aus
einandersetzung mit der ~ergan~enheit. Nurwenn diese gelingt, gewmnt die Erneuerung 
auch eme eth1sch-moral1sche Dimension 

3. Wenn S1e Qualitat zum obersten Grundsatz der Struktur- und Personalpolitik in der 
W1ssenschaft machen. berufen Sie s1ch aufwestdeutsche MaBstabe und wollen die Be-
r~fung ~~swartiger - vermutlich westdeutscher - GrOndungsdekane als uberregionales 
s_,gnal, daB an der HUB in alien Fachbereichen bald eine qualitativ hochwertige Aus
b1ldung angeboten werden kann", verstanden wIssen (Pressedienst Berlin, 28.01 .91) 
Dies kann le1cht m1Bverstanden werden. 
Gegenl.lber einem solchen. von Ihnen sicher nicht gewollter , ,\.1 illverstandnis mochten wir 
betonen, daB auch ostdeutsche W1:-.:;enschaftler sehr wohl w,ssen, was Qualitat ist und 
dazu "westdeutscher Mallstl:lbe" eigentllch nlcht bedOrfen. 
Wir ':1einen, daB auch ostdeutsche Wissenschaftler durchaus Signale hochwertiger 
Ausb1ldung setzen kOnnen, und weisen darauf hin, daB an ostdeutschen Akademie-- und 
Universitatsinst1tuten trotz widrigster Umstande und gegen die wissenschattsfeindliche 
Politik der SED beachtliche wIssenschaftliche Le1stungen erbracht wurden 

In einem Gesprach ware es s1cher moglich, unseren Standpunkt zu solchen Fragen aus
fllhrllcher darzulegen 

Mit freundhchen GruBen 

Dr Christian Dahme 
tor das Neue Forum 

Dr Hans-Jorgan Fischback 
fOr Demokratie Jetzt 

Dr. Klaus Sieber 
for die CDU 

Daraufh1 .. fand am 24 4.91 ein erstes und 
am 30 8,91 ein zweItes Gesprach be1m 
Senator statt Be1de Gesprache verliefen 
sachlich undwaren vom BemOhen gekenn
zeichnet. die dargestellten Probleme zu 

Sehr geehrter Herr Prof Simon 

verstehen In bezug auf die Bewertung 
ergaben sich jedoch DIfferenzen. 
Am 26.6.91 schrieb die Arbeitsgruppe 
erneut an den Vorsitzenden des Wrssen
schaftsrates Prof. Simon. 

Mit Sorge wend en wrr uns erneut an Sie. Es gibt AnlaB zu der BefOrchtung, daB in einzel
nen gew1chl1gen Fallen die Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates die 
eigenlhchen lntent1onen der Evaluation der Akademie-Forschung konterkariert. 
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Den Sinn der Evaluation verstehen w,r so, dafl gute Forschungsgruppen mIt entw1ck
lungsfahigen, for die deutsche Forschungslandschaft wicht1gen Forschungsvorhaben 
ermittelt werden. Fur diese Forschungsgruppen sind dann Empfehlungen zugeben, wie 
diese Gruppen und ihre Vorhaben in neue Strukturen, die dem System der Forschungs
forderung der Bundesrepublik entsprechen. eingebunden werden kOnnen So haben wir 
den Verlauf der Evaluation in unserem Umkreis erfahren 
In diesem Sinne auflerte sich auch Senator Erhardt in der S1tzung des Ausschusses tor 
Wissenschaft und Forschung des Berliner Abgeordnetenhauses am29 04 1991 Soweit 
die Empfehlung auf Eingliederung in die Hochschulen hinauslaufe, so sagte er, beziehe 
sich das auf eine bestimmte Arbeitsgruppe. 
Dann musse mit der betreffenden Hochschule verhandelt werden, In welchem Umfang, 
aufwelchem Weg, mit welchen W1rkungen diese Gruppe eingegliedert werde Es werde 
folglich keine Stellenausschreibung geben, sondern es gehe eben um die Aufnahme 
einer bestimmten Gruppe in einem mit der Hochschule ausgehandelten Umfang. 
Bei der Konstituierung des biomedizinischen Zentrums in Berlin-Buch sche1nt das GrOn
dungskomitee einen anderen Weg gehen zu wollen, der sich uns wIe folgt darstellt: 

Eln neues Konzept wird ohne ROcksicht auf das vorhandene Angebot an posit1v 
evaluierten Forschungsvorhaben erstellt. 

For alle dieser Konzeption entsprechenden Stellen werden fachoffentl1chkeitsweite 
Ausschreibungen gemacht, tor die sich die Bucher Kollegen bewerben dOrfen, ohne dafl 
ein Nachteilsausgleich vorgesehen ist. 
Wir befOrchten, dafl ohne einen solchen differenzierten Nachte1l sausgleIch die SED-be
dingten objektiven und subjektiven Handikaps den Bucher Kollegen gegenllber der 
internationalen Konkurrenz erneut zum Nachteil werden. 
Andererseits betorworten wir insbesondere die vOllig offenen Ausschre1bung fOr die Di
rektor-Funktionen, meinen aber, dafl positiv evaluierte Forschungsvorhaben in neue 
Strukturen Obernommen werden sollten. 
Wir bitten Sie, unsere Besorgnisse der Umsetzungsdelegation mitzute1len. 
Wir erlauben uns, dieses Schreiben auch den Wissenschaftsministern in den fOnf neuen 
Bundeslandern sowie dem Wissenschaftssenator von Berlin zur Kenntnis zu geben 

Hochachtungsvoll 

Dr. ChtistJJn Dahms 
for das Neue Forum 

Dr Hans-Jorgen Fischbeck 
fOr Oemokratie Jetzt 

Dr.Kla11s Lommatzsch 
fOrdie SPO 

Dr Klaus Sieber 
fur die CDU 

Am 6.9.91 findet die letzte Veranstaltung 
der Arbeitsgruppe, ein Gesprach mit den 
Rektoren bzw. Prasidenten der Berliner 
Universitaten, zum Thema: "Schwierig
keiten bei der Annaherung - gemeinsame 
lnteressen - MOglichkeiten der Koope
ration" statt, Es kann als ein Versuch der 
Annaherung gesehen werden 
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Chn'stian Dahme, Mathemati/1.er an der 
Humboldt-Universitat zu Berlin, und Hel
mut Haberlendt, seinerzeit Chemiker en 
der Akademie der Wissenscheften, heute 
im Brendenburgischen Ministerium for 
Bi/dung, Jugend und Sport beschSffigt, 
vertrsten in der Arbeitsgruppe "Wissen
schsft" des Neue Forum 

hochschule osl mai 1992 

BERICHTE 

Ausgew:thlte Ergebnisse einer soziologischen Begleitanalyse" zur Auf
losung und Umstrukturierung der Institute der ehemaligen Akademie der 
Wissenschaften 

1. Vorbemerkungen 

Der"Vertrag zw1schen der Bundesrepubllk 
Deutschland und derDeutschen Demokra
tischen Republik Ober die Herstellung der 
Einheit Deutschlands-Einigungsvertrag-" 
stellt wief(Jr d1eanderen gesellschaftlichen 
Bereiche auch tor Wissenschaft und For
schung eine h1storische zasur dar 

Die essentielle Bedeutung einer effektiven 
Wissenschaftspolit1k tor eine zukunftsge-

• Projektgemeinschaft Doz. Dr. Dieter 
Dohnke, Dr.habil. Gabriele GroR, Dr .sc. 
Charles Melis, Dr. Gerd Rediea 
Theme Beschaft1gungsperspektiven fOr 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerln
nen s()wie weitere in FuE Beschaftigte im 
Bereich der aulleruniversitaren Forschung 
der neuen Bundeslander unter den Bedin
gungen der Veranderungen des Wissen
schaftssystems in Deutschland 
(Arbeitsbezeichnung Veranderungen des 
Wissenschaftssystems/Beschaftigungs
perspektiven far W issenschaftler) 
Forschungsschwerpunkt Soziologische 
l<:;t-Stand-Analyse von personalstruktu rel
len Veranderungen an den lnstituten der 
ehemaligen Akademie der Wissenschaf
ten / wissenschaftspolltische Konsequen
zen 
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nchtete Wissenschaftsentwicklung und die 
dam it verbu ndene U ntersetzung eines 
innovativ ,,und aufOkologischem Umbau 
basierenden wirtschaftlichen, vor allem 
industriellen Aufschwungs in den neuen 
Bundeslandern, wird nur von lgnoranten 
bestritten. Anderthalb Jahre nach VerOf
fentlichung der "Perspektiven fOrWissen
schaft und Forschung auf dem Wege zur 
deutschen Einheit" in den "Zwolf Empfeh
lungen" des Wissenschaftsrates und ein 
ha I bes Jahr nach Abschlufl der Evaluation 
des groBten Teils des auflerindustriellen 
Wissenschaftspotentials Im Beitrittsgebiet 
stellt sich die Frage nach den Ergebnissen 
bisherigerW1ssenschaftspolitikjenseits im 
ObermaB publizierter Absichtserklarungen 
und globaler Sollzahlstatistiken. 

Wissenschaft istzuerst und letztlich immer 
an die Kreativitat des Wissenschaftlers, 
an ein Zusammenwirken mitwissenschaft
lichen Hilfskraften , schliefl lich an die 
Funktionaliti:lt der jeweiligen wissen
schaftsorganisatorischen Strukturen ge
bunden. 

Die wissenschaftlichen Entscheidungen 
orientieren auf die Einpassu ng des Wissen
schaftssystems der ehemaligen DOR in 
dieexistierenden Strukturen der Bundesre
publik Deutschland. Obwohl bereits zu 
einer solchen Ausgangsposition Grund
satzliches anzumerken ware, beschrankte 
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sich die Studie blsher bewuBt auf die 
pesonalstrukturellen Prozesse, um for 
dlesen bislang unterbellchteten Teil der 
Gesamttransformation einen Be1trag zum 
besseren Verstandnis zu lelsten. 

Der Gedanke, dell wissenschaflliche Krea
tivitat auf die Dauer gerade for Deutsch land 
eine entscheidende Ressource darstellt, 
die Reproduktlonsbedingungen dafllr 
schon in DDR-Zeiten seit langem restriktiv 
gestaltetwurden, nun abereinen masssen
haften Abbruch an wissenschaftsbezo
gener Kreativltat erfolgt, hat die Projekt
gruppe trotz a lier methodlschen Probleme 
ermutlgt, mit Zwischenergebnissen an die 
Offentlichkeitzu treten. GewOnschte Sensi
bilisierung elner breiteren gesellschaft
lichen Offentlichkeit verbindet sich mit 
einem Angebot an die wlssenschafts
polltischen Entscheidungstrager, um alle 
MOglichkeiten tor eine Begrenzung der 
schon offenkundigen negativen Entw1ck
lung sowie deren Folgen auszuschOpfen 

Angesichts des in seinen Dimensionen 
beispiellosen Prozesses der Umstrukturie
rung und AuflOsung von lnstituten der 
eh.emallgen Akademie der Wissenschaf
ten, der nicht nur die Wissenschaftsland
schaft einer Region grundlegend verandert, 
sondern auch die lebenslaufe tausender 
Wissenschaftler bricht, ist es Anliegen des 
genannten Projektes, dlesen Vorgang 
sozialpolitisch beglettend zu analysieren 
und demit statistlsch gesicherte wlssen
schaftspolitisch verwertbare Erkenntnisse 
zu Folgen der Transformation wlssen
schaf'llicher Systeme, insbesondere fllr 
die soziale Entwicklung von Wissen
schaftlern/lnnen zu gewlnnen und be
grOndete Handlungsorletierungen for 
langfristentwicklungen anzubieten. 

Dies war tor uns der AnlaB, im Fri.lhjahr 
1991 eine sozialwissenschaftliche Begleit-
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analyse dieses Prozesses zu beginnen. 
Das Tempo der personellen Vcranderun
gen (Personalredukt1on, funkt1onaler 
Wandel in den lnstItuten) gebot etne rasche 
Erfassung der Situation in den lnstituten, 
wie sie sich im Sommer nach weitgehen
dem AbschluB der Evaluierung Im Ver
gleich zum Vorjahr darstellte. 

Diese Notwend19keit sInd Einschrankun
gen in def Method1k dieser ad-hoc-Analyse 
geschuldet. 

- Obwohl Reprasentativrtat angestrebt 
war, liegen auswertbare Fragebogen in 
unterschledlichen GrOBenordnungen vor: 
9 auswertbare F ragebogen von 12 sozial

und geistesw1ssenschafthchen lnstiuten 
{n=1035) und 14 auswertbare FragebOgen 
von 41 naturw1ssenschaftlichen lnstituten 
(n=1657). 
Grllnde sind insbesondere Ze1tverschie
bungen im AbschluB der Evalu1erung 
zwischen den genannten W1ssenschafts
bere1chen und die Uberlastung der Perso
nalabteilungen durch die zum Zeitpunkt 
derVoruntersuchung laufende BAT-Ein
gruppierung. 

- Ole Erhebung wurde els schnftliche 
Befragung Ober die Personalrate durch
gefOhrt. Auf t1efergehende Interviews mIt 
Experten aus den lnstituten muBte zu
nacl ,st verzichtet werden, da die gesamte 
Untersuchung auf der Initiative einiger 
wenigerWissenschaftler basierte, die Ober 
keine Mitarbeiter zur DurchfOhrung einer 
eigentlich wonschenswerten detailierten 
AnalyseverfOgten. lnsbesondere ist darauf 
hinzuweisen, daBdie Ergebnisseden Stand 
Sommer 1991 wIedergeben, d. h einen 
Zeitpunkt im ProzeB der AuflOsung der 
AdW, zu dem die Wirkungen und Folgen 
der Evaluierung noch keineswegs im vollen 
AusmaB sichtbar waren. Tendenzen wer
den erkennbar, es ist aber davon auszu-
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gehen, dafl mit dem im Einigungsvertrag 
festgeschriebenen Ende der ehemaligen 
Institute der AdW zum 31 12.1991 sich 
diese Tendenze nicht einfach fortschreiben 
sondern mil groBer Wahrsche1nlichkeit 
BrO~he anderer qualitativer Dimensionen 
auftreten werden Oeshalb ist die Fort
fOhrung der Untersuchung tn diesem Jahr 
dringend erforderl1ch, wenn auf die Do
kumentation und Analysed1eses Prozesses 
In wissenschaftshistorischer, -pol itischer 
und-soz1olog1scher H1nsicht nicht verzich
tet werden soil 

Nach den z Z vorliegenden Ergebnissen 
deutet s1ch an , daB die gegenwartigen 
personalen Veranderungen - obwohl zum 
Zeitpunkt der Untersuchung aus den ge
na nnten Gri.lnden noch nIcht so gravierend 
(zahlenmaB,ger Abbau bei Wissenschaft
lern um 16%, bei w,ssenschaftlich-tech
nischem Personal um 27% )- in den sozia
len Gruppen sehr untersch1edhch ablaufen. 
Ferner zeIgen s1ch zwischen den W1ssen
schaftsbereichen so markante Unterschie
de, dafl eIne summarische Auswertung 
n1cht statthaft erscheint. 

2. Zu einigen Ergebnissen der Vorunter
suchung 

1. Die bisherlgen Abglinge sind vor allem 
in den h~heren Altersgruppen und bei 
den Jungen Wissenschaftlern einge
treten. 

In den Ge1sles- und Soz1alw1ssenschaften 
reduzierte sIch die Anzahl der W1ssen
schaftler/lnnen Insgesamt um 20%. Mit 
jeweils 35% uberdurchschnitthch betroffen 
ist die Gruppe der Alteren ( l.iber 56 Jahre) 
und die der Nachwuchsw,ssenschaftler/ 
lnnen {JOnger als 30 Jahre) 

Unter den alteren W,ssenschaftler/lnnen 
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hat sich der ohnehin niedrige Anteil der 
Frauen besonders starkreduziert{Bei Frau
en auf 50%, bei Mannern auf69%). In der 
Gruppe der Nachwuchswissenschaftler/ 
lnnen ist die geschlechtsspezifische Ten
denz umgekehrt (zahlenmal?.iger Abbau 
bei Frauen auf 75%, bei Mi\:nnern auf 
47%). 

In den Naturw,ssenschsffen betrug der 
Personalabbau bei Wissenschaftlern/ln
nen im Vori_ahr zunachst " nur" insgesamt 
rund 10%. Uberdurchschnittllch reduzlerte 
sich hier die Gruppe der 30-39jahrigen 
Manner (um 20%) 

Bereits diesewenigen Oaten deuten darauf 
hin, daB die Chance, die Wissenschaft in 
dieser Region zu verjOngen, bisher nicht 
genutzt wurde. 

Langwahrende F olgen for Wissenschafts
und Forschungstraditionslinien sInd vor
programmiert. Der bere1ts eingetretene 
Abbruch bisheriger Graduierungsarbeiten 
verdeutlicht das. Die relahv hohe Stabilitat 
in den mittleren Altersgruppen kann nicht 
als Ausgleich angesehen werden, wenn 
der Jetzige Mittelbau keinen Nachwuchs 
hat Traditionslinien werden gebrochen, 
das Ende wIssenschaftlicher Schulen 
scheint selbst dann unausweichlich, wenn 
ein Tei Ider Wissenschaftler in anderen in
st1tutionellen F ormen w1ssenschaftlich wel
terarbeiten sollte. 

2. Das blsherlge Betreuungssystem fUr 
die Graduierungaarbelten lat faktisch 
bereits zusammengebrochen. 

Nicht nur der hohe Anteil der Abbrliche 
wtssenschaftlicher Qual1fizierungen, son
dern die groBe UngewiBheit der noch ver
bliebenen Aspiranten Obereinen moghchen 
AbschluB ihrer Arbeiten verdeuthchen die 
bere1ts Jetzt eingetretenen Verluste be1 
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diesem Uungen) Tei I des bisher besonders 
forschungsmotivierten Personals. 

In den lnstituten insgesamt (Geistes- und 
Sozialwissenschaften/ Natu rwi ssenschaf
ten) nahm die Zahl der mit Dissertation A 
befaBten Wissenschaftlern/lnnen um rund 
25% ab. In den Geistes-und Sozialwissen
schaften betrug der Personalabbau der 
mit Promotion A befallten Wissenschaftler/ 
lnnen rund 30%, In den Naturwissen
schaften rund 10%. 

Die Zahl der mit Dissertation B befaf!ten 
Naturwissenschaftler/lnnen ging um rund 
20% zurock, die der Geistes- und Sozial
wissenschaftler/lnnen um Ober 40%. 

Von den gegenwartigen Aspiranten, die 
slchzu ihremAusbildungsverlaufauBerten, 
beurtueilen fast 60% die Aussicht auf 
AbschluB ihrer Promotion als ungewiB. 
Diese Urteil geben Frauen haufiger als 
Manner ab. 

3. Ole bisherigen Abglinge vollziehen 
sich offenbar In einem tilu&erst negatl
ven Zusammenhang mit dem Verlust 
altersspeziflscher Kreatlvltlltsformen. 

In den Geistes-und Soziafwissenschanen, 
in denen der Kreat,vitatsgipfel haufig spater 
als in den Naturwissenschaften erre1cht 
wird, ist der erwartete grorl,ere Personalab
bau bereits eingetreten; die JUsgeschie
denen alteren und ausscheidenden Wis
senschaftler/lnnen sind zumeist mit dem 
definitiven Ende ihrer wissenschaftlichen 
Laufbahn konfrontiert (Vorruhestand/Ren
te) 

Der Oberdurchschnittliche Personalab
bauin der Gruppe der alteren Geistes- und 
Sozialwissenschaftler/lnnen (Ober 56 
Jahre) schlagt sich bei den Professoren 
verstarkt nieder. Der Anteil der Ober 
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56jahrigen unter den Professoren sank 
von rund 60 auf 50% Eine analoge 
Tendenz gilt fur die alteren Wissenschaftler/ 
lnnen mit Promotion B (Abbau von 34% 
auf 25%). lnsgesamt verringerte sich die 
Anzahl der Professoren/lnnen um 20%, 
wobei am starksten die Frauen betroffen 
waren. 

Die Anzahl derWissenschaftler/lnnen mit 
Promotion A reduzierte s,ch um rund 20% 
Davon sind altere Doktorinnen (um fast 
zwei Drittel) starker betroffen als Manner 
(um ein Drittel) 

In den Naturw1ssenschaften ist in den 
mittleren und JOngeren Jahrgangen (vor 
allem die 30 bis 39jahrigen) die bishenge 
Abwanderungsquote dadurch gekenn
zeichnet, daB ein grOBerer Teil von ihnen 
In die Alt-Bundeslander abgewandert ist. 

Hinsichtlich der Erhaltung des kreativsten 
Potentials und seiner Nutzung tor den 
Neuaufbau der regional en Wissenschafts
landschaft hat das gravierende Folgen: 
Gerade jene Altersgruppen , die je nach 
Wissenschaftszweig als dIe potentiell 
kreativsten gelten, sind bereIts heute 
starker ausgedonnt. 

4. Die genannten Folgen des Abbaus 
und c:.,r Umstrukturierung der Wissen
schaft treten zugespitzt bei den Wissen
schftlerlnnen auf. 

lhre bisherige Unterprasentanz wird sich 
nicht nur fortsetzen, sondern sogar ver
schlechtern. lhre Ubergange in diewissen
schaftlicheArbeit an anderen lnstitutionen 
sind noch geringer els bet den Mannern. 
Sie orientieren sich eher an Arbeitsstellen 
auBerhalb der Wissenschaft. nutzen ent
sprechende Umschulungsformen starker. 
Auch die unter 2 genannten Probleme bei 
den Graduierungsarbeiten treten bei den 
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jungen Wissenschaftlerinnen verscharft 
auf. Selbstaber in den Bereichen, in denen 
1hr bisheriger Abgang prozentual nicht 
hoher ist als der der Manner, wird sich ihr 
Weggang angesichts 1hrer bisherigen 
Unterreprasentanz starker auswirken. Fur 
dP.n Personalabbau gab es keinerlei Quo
tierung! 

5. Eine besonders gravlerende Erschei
nung lat die Uberproportlonale Reduzie
rung des wissenschaf'tlich-tech n ischen 
Personals. 

Wissenschaftler sehen m1tunter die 
beebsicht19te F ortii.Jhrung 1hrer Projrkte 
gefahrdet, da bere1ts ein Zerfall der wis
sensch aftlich-technischen Inf rastruktu r 
eingesetzt hat 

In den Geistes- und Soziafwissenschaf
ten verringerte s1ch das w1ssenschaftlich
technlsche Personal (zu 93% aus Frauen 
bestehend) um insgesamt 35%. 

Wie bet den W1ssenschaftlern/lnnen dieser 
Disziplinen 1st die Gruppe der Alteren ( Ober 
56 Jahre) und die Gruppe der unter 30jah
ngen Oberdurchschnittlich betroffen Erst
genannte Gruppe reduzIerte s1ch auf rund 
30%, zweitgenannte auf rund 50% 

In den Naturwissenschaften betrug der 
zahlenmimige Abbau des w1ssenschaftlich
technlschen Personals (zu 54% weibllch ) 
insgesarnt 25%, sowohl be1 Mannern als 
auch bei Frauen 

Oberdurchschnitthch verringerte sich die 
Altersgruppe ab 56 Jahren (Insgesamt auf 
rund 40%), darunter extrem die Frauen 
( auf rund 10%, Manner auf rund 60% ). 
Auch die Anzahl der Jlingeren wissen
schaftlich-techn1schen Krafte (30-39 Jah
re). darunter besonders die der Manner, 
reduzierte sich auffallend 
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8. Die Mehrzahl der M obll itlitswege flJ hrt 
aus der Wlssen•chaf't heraus. 

Von den Geistes-und Sozisfwissenschaft
lernllnnen, die ihr I nstitut verlassen haben, 
sind rund 
40% in den Vorruhestand und Rente 
gegangen (2% in die Arbeitslosigkeit), 
17% in die Selbstandigkeit auf nicht
wissenschaftlichem Gebiet, 
15% orientieren sich auf ABM, und nur 
9% haben erneut eine wissenschaftl iche 
Tatigkeit aufgenommen; von 
10% ist nicht bekannt, wohin sie abwan
derten. 

Von den Naturwisenschsftlernllnnen. die 
ihr lnstitut verlassen haben. sind rund 
34% auf ABM orientiert, 
16% haben erneut eine wissenschaftliche 
Tatigkeit aufgenommen, 
12% gingen in nichtwissenschaftliche 
Einrichtungen der alten BRO; und von 
22% ist nicht bekannt, wohin sie abwan
derten. 

Derbisher geringeAnteil derer, die arbeits
los wurden, erklart slch aus der S1cherung 
der Arbeitsverhaltnlsse biszum 31 12.1991 
(Wissenschaftsexterne Stimuli zum Aus
scheiden gab es in Gestalt von Abfindun
gen, in Form von Gehaltsvorauszahlungen 
bis Jahresende). Keiner der registrierten 
Mobilitatswege von Wissenschaftlern/ 
lnnen fOhrt in die lndustrie der neuen Bun
deslander Fast zwei Drittel des ausge
schiedenen Personals ist in Bereiche ge
gangen, deren weitere Perspektive noch 
vollig often ist bzw. hat Obergangs
regelungen wahrgenommen (wie z. 8 . 
ABM), die keine dauerhafte wissens~haft
ltche Arbeit t. . moglichen. 

Die Hoffnung eines Tei ls derWissenschaft
ler/lnnen und der wissenschaftlich-tech
nischen Mitarbeiter, ihre Tatigkeit Ober 
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ABM-Stellen fortsetzen zu kOnnen, hat 
sich mit den Veranderungen seit Septem
ber 1991 verringert, zumal immer deutlicher 
wird, daB such bereits laufende ABM
Projekte keinen Obergang in eine wissen
schaftliche Arbeit darstellen werden, son
dern lediglich ein Hinausschieben des En
des der wissenschaftlichen Arbeit. 

DerrelativhoheAnteil unterden bisherigen 
Ausgeschiedenen, Ober deren Weg die 
Personalabteilungen und Personalrate 
keine Auskunft geben k6nen, 1a Bt vermuten, 
dell der innnere Zustand in den lnstituten 
eine Umsetzung der Ergebnisse der Eva
luationsentscheidungen nur wenig begOn
stigt. 

Die zunlchst wichtlgete SchluSfolg
erung au• den Ergebnlsaen unaerer 
Voruntersuchung: 

Da sich die Folgen und Wirkungen der 
Umstrukturierung und Auflosung der 
Institute der ehemaligen AdW in dlesen 
Monaten wesentlich deut11cher abzuzeich
nen beginnen werden, 1st es dringend 
geboten, die begonnene Untersuchung mit 
inhaltlich zu vertiefendem F rageprog ramm 
fortzufOhren 

DieErgebnisse der Voruntersuchung haben 
eine Reihe von Tendenzen aufgezei;_-! und 
neue Fragen aufgevvorfen , die mit den 
weiterfuhrenden Arbeiten verd1chtet bzw 
beantwortet werden kOnnen 

Die Max-Planck-Gesellschaft in den neuen Bundesl:tndern 

Mit befristeten Arbeitsgruppen an Universi
taten, mit Projektgruppen und mit neuen 
tnstituten fan.t die Max-Planck-Gesellschaft 
FuB in Mecklenburg-Vorpommern, Bran
denburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, ThO
ringen und im Ostteil Berlins . ..,,e ersten 
Einrichtungen nehmen am 1. Januar 1992 
lhre Arbeit auf. 

Am 5. Juli 1991 verabschiedetederWissen
scfhaftsrat seine Stellungnahme zu bis
herigen und seine Empfehlungen zur kunf
tigen StrukturderWissenschafts-und For
schungseinrichtungen in den neuen Bun
deslandern. Neben vielen eigenen Aktivita
ten hat die Max-Planck-Gesellschaft auch 
die an ihreAdressegerichteten Empfehlun
gen des Wissenschaftsrats zur Neustruktu
rierung auBerunviversitarer Forschungs-
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einrichtungen der ehemalIgen Akademie 
der Wissenschaften der DOR (AdW) in 
ihre Planungen einbezogen 

Die Max-Planck-Gesellschaft zur F6rde
rung derWissenschaften istzur Erganzung 
der universitaren Forschung geschaffen. 
Sie greiftneue, zukunftstrachtige Richtun
gen der natur- und ge1stesw1ssenschaft
lichen Grundtagenforschung auf, die an 
den Universitaten noch keinen angemes
senen Platz gefunden haben oder ihn dort 
wegen ihres interdisziphnaren Charakters 
oder wegen des Aufwandes, den sie er
fordern, nicht finden konnen For diese Er
ganzungsfunktion ist die Normatitat der 
universitaren Forschung eine unabdingba
re Voraussetzung. Um in den neuen, durch 
die deutsche Einigung hinzugekommenen 
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Landern die gleiche Rolle einnehmen z1,; 
konnen, die sie vorher in den "alten" Bun
deslandern eingenommen hatte, muBte 
die MPG vor allem einen Beitrag dazu lei
sten, die universitare Forschung in den 
neuen Bundeslandern zu bekraftJen 

Oas Kooperatlonaprogramm 

Die Max-Planck-Gesellschaft tut das auf 
zweierlei Weise. Zurn einen hat sIe direkt 
nach der "Wende" Im Herbst 1989 die un
mittelbare Zusammenarbe1t und den Aus
tausch mit Forschern und lnstituten der 
damaligen DOR intensiviert. In den vergan
ggnen zwei Jahren konnten im Rahmen 
dieser vornehml1ch auf personlichen Kon
takten a ufbauenden Kooperation etwa zwei 
Dutzend gemeinsame Forschungsprojekte 
begonnen, zahlreichegeme1nsame Veran
staltungen durchgefOhrt, an die 200 Ar
beitsaufenthalte von Nachwuchswissen
schaftlern und St1pend1aten an Max-Plack
lnstituten organIsiert und viele Gerate
und BOcherspenden bereitgestelltwerden. 
Finanziert wurden diese Aktiv1taten Im Jahr 
1990 aus Mitteln der MPG (1,1 Mio OM) 
und aus Sondermitteln des Bun des ( 1 Mio 
DM ). weitere 2 .3 Mio OM stellten die 
deutsche Forschungsgeme1nschaft und 
verschiedenen Stiftungen zur Verfugung. 
Im Jahr 1991 stehen Im Rahmen der Ge
meinschaftsfInanzierung von Bund und 
U:lndern 5 Mio OM for dIese Art der Zusam
menarbeit bere1t Etwa die Halfte aller 
Max-Planck-Institute 1st inzwischen an 
solchen Kooperat1onen beteiligt. 

Die Arbeitsgruppen 

Zurn anderen beschlo~ der Sen at der Max
Planck-Gesellschaft auf seiner Sitzung im 
November 1990 - also wenige Wochen 
nach dem Vol lzug der deutschen Ein-
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heit -, an den Universitaten der neuen 
Bundestander etwa 25 befristete Arbeits
gruppen einzurichten, die jeweils von dem 
bestehenden Max-Planck-lnstitut initiiert 
und betreut, aber von einem Wissen
schaftler aus den neuen Bundeslandern 
geleitet werden. Nach funf Jahren sollen 
diese Arbeitsgruppen dann von ihren 
Gastuniversitaten Obernommen und in 
deren eigenes Forschungsspektrum inte
griert warden. Ziel der Arbeitsgruppen ist 
es also, die universitare Grundlagen
forschung zu starken und ihr neue Impulse 
zu geben. 

Bisher wurde auf den Sitzungen des MPG
Senats im Marz und im Juni 1990 die 
GrOndung von insgesamt sechzehn der
artigen Arbeitsgruppen beschlossen vgl. 
Anlage), weitere GrOndungsvorschlage 
standen auf der Tagesordnu ng der Senats
sitzung im November 1991 . Am 1. Januar 
1992 nahmen die ersten Arbeitsgruppen 
ihre Forschung auf, die Verhandlungen 
mit den Universitaten, bei denen die 
Arbeitsgruppen angesiedelt und in die sie 
nach fOnf Jahren Oberfuhrt werden sollen 
sind positiv abgeschlossen. Der Bund und 
- gem a~ der Vereinbarung zwischen Bund 
und Ll:indern vom 21 .12.1990 Ober den 
Beitritt der neuen Lander zur Rahmen
vereinbarung ForschungsfOrderung - die 
neuen Bundeslander hatten 1991 tor die 
Vorbereitung dieses Arbeitsgruppen zu
sammen 30 MioDMzurVerfOgung gestellt. 

Mit dem Auslaufen des MPG-Arbeits
gruppenprogrammes 1st in den Jahren 
1997/1998 zu rechnen, soda~ sich die 
Max-Planck-Gesellschaft danch wieder 
vollig ihrer ''eigentlichen Aufgabe" widmen 
kann, namlich "Forschung durch ihre 
Institute ur 1 in ihren lnstituten zu fOrdern" 
(so MPG-Prasident Prof. Hans F. Zacher 
auf der 1991er Hauptversammlung der 
Max-Planck-Gesellschaft in Berlin). Natur-
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lich wird die Max-Planck-Gesellschaft 
dabei auch in den neuen Bundeslandern 
Institute oder - als Vorstufevon lnstituten 
- Projektgruppen errichten und betreiben 

Projektgruppen und Institute 

FOr :;olche Projektgruppen und lnstituts
grOndungen gibt es sowohl "originare", 
aus den Reihen der MPG angeregte, als 
auch "induzierte", vom Wissenschaftsrat 
als Ergebnis seiner Evaluierung euBer
universitarer AdW-Forschungseinrichtun
gen der Max-Planck-Gesellschaft anem
pfohlene Projekte. Zu den originaren Plan en 
gehoren das schon lange vor einer Korn
mission beratene Max-Plack-Inst/tut for 
lnfektionsbio/ogie sowie die Neuvorhaben 
Max-Planck-Inst/tut fiir Wirt schaftswissen
schaften, Max-Planck-lnstitut for mo/eku
lare Pflanzenphysio/ogie, Max-Planck
lnstitut fDr Nichtlineare Dynamik und Pro
jektgruppa Enzymo/ogie dar Piptidbindung, 
die bereits in Kommissionen diskutiert 
warden oder demnachst beraten werden 
sollen. 

Die Umsetzung der Empfehlungen 
des Wisaenschaftrats 

Zu den " induzierten" Vorhaben der Max
Plack-Gesellschaft zahlen in erster Linie 
zwei lnstitutsgrOndungen. Im Vorgnff auf 
die endgOltigen Empfehlungen des Wis
senschaftsrats hatte der Senat der Max
Planck-Gesellschaft schon in seiner Slt
zung am 6. Juni 1991 den Grundsatz
beschluBgefal!.t, in Halle als erstes lnstitut 
in den neuen Bundeslandern ein Max
Planck-lnstitut mit den Arbeitsbereichen 
FestkOrperphysik und Elektronenmikros
kopie auf der Basis des dort ansassigen 
AdW-lnstituts zu grOnden 
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Ebenfalls vor Bekanntgabe der Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates wurden in
nerhalb der MPG Oberlegungen zur GrO
ndung e1nes Max-Planck-lnstituts fur Kollo
id-und Grenzflachenforschung eingeleitet 

Weiterhin hat der W1ssenschaftsrat em
pfohlen, die Max-Planck-Gesellschaft soll 
eine Re1hevon Projekt-und Arbeitsgruppeo 
in den neuen Bundeslandern gronden. FOr 
die dabei vom Wissenschaftsrat vorge
schlagene Forschungseinnchtung for fu
sionsorientierte Plasmaphysik in Berlin 
hat die MPG eine lnstitutionalislerung als 
Aullenstelle des Garch1nger Max-Planck
lnstituts tor Plasmaphysik geplant. 

Ole Empfehlungen zur Grundung einer 
Projektgruppe for Plasma-Astrophysik in 
Potsdam wurde ebenfalls in den zustandi
gen wissenschaftlichen Grernien der MPG 

geprOft. 

Entweder als Projekt- oder Arbeitsgruppe 
sollte die MPG nach den Empfehlungen 
des Wisssenschaftsrats ferner den Arbeits
bereich "Komplexanalyse" in Restock, 
vorher eine Aur!enstelle des Berliner 
Zentralinstituts fur Organische Chemie, 
weiterftihren. 

Mit den me1sten weiteren Empfehlungen 
zur Einnchtung von MPG-Arbeitsgruppen 
hatte der W1ssenschaftsrat schon frOher 
entwickelte lnitiativen der Max-Planck
Gesellschaft aufgegriffen. Obrig geblieben 
waren Empfehlungen fOrzwei Arbeitsgrup
pen aus dem Bereich Kosmosforschung, 
diezu grOnden s1ch die Gesell sch aft aur!er
stande sah - zum einen, weil ein vorges&
henerwissenschaftlicher Leiter nicht mehr 
zur VerfOgung stand, zum anderen, weil 
das vorgesehene Arbeitsgebiet nicht in 
das Konzept der MPG paBt-, fernerfOrvier 
Arbeitsgruppen aus dem Bereich Mathe
matik 
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Der Bitte des Wissenschaftrates, ein wis
senschaftliches KonzeptfOr ein zu grOnden
des Albert-Einstein-lnstitut fur Gravitati
onswello;, ,physik zu erarbe1ten, entsprach 
die Max-Planck-Gesellschaft ebenso wie 
der Empfehlung, die MPG moge die 
Schirmherrschaft und die Betreuung von 
sieben ge1steswissenschaftlichen For
schungszentren Obernehmen. Um den tor 
eine Mitarbeit in d1esen geisteswissen
schaftlichen Zentren vorgesehenen Wis
senschaftlern die Weiterbeschaftigung zu 
sichern, grundete die Max-Planck-Gesell
schaft 1991 als Tochtergesellschaft eine 
Verwaltungsgesellschatt wissenschaft
licher Neuvorhaben mbH zur Betreuung 
der Forscher Mit Beratungen Ober kOnftige 
Strukturen und Entwicklungsmoglichkeiten 
der sieben Arbeilsbere1che - Ze1tgeschich
te, Wissenschaftsgeschichte und -theorie, 
Erforschung des modernen Orients, Allge
meine Sprachw1ssenschaft. Literaturfor
schung, Kultur und Gesch1chte Ostmittel
europas - war gle1chze1tig begonnen 
worden 

Die Max-Planck-Gesellschaft ist damit 
ihrem schon zu Beg1nn des Einigungspro
zesses abgegebenen Versprechen nachge
kommen, die Empfehlungen des Wissen
schaftrats aufzugreifen und nach bestem 
Vermogen zu prufen, w1ewe1t sie sich im 
Rahmen der M6gl1chkeiten der Max
Planck-Gesellschaft umsetzen !assen. 
Parallel d3zu wurde die Max-Planck
Gesellschaft aber auch frlihzeitig von s1ch 
aus aktiv - e1nerseits unmittelbar nach der 
Wende durch ihr Kooperal ionsprogramm 
mit W issenschaftlern und lnstituten in der 
ehemaligen DDR, zum anderen durch ihr 
Planungsl-onzept fur Arbeitsgruppen und 
lnstitutsgrundungen, das MPG-President 
Prof. Hans F Zacher bere1ts im ~eptember 
1990- also e1nige Wochen nach der An
fang Juli 1990 in Bonn getroffenen Ent
scheidung, 1n ganz Deutschland eine 
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einhe1tliche Forschungslandschaft nach 
dem Vorbild der alten Bundesrepublik auf
zubauen - den wissenschaftlichen Sektio
nen der MPG vortrug und das dann im No
vember 1990 einstimmig verabschiedet 
wurde. 

Michael Globlg (MUnchen) 

Anlage: 

Liste der zum Jahresende 1991 be
echlossenen MPG-Arbeitsgruppen an 
UniversiUten der neuen Bundesllinder 

Humboldt-Universitt'Jt zu Berlin: 
• Strukturelle Grammatik 
(Leitung: Prof. Dr. Manfred Bierwisch) 
• Nichtklassische Strahlung 
(Leitung: Prof. Dr. Harry Paul) 
• Transformationsprozesse in den neuen 
Bundeslandern 
(Leitung Dr. Helmut W iesenthal) 
• Theorie dimensionsreduzierter Ha lbleiter 
(Leitung: Dr. habil Roland Zimmermann) 

Martin-Luther-Universitat Halle-Witten
berg: 
• Enzymolog1e und Peptidbindung 
(Leitung: Dr. habil. Gunther S. Fischer) 
• Umweltrecht 
{Leitung: Prof. Dr. Reinhard MOiier) 
• Synthese, Strukturund Eigenschften von 
flOssigkristallinen Systemen 
(Leitung: NN) 

Friedrich-Schiller-Universiftit Jena: 
• Regulation der DNA-Repli kation bei 
bacillus subtilis 
(Leitung. Prof Dr Detlev Behnke) 
• CO2-Chemie 
(Leitung: Dr. habil Eckart Dinjus) 
• Physik und Chemie des intestellaren 
Staubes 
(Leitung: Dr. habil Thomas Hennig) 
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• Gravitationstheorie 
(Leitung: Prof. Dr. Gemot Neugebauer) 

Medizjnische Akademia Erfurt: 
•Molekulare und zellulare Physiologie 
(Leitung: Prof. Dr. Bernd Nilius) 

Unive, sit at Rostock. 
• Theoretische Vieltellchensysteme 
(Leitung: Prof Dr. Gerd ROpke) 

Technische Universltat Dresden· 
• Mechanik heterogener FestkOrper 
{Leltung: Prof. Dr Wolfgang Pompe) 

Universitlit Potsdam 
• Ostelbische Gutsherrschaft als sozialge
sch1chtliches Phanomen 
(Leitung: Prof Dr Jan Peters) 
• Quantenchemie 
(Leitung· Dr habil Joachim Sauer) 

Droht Sachsens Kunsthochschulen der VerschleiR ? 

Die hOchste Auszeichnung fur deutsche 
Schauspieler, den Gertrud-Eysoldt-Ring, 
erhielt 1991 Ulrich Milhe, Absolvent der 
Theaterhochschule "Hans Otto" Leipzig 
NatOrlich verdankte er sie vor allem seiner 
groBen Begabung, seinem aur..erordent
lichen FleiB, seiner schOpferischen Kraft. 
Aber sein Weg vom Grundstudium an der 
Theaterhochschule Ober deren Studio am 
Karl-Marx-StadterTheater zum Deutschen 
Theater Berlin erhielt auch Impulse durch 
eine Schauspielausbildung, deren metho
dische Qualitat mltgepragt wird durch die 
Nahe zur Theaterwissenschaftlichen Abtei
lung der Theaterhochschule. Weiter: Die 
im Herbst 1991 gebildete "Gesellschaft tor 
Theaterwissenschaft", die Vereinigung al
ier Theaterw1senschaftlichen Institute 
Deutschlands, Osterreichs und der 
deutschsprachigen Schweiz, hat auf dem 
Wiener GrOndungskongrell beschlossen, 
lhren nachsten KongreB 1992 in Leipzig, 
dem Standort der Theaterhochschule 
"Hans Otto" durchzufuhren. Desha lb nam
lich, weil die universitare Theaterwisl"en
schaft dieser Lander seit Jahren mit der 
Praxisferne ihrer Ausbildung zu kampfen 
hat und sich wiederholter Kritik durch die 

68 

Theaterprax1s, z. B den Deutschen BOh
nenverein, ausgesetzt sieht. Sie setzt we-
sentlicheHoffnungen hins1chtl1ch der Ober
windung 1hrer Krise auch auf jenes be-
wahrte Medell praxisnaher und praxisbe
zogener theaterwissenschaftl icher Lehre 
und Forschung, das an der Leipz1ger Hoch
schule praktiziert wird - 1n der Einheit von 
kunstpraktischer und kunstw1ssenschaft
licher Ausbildung von Theaternachwuchs 

GewiB 1st auch d1eses Medell optimierbar 
( und es gibtdafOr Vorschlage und Partner): 
nur setzt das voraus, die kunstpraktisch
kunstwissenschaftliche Einhe1t der Hoch
schule zu erhalten Die Jedoch soil nach 
dem Sachsischen Hochschulstruktur
GesetzaufgelOstwerden - bei OberfOhrung 
der Schauspiel- und der Choreografie
Abteilung an die Mus1khochschule, der 
Theaterwissenschafthchen Abteilung an 
die Universitat Leipzig Die Vorteile 
freilich , die man von dieser Aufspaltun!l 
er-hofft, sind durchaus auch bei Emaltung 
der Hochschule erre1chbar: durch eine 
Kooperat1on mIt der sanger-Ausbildung 
derMusikhochschulebzw mitden Geistes
und Sozialwissen-schaften der Universitat 
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- eine Kooperation zudem, die bereits 
angelaufen 1st und sich bewahrt. 

Ver allem aber Will der Freistaat Sachsen 
wirklich, w1e sein Ministerprasident betont, 
ein "starkes Stuck Europa in Oeutschland" 
sein - kann es da in seinem lnteresse 
liegen, ausgerechnet ein kunstlerisches 
Ausbildungsprofil zu elim1nieren, das in 
Deutschland einmalig ist und in seinen 
Resultaten von der europaIschen Fachwelt 
als gle1chermaBen unverzichtbarwie inno
vativ anerkannt wird? - Andererseits wur
de in Sachsen erst vor kurzem schon eine 
kilnstlenscheHochschuleinrichtung "abge
wickelt"' , deren Profil Ober Deutschland 
hinaus Achtung erworben hat - das Leip
zIger lnstitut tor L1teratur "Johannes R. 
Becher", neben einem spanischen lnstitut 
das einz1ge Qualifikatitons- und Kommuni
kationszentrum fur Autoren mit Hochschul
status in Westeuropa 

Zwar will die Landesreg1erung aufgrund 
starker Proteste dessen " Substanz" in an
derer struktureller Zuordnung (zur Univer
s1tat Leipzig) In ahnlIcher Weise "bewah
ren" wie die Theaterhochschule. aber ist 
das nicht "Augenw1schere1··? Die wesent
liche Substanz der Theaterhochschule ist 
1hre schon charakterisIerte E1nheit, und 
diewird zerst6rt 01ewesentliche Substanz 
des Llteratur-I nst1tuts smd die Jahrelangen 
Erfahrungen e1nes Stam ms sensibler Mei
ster und Mentoren Die aber werden von 
der Univers,tat bislang nicht genutzt. Wie 
auch sollen s1e - und zugleich eIne ange
messene GrO~enordnung fur Theater
wissenschaft - an einer Universitat Platz 
f1nden. deren '·Ge1stes-, Kultur- und Sprach
w1ssenschaften"' um die Hillfte der Hoch
schullehrerstellen und um knappzwei Orit
tel der Stellen fur wissenschaftliche Mitar
beiter amput1ert werden? 

Zweifellos sInd die Finanzen In Sachsens 
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Hochschulwesen knapp. Dech wenn an
dernorts in d1esem Lande neue Fakultaten 
und Fachhochschulen eingerichtetwerden, 
erschelnt folgendes doch merk - wOrdig; 
Beidevon der AuflOsung bedrohten kOnstle
rischen Hochschuleinrichtungen sind GrOn
dungen der DOR. Und beide beziehen sich 
zudem auf besonders ideologie-transpa
rente Kunstbereiche - aufs Theater (bes. 
Schauspiel) und auf die Literatur. Konnten 
die Finanz-Argumente also nicht v ielmehr 
kultur-konzeptionelle Absichten der Lan
desreg1erung bedienen - etwa die, die 
Lei stun gender DOR bei der kunstlenschen 
Nachwuchsausbildung vergessen machen 
zu wollen und zugleich eine Pragung 
sachsischer Kunst zu fOrdern, die .veniger 
auf soziales Engagement, politische MOn
digkeit, Geschichts- und Weltoffenheit baut 
als vielmehr auf schOne Reprasentanz, 
unverbindliche Traditions-"Pflege" und 
provinzielle Begrenztheit? Bestimmte Pro
gramm-Tendenzen des ja durchaus regie
rungsnahen "Mitteldeutschen Rundfunks" 
sprechen eher tor als gegen eine solche 
Vermutung! 

Aber auch die Perspektive der anderen 
sachsischen Kunsthochschulen - und 
Sachsen verfugt hier Ober die grOBte 
Kapazitat unter den neuen Bundeslandern 
- erscheint keineswegs so sicher, wie es 
die Landesregierung darstellt. 

Die vordergrOndigen Kosten-Nutzen-Be
rechnungen der aktuellen Hochschulstruk
tur-Debatte schlie~en bislang keineswegs 
aus, dall diese Einrichtungen zwar weiter 
ausbi lden dOrfen, aber nur m it einem 
Personalbestand, der sie, wenn nicht zu 
kleinkarierten Klippschulen, so doch al
lenfalls zu bloB um leidliche Nachwuchs
lieferung bemuhte Anhangsel der Kunst
praxis macht. Die kOnstlerischen Hoch
schulen Sachsens k6nnen aber erwie
senermaBen mehr leisten: Sie konnen -
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Ober die hohe Qualifikation lhrer Absol
venten und Ober ihre aktive Rolle als 
kOnstlerisch-methodische Zentren - in
novativen EinfluB aufdie Kunstentwicklung 
nicht nur in Sachsen, sondern auch 
Deutschlands und Europas aL. ,Oben. 

Und um solche Quslitst kOnsterischer 
Nachwuchsbildung muB es der neuen 
sachsischen Hochschulpolitik doch wohl 
gehen! 

Das setzt freilich voraus: die Gewlnnung 
anerkannter Kunstpraktiker als standige 
Professoren; die kontinuierliche Wirksam
keit fester Kreise unbefristet angestellter, 
qualifizierter kOnstlerischer Mitarbeiter, die 
mit diesen Professoren fundierte metho
dische "Schulen" - Bildung betreiben und 
umsetzen; intensiven UnterrichtfOr Einzel
studenten und kleine Studentengruppen, 
was zwangstaufig eine wesentlich teurere 
Relationzwischen Lehrkraften und Studen
ten nach sich zieht als in den gangigen 
Wissenschaftsdisziplinen. 

Das Hochschulstrukturgesetz auO.ert sich 
nicht zu diesen substanziellen Aspekten. 
Um so Mufigeraber fordert daszustandige 
Drest ner Ministerium dazu auf, weniger 
auf feste Planstellen els auf Honorarkraft:e 
zu setzen. Honorarkrafte aber, so sehr sie 
gerade auch fur die kOnstlerische Ausbil
dung gebraucht werden, sichern die Aus
bildungsqualitat nur im Zusammenhang 
mit den eben genannten Pos1tionen. 

Weiter: Das Niveau kOnstlerischer Ausbi
ldung wird, da es besondere Sensibilitat 
ver1angt, auch besonders von Ausbildungs
Klima gepragt, und das berOhrt nicht zuletzt 
den Charakter der Hochschulselbstver
waltung. Diese ist z. Z. leider - laut Sach
sens Hochschul-Erneuerungs-Gesetz -
mehr autokratisch sis demokratisch. Die 
Heranbildung junger KOnsterpersOn-
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lichkeiten aber braucht Partnerschaft zwi
schen Meisterund Scholer, w1rkliche Mitbe
stimmung der Studenten bei der Wahl 
kOnstlerischer Gegenstande, bei der Ge
staltung und Veroffent11chung, schOpferi
schen F reiraum fur das Ausprobieren, Sich
Entfalter, und Sich-AuBern des kOnstleri
schen Subjekts; und das ver1angt nach 
mehr Demokratie in der Selbstverwaltung 
gerade kunstlenscher Hochschuleinrich
tungen! 

SchlieBlich: Das Hochschulstrukturgesetz 
bezieht sich nIcht aufd1e Ballettausbildung 
und dam it nicht auf ein rn Sachsen traditlo
nell sehr potentes kOnstlerrsches Ausbil
dungsprofil, den kt man z B an Mary Wig
man und GretPaiucca Nun mag dasAlter 
der Anfangsklassen von Ballertschulen 
deren Zuordnung zur Voiksbildung durch
aus nahelegen. Qualitat und Wirksamkeit 
ihrer Absolventen soliten indes gleich 
wichtig genommen werden wie die der 
Absolventen kOnstlerischer Hochschul
einrichtungen. 1st das nrcht nur fOr die 
Dresdner Paluccaschuie gewahrleistet. 
sondern auch far die Leipziger Balietschule, 
deren Bindung an die Le1pziger Oper -zwar 
vorgesehen, aber im ernzelnen noch kei
neswegs durchdacht ,st? Und gilt das 
auch tor die gesetzliche Anerkennung der 
Berufsausbildung als "Tanzer(in)", die in 
denAltbundeslandern sett langem ansteht? 
Sie war zwar in der DOR gestchert, muB 
nunmehr tor dte ostdeutschen Bundeslan
der neu erkampft werden 

Gibt die sachsiche Hochschulpolitik auf 
diese offenen Fragen keine kompetenten 
Antworten, dann droht ernem der wervoll
sten Potent1ale unseres Landes der Ver
schleiB. Sachsen solite aber gerade jetzt 
mit sein~n Pfunden wuchern: 

Prof. Dr. Wilfrled Adling (Leipzig) 

hoch~chul" osl mai 1992 

Die Messen 1ind gesungen -
Was bleibt nach dem Slchslschen Hochschulstrukturgesetz noch 

Obrig? 

Erst einmal kam es zu spat. Das Hoch
schulstrukturgesetz (HSTG) erblickte erst 
des Licht der Welt, nechdem bis euf die 
Enthusissten alle qualiflzlerten Menschen 
des Hochschutwesen verlassen hatten. 
Zulengewahrte die Phaseder Unsicherheit, 
was, wie und wo in den nachsten Jahren 
geforscht und gelehrt werden soil. Das 
HSTG kommt damit zu spat, den Uni
versltllten ohne doktrinare Bevormundung 
eine Zukunft zu geben. 

Die Regierung konnte sich mehrere Mon ate 
nicht entscheiden, wieviele Stellen sie 
innerhalb der sachsischen Hochschulen 
in die Zukunft investieren will. Der Minister 
meinte, 13000 Menschen in Lehre und 
Forschung se,en gerade ausreichend, 
demit die Universitaten ihre Aufgaben 
erfOllen kOnnten Dabei war doch gar nicht 
so schwer auszurechnen, wieviel Sa ch sen 
zusteht Baden-WOrttemberg durch zwei 
= 101001 

In einem Tauziehen zwischen Gewerk
schaften und Regierung zeigte letztere 
dann ihre Komproml~bereitschaft und 
spendierte 11000 Stellen fur das Hoch
schulwesen 

Die Studierenden standen dabei recht 
abseils. KeinWunder, eswarPrOfungszeit. 

Das alles ist in-zw1schen kalter Kaffee. ver
zogerte das Hochschulstrukturgesetz aber 
erheblich. Denn wer kann eine Struktur 
zusammenbauen, ohnezuwissen, wievie
le Menschen darin besch.!Htigt werden so I
I en? Und da ,varen noch andere Randbe
dingungen zu beachten. 
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Die wichtigsten stellen wohl die Empfehlun
gen des Wissenscheftsrates dar. Sie bilden 
die Grundlage tor eine 50%ige Beteillgung 
des Bundes an der Finanzierung der Univer
sitllten und Fachhochschulen. Jegliche 
Forderung nach ein paar mehr Stell en for 
einen noch-so-kleinen Lehrstuhl wurde 
abgeten mltder Begrondung, daB Sachsen 
essich nicht leisten kOnne, den Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates nicht zu 
folgen. Denn dann WOrde ja der 50%ige 
ZuschuB vom Sund fOr dlese Fakultat 
fehlen. 

Leider nur stellt der Wissenschaft:srat keln 
unfehlbares Gremium dar. Und merkwordi
gerweise handelte die Staatsregierung auf 
der einen Seite so konsequent entgegen 
den Empfehlungen des W issenschafts
rates, wie sie auf der anderen Selte daran 
festhielt. 

Die GrOndung der Fachhochschule der 
sachsischen Verwaltung in MeiBen durch 
des Minlsterlum des lnnern ist nlcht nur 
illegal, weil sie am Parlament vorbei 
erfolgte, sondern muB auBerdem von 
Sachsen allein finanziert werden, weil es 
eben nicht einer Empfehlung des W issen
schaftsrates entspricht. Aber tor die Aus
bildung von Polizei und Beamten ist uns 
nichts zu teuer. 

Nachdem die Stellenzahl und demit der 
Rahman fOr eine Hochschullandschaft: 
Sachsens fixiertwar, getrautesich niemand 
mehr. eine grundlegende Kritikzu au Bern. 
Zu groB war die Angst, zum Beispiel der zu 
einer AnhOrung geladenen Rektoren, vom 
Stellenkuchen zu wenig abzubekommen. 

71 



Sle weisen nur auf klernere Mangel h1 n und 
bem0hten sich, ihr Stockchen vom knap
pen Kuchen zu vergr6!lern. Diese Haltung 
war angesichts der CDU-Mehrheit zumin
dest pragmatisch. 

Die CDU versuchte jede Kritik am HSTG 
zu 0bertonen, mit einem 0berlauten Geras
sel um die eine neue I dee im Gesetz: Das 
kooperative Promotionsrecht Aber nur 
wenige Prozent (so eine erste Schatzung) 
der Studenten werden es nutzen, denn 
eine Promotion bekommt man auch nicht 
geschenkt. 

Was bleibt nun nach der Verabschiedung 
diese Gesetzes 0brig? "Die Messen sind 
gelesen fOretwas 0ber20 000 Beschaftig
te an den sachs1schen Hochschulen und 
fOrdieZukunft dersachsischen Hochschul
landschaft 0berhaupt." Das sagte der 
Abgeordnete Webervon BLindnis 90/Grone 
wahrend der Debatte. 

In der Tat: Das HSTG ist nach der Verab
schiedung des Hochschulerneuerungs
gesetzes im vergangenen Sommer der 
endg0ltige Schritt, die von der DOR ge-

erbten Strukturen in dIe von der BRO 0ber
nommenen hineinzupressen Das einzige 
Plus, welches ostdeutsche Universitaten 
noch haben. ein gonstiges Verhaltnis von 
Studierenden und Lehrkraften. wird be
seit1gt 

Dieanonyme Masssenun1 mIt Llberlangen 
Studienzerten und hohen Aussteigerquoten 
ist in S1cht Verantwortlich dafor ist der po
litische Wille, der dieses Gesetz diktierte, 
nicht der endlich gest1llte Regelungsbedarf 
in der Hochschulstruktur durch das HSTG. 
Die Chance, die ostdeutschen Hochschu
len aus der Kriseheraus in eine Avantg3rde 
zu verwandeln, ist zumindest in Sachsen 
dahin. Die Hochschulen werden aus der 
Bevormundung durch eine Parte1 hinein
gestor1en In eIne Situation, die durch 
mangelnde Lehrkrafte und riesige Studen
tenzahlen gepragt seIn wird. Sie taumeln 
damit aus einer Krise in die nachste. 

Hendrik Tews (Dresden) 

(aus: "ad rem Das unabhangige Studen
tenblatt in Dresden" 511992) 

Deutsch-italienisches Symposium zur Refonn der Ost-Hochschulen 

Das deu1sch-italienischc Begegnungs
zentrum .. Villa Vigoni" am Comer Sec 
hat das Thcma .. Ostdeutschlan<l" zu sei
nem diesjahrigen Schwerpunkt ernannt. 
Knapp 30 Wissenschahler aus ltalien 
und der Bundesrepublik refericrten und 
diskutierten vom 30. Marz bis I. April 
Uber den Stand der Erneuerung von 
Bildung und Wissenschaft in den neuen 
Landern. o 

Eine zufriedenstellentle Zwisrhenbi
lanz der Hochschulerneuerung in den 
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neuen Bundeslantlern zog der Bundes
ministcr fiir Bildung und Wissenschaft, 
Prof. Dr. Rainer Ortleb, am 30. Miirz 
1992 in dcr Villa Vigoni/ltalien. Im 
deutsch-italienischen Begegnungszen
trum am Comer See criHTnetc der Bun
desbildungsminister das Symposium 
.,Erneuerungsprogramm fiir die lnstitu
tionen von llildung und Wissenschaft in 
den neuen Landero". Nach den Worten 
Ortlebs hat der Wisscnschaftsrat einen 
wesenllichen Beitrag zur Re! .,rmierung 
der Hochschullandschaft in den ostdeut
schen Landern geleistct. 

hochschul~ ost mai 1992 

Die erfolgrcichc M itwirkung diescr 
kompetcnten unabhtingigcn Kommis
sion bci der Erncucrung des ostdcut
schcn Hochschulwesens wcr<lc von vie
len Reformstaaten Mittel- und Osteuro
pas als Medell fUr die Losung ihrer 
Prob le me bctrachtct. .. Die Staatengc
mcinschaft solltc dahcr ihrc ldee zur 
Konstituierung eincs curopiiischen Wis
scnschaftsratcs aufgreifcn. Er konntc die 
Integration <licscr Lander in <las curopai
schc Wissenschaftssystcm n;ichhaltig for
<lcrn". crklartc Ortlcb. Auslandskon
taktc seicn fUr die ostdcutschen Hoch
schulcn von hcsondcrcr BcJcutung: um 
so erfrculichcr sci cs. <lael cs bcrcits rn 
cincr bcachtlichcn Anzahl solchcr Hocn
schulvcrbin<lungcn gekommcn sci. 

Empfohlener 
Neuanfang realisiert 

Auch dcr vom Wisscnschaftsrat emp
fohlcne grundlcgcndc Ncuanfang in den 
Rcchts-. Wirtschafts-, Sozial- und Poli
tikwisscnschaltcn sowic in <lcr Lchrcrbil
dung sci. so Ortlcb. durch sicbcn inzwi
schcn gcgriln<letc Fakulttitco rcalisicrl 
wordcn. Prohlcmc giihc cs noch bci <lcr 
personcllcn Erncucrung. Trulz viclcr 
konkretcr Vcrhamllungcn sci die Zahl 
dcr tatsachlichcn 13crufun~cn noch gc
ring. Der !3undcsbil<lungsminister _ wics 
abcr auch aur die hcsunJcrcn Schw1eng
kcitcn hi11. die bci der Prlifung der 
fachlichcn und pcrsonlichcn Eignung 
von Hochschullchrern aus dcm bishcri• 
gen PcrsonalbcstanJ zu iihcrwin<lcn 
sind. 

Erfrculich hoch sci <las I ntc ressc von 
Hochschullchrcrn un<l Wisscnschaftlcrn 
aus den altcn Bundeslandcrn und <lcm 
Ausland. am Aufl,au <lcr Huchschul
landschaft mitzuwirkcn ... Die Abwan<lc
rung von Spitzcnwisscnschaftlcrn aus 
den Univcrsitaten <ler ncucn Lander an 
Hochschulcn <lcr altcn Uindcr oder des 
Auslands ist dcrzcit kcin Thcma. Die 
Mittel aus dcm Hochschulcrncucrungs
programm fUr Blcibcvcrhan<llungcn 
mueltcn ni.-111 ausgcschopft werdcn". 
erklarte Ortkb. 
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Chancen flir 
wissenschaftlichen N achwuchs 

Kopfzerbrcchen bereitc ihm je<loch 
die Situation beim wisscnschaftlichcn 
Nachwuchs. Bei der Nachwuchsforde
rung habe es 1991 erhebliche Anlauf
schwierigkcitcn gcgcbcn. Die bercitge
stcllten Mittcl rur die Habilitationsfordc• 
rung. fiir Auslandsstipendien und for die 
Postdoktorandcnfordcrung seien nur zu 
einem geringen Tei] in Anspruch genom
men worden. Dies liege. so Ortleb. an 
ncucn Forderverfahren. <lcr Furch! vor 
einem Verlu<t der Stelle bei einem befri
stcten Wee, . . cl in an<lcrc Bundcslandcr_ 
oder ins Ausl;rnd sowie an oft unzu• 
rcichen<lcn Frcmdsprachenkcnntnissen. 
.. Bci der derzcitigcn Altersstruktur wird 
dcr Be<larf an Hochschullehrern in der 
zweiten Halfte der 90er Jahre sowohl im 
Osten wie im Westen stark steigen. 
Dafiir miisscn wir hcute die Nachwuchs
krafte ausbil<len". fordcrte der Bundes
bildungsminister. 

Die erste Etappe des Neuaulbaus in 
den ncucn L andern sei zwar erreicht. 
<loch stiindcn weitere schwierigc Aufga
ben wie etwa die fiir 1992 vorgesehene 
Revision des Hochschulerneuerungs
programmes noch bcvor. ..Angesichts 
der bckannt schwierigen Finanzsituation 
von !3und und Uindcrn wird die Reali
sicrung wcitcrer Verbcsscrungsvor
schlage alien Bcteiligten gro13e Anstrcn• 
gungen abverlangen". sagte der Bundcs
bildungsminister im deutsch-italicni
schcn Begcgnungszentrum Villa Vigoni 
am Comer Sec. 

Fachlicher Rat aus dem 
Ausland erwi.inscht 

Im Rahmcn seines Bcsuches l raf Bun
dcsbildungsministcr Orlleb auch mit den 
Prasi<lcntcn des Vereins Villa Vigoni 
e. V .. dem chcmaligen italicnischen Bot
schafter in Bonn. Prof. Luigi Vittorio 
Ferraris. sowic dcm ehemaligen deut
schcn Botschaftcr in Rom. Dr. Lothar 
Lahn. zu Gcsprachcn zusammen. In der 
Veranstaltung. die unter der gemeinsa
men Lcitung von Prof. De Paolo 
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Chiarini aus Rom sowic des Bochumer 
Prof. Dr. Paul Gerhard Klussmann stand, 
sollte den Hochschullehrern und Wissen
schaftlern aus den ncucn Bundeslandcrn 
Gelegenheit gegeben werden. eine erste 
kritische Bestandsaufnahme vor diesem 
Expertengremium vorzunehmen. 

Das Kollo4uium sollte nicht nur den 
gegenwiirtigen Stand der verschiedcn
sten Projekte und Konzepte des Neuauf
baus diskutieren. sondern auch Impulse 
fOr die Bcschleunigung dc r Griindungs
und Reorganisationsphasen geben. Zur 

Oberwindung Lier" bcstchenden Schwic
rigkcitcn in Os1deutschland wird auch 
auf den fachlichcn Ra1 auslam.lische r 
Hochschullchrer und Wisscnschoflkr 
zurUckgcgriffcn 

(aus: lnformationan Bddung VVissanschaft, 
Hg. BMBW. Nr 411992) 

Ostwissenschaft im Taumel 
Tagung "Universities, Unification & Refonn" am Center for European 

Studies der Harvard University im Marz 1992 

lnzw1schen ist bereits ein drittes Jahr 
angebrochen, ohne daB fur v1ele akade
misch Tatige im Osten Deutschlands ein 
Zustand vergeht, dervielleichtam ehesten 
als andauemde8enommenhe1t charakten
siert werden kann. Zumindest fOr viele 
ehemals als Gesellschaftswissenschaftler 
figurierende ist m1t dem abrupten Wegbre
chen des Jahrzehnte fixen sozialen und 
polibschen Koordinatensystems, das offen 
oder unausgesprochen den Kontext von 
Affirmation, Vertiefung, Kritik oder Ableh
nung bildete, eine Situation eingetreten, 
wo selbst ein genialer Gedanke sich seines 

Zusammenhangs mit einem fortlebenden 
Oiskurs versichern mull, wo selbst der un
befristet Angestellte um seine Stelle bangt, 
oder, wie es eIn prommenter H1stonker 
einmal formulierte, wo Priester plOtzhch 
ohne Tempel sind. Was aus der Ferne 
vielleicht als von Lebenskraft zeugende 
Mob11itat im akadem1schen Sektor erschei
nen mag, ist wohl ein vielfach eher ohn
machtiger Taumelzwischen versch1edenen 
Projektideen und ungewissen Finanz1e
rungen, zwischen Neubewerbung und 
Umschulung, zw1schen Vorruhestand und 
Arbeitslosigkeit, zwischen Go West und 
ABM-Stelle, zwischen eigenen ldeen und 
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den verdeckten Theoremen westl1cher 
01skurse, zw1schen Altlasten und neu 
berufenen Professoren 

Oas dauernde Suchennach neuer Onent1e
rung wie auch die offensichtliche Fragilitat 
bestehender und gerade neu etablierter 
Strukturen s1nd Jedenfalls lnd1z1en dator, 
daB noch lang nicht alles entschieden ist 
V1elleicht result1ert daraus das enorme ln
teresse, welches eine vom Zentrum tor 
Europastudien an der Harvard-Universitat 
ausgerichtete Konferenz zur Umstruktu
rierung der ostdeutschen Un1versitaten 
unter amenkanischen Akadem1kern her
vornef. Fl.lnfundzwanz1g Deutsche, darun
ter acht aus dem Osten, wurden emgeladen, 
um vor e1nem gro!leren Forum 1hre S1cht 
der Dinyezu unterbre1ten Naturllch muBte 
die D1skuss1on vordergrOnd1g um d1e Per
spektiven eines funkt1onierenden, demo
kratischen und e1ne hohe Ausb1ldungs
qualitat versprechenden Hochschulsy
stems kreisen, natorlich aufsitzend auf 
divergenten B1ograph1en, gegensatzhchen 
politischen Orientierungen, konkurrieren
den mstitutionellen lnteressen. 

NatOrlich muBte die Sprache immerwleder 
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auf die EigentOmlichkeiten der deutschen 
Verelnigung kommen. For VerblOffung 
sorgte Michael Oaxner aus Oldenburg, als 
er die These vertrat, die ostdeutschen 
Hochschulen hatten einfach geschlossen 
oder aber im vereinigten Deutschland 
unverandert for weitere Jahre erhalten 
warden sollen. Verbluffung, weil M. Daxner 
selbst hOchst engagiert a Is Ko-V orsitzend er 
der Zentralen Struktur-und Berufungskom
mlssion tor eine Selbsterneuerung der 
Humboldt-Universitat wirkt Doct- in der 
Tat: Verglichen mit anderen westlichen 
lndustrienat1onen muBten die Kapazitaten 
allein derwestdeutschen Universitaten und 
Hochschulen genugen, um ein Land von 
der GrOBe des geemten Oeutschlands mit 
den erforderlichen Hochschulabsolventen 
zu ve~ehen Ob es In Ostdeutschland gu
te, schlechte oder gar keine Hochschulen 
gibt, ist vom Standpunkt der Funktion des 
deutschen Hochschulwesens eigentlich 
belanglos Ob die Hochschulpolitik 1m 
Osten gut oder schlechtist, ob es Oberhaupt 
eine gibt, kann Bonn nicht weiter beein
drucken. Allenfalls sInd es politische Er
wagungen regionalen Charakters, die 
verhindern, daB die Universitaten nach 
dem Vorbild der Akademie der Wissen
schaften einfach geschlossen werden. 
Oeutlicher hatte der Stellenwertdes ganzen 
Themac. 1m Koordinatensystem deutscher 
Politik n1cht gekennzeichnet werden 
kOnnen. 

Nicht zu Obersehen war die augenfallige 
Dominanz derWestdeutschen in den Um
strukturierungsprozessen Ostdeutsch
lands, die m1t einer zummdest zeitweiligen, 
jedenfalls aber unbestrittenen, Schwa
chung der dortigen Univers1tatsautonomie 
einhergeht Zur BegrOndung dieses Um
standes d1ente gar nicht mals so sehr das 
Argument von der erforderl1chen Kompe
tenz, die zugestandenermaBen nur durch 
erfahrene Vertreter des westdeutschen 
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Systems eingebracht warden kann son
dern vor ellem der Hinweis auf die' nicht 
minderaugenfallige Tatsache, daB interne 
Reformkralte an alien ostdeutschen aka
demischen Einrichtungen nur eine ver
schwindende Minderheil bildeten. Selbst; 
wer nicht die Ansicht des Leipziger Slawi
sten Peter Rollberg von der prinziplellen 
Reformunf!lhigkeit der DDR-Unive~itaten 
tellen wollten und den wen I gen Reformern 
die besten Absichten zugestand, konnte 
nicht umhin, massive Hilfe von auBen 
lies: aus dem Westen, im lnteresse eine~ 
schnellen l nstrukturierungf0rerforder1ich 
zu halten. Oder, wie Jorgan Kocka aus 
Berlin konstatierte, Obrhaupt keine Univer
sitat, auch keineWestdeutschlands, kOnne 
sich jemals aus sich selbst heraus In ra
dikalerWeisereformieren. FOrdiePolitiker 
vertreten durch,Sachsens Staatsministe~ 
fOr Wissenschaft Hans Joachim Meyer, 
genOgte allein dieser Umstand, um auBere 
Eingriffe in die Universitatsautonomie 
Oberzeugend zu begrOnden. 

Der LogikderTatsachen und Sachzwange 
konnte nur eine historische Betrachtung, 
die 1hnen den Schein des Objektlven zu 
nehmen hatte, entgegengehalten.werden. 
Mechthild Kopper vom Berliner Tages
spiege/bedauerte in ihrem Resum6zu den 
ReformbemOhungen an der Humboldt
Universitat, daB den Ostdeutschen nie 
Gelegenheit gegeben wurde, mit sich allein 
zu sein. daB es nie Raum gab fOr eine 
Dos1s Jakobinertum. Sie machtevor all em 
den Druck aus dem Westen for die falsche 
Solidaritat verantwortlich, wie sie jetzt oft 
unter den Mitarbeitem ostdeutscher Uni
versitaten beobachtet warden kann. Rainer 
Land und Ralf Possekel verwiesen darauf 
daB danach zu fragen ware, unterwelche~ 
Bedingungen Minderheiten effektivwirken 
kOnnen, im Herbst 1989 waren es schlieB
lich auch nur Minderheiten, die GroBes in 
Gang zu setzen vermochten. Oamals be-
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gann auch innerhalb der akademischen 
lnstltutionen ein Ringen um die Unterst0t
zung der verunsicherten Mehrheit fOr die 
Verabschledungdes alten Establishments, 
und erst die Bonner Entscheidung, die 
Vereinigung nach Art. 23 zu reallsieren, 
f0hrte dazu, daB slch die Kr-aftevemattnisse 
von vor der Wende innerhalb der lnstltu
tionen so schnell restaurieren konnten. 
Bernd Bank, der ostdeutsche Ko-Vorsltzen
de der zentralen Struktur- und Berufungs
kommssion derHumboldt-Universitat, und 
Sven Vollrath, eln Sprecher des Studenten
rates, berichteten denn auch von vielfalti
gen internen Reformbem0hungen - Kom
mlssionen und Konzepten. Sie gaben sich 
davon 0berzeugt, daB ihr Weg innerhalb 
von fOnf Jahren zu einer reformierten 
Universitat gef0hrt hatte, ware er nicht 
durch den Berliner Senst systematisch 
sabotiert worden. 

Doch die gegenwartigen Konstellationen 
einmal gegeben, muflte die Diskussion 
schnell auf Besonderheiten und Perspek
tiven der ablaufenden Prozesse kommen. 
Gerhard Lehmbruch erzahlte von seinen 
merkwOrdigen Erfahrungen mit Ostwissen
schaftlern in den diversen Kommissionen. 
Asu seiner Tatlgkeit In Konstanz sei er es 
gewohnt, daB Leute mit allen nur greifbaren 
Argumenten ihre lnteressen zur Geltung 
bringen. Im Osten begegnete ihm zu on 
statt Widerspruch nur blol!.te Zustimmung. 
Diese Beobachtung war symptomatisch: 
der stark ungleichgewichtige Charakter 
der Vereinigung belder Wissenschafts
systeme bringt es augenscheinlich mlt 
sich, daB die Suche nach neuen Orientie
rungen sehr schnell zur kritiklosen Anpas
sung zu verkommen droht. 

Nicht zu 0berhOren war das wiederholt 
geaul!.erteBedauem derostdeutschen Teil
nehmer, dal!. in den diversen Gremien 
kaum Wissenschaftler aus Osterreich, 

76 

Frankreich , GroBbritannien oder den USA 
vertreten sind. Karen Kramer von der 
Stanford Universitat beobachtete denn 
auch eine unterschiedliche ·ver-Nendung 
der Europa-Rhetorik bei Ost- und West
deutschen: Wahrend ihr sch1en. dea 
Westdeutsche oft von Europa sprechen, 
um die eigene Dominanz ertraglicher er
scheinen zu lassen, hatte sie von den 
Ostdeutschen den Eindruck, daa sie von 
Europa (wie euch von den USA) em Ge
gengewicht zur westdeutschen Allmacht 
erhofflen. 

Doch Neuorient1erung, und se1 es bloB als 
Anpassung, muB, wie s1ch 1m Laufe der 
Diskussion ergab, aus tieferliegenden 
Gronden auch in Zukunft prekar bleiben. 
Die private Harvard-Universitat mit ihrer 
reichen Blbliothek. mitvielen Professoren 
und wenigen Studenten. gesegnet mit 
gro!3.z0giger finanzieller Ausstattung vor 
Augen mul!.te die Rede schnell auf die 
Krise des westdeutschen Hochschulwe
sens kommen. Schon se1t Jahren verrin
gem sichhierdieMittel, welchepro Student 
zur Verf0gung stehen, die Studlenzeiten 
ufern aus, die soziale Lage der Studenten 
verschlechtert sich und often wird von 
einerstrukturellen Verantwortungslosigkeit 
beemteter Hochschullehrer gegenllber den 
Stu den ten gesprochen. Kein Wunder also, 
daB die Einf0hrung dieses Modells im 
Osten bei niemanden rechten Entttusias
muc. hervorruft. Gefragt, warum eine Re
form ausbleibt,ja im Gegenteil, d1ese abge
lebten Strukturen im Osten eine neue BI0te 
erleben sollen, wuBte J0rgen Kocka aus 
Berlin zwei Antworten. Man mosse einfach 
n0chtern konstatieren, dall die Krise leider 
noch nicht tie! genug sei. um die erfor
derliche Lobby fOr Reformen zusammen
zubringen, zum anderen sehe er im Osten 
nicht viel, was tor zukonftige Reformen 
deutscherUniversitaten n0tzlich sein kOnn
te. Es blieb allein die vage Holfnung, daB 
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die Turbulenzen in Ostdeutschland viel
leicht auch irgendwann einmal die festge
fahrenen Konstallationen in Westdeutsch
land zu ersch0ttern m6gen. 

Auf einer Konferenz ist natorlich nlcht 
gen0gend MuBe, um ostdeutsche Versu
che, sich in den Forschungs-und Lehrinhal
ten neu zu orientieren, auch nur anzudls
kutieren. Drei episodischeMomentewarfen 
dennoch ein Licht auf diese Problematik. 
Charles Meyervon der Harvard-Universltat 
zeigte slch verwundert, daB wes,Jeutsche 
Sozialwissenschaften vergleichsweise 
selbstbewuBt euftreten, wahrenddem im 
franzOsisch-angelsachsischen Raum eher 
ein GefOhl der Verunsicherung dominiert. 
Meyerverwies aufdas In den letzten Jahren 
gewachsene lnteresse an anthropolo
gischen und ethnologischen Ansatzen, an 
der Erforschung von Mentalitaten und kul
turellen Verhaltensmustem, kurz, auf emst
haften Selbstzweifel im Kontext der Post
modeme, die einem Duktus selbstbewuater 
Evaluierung eher entgegenzustehen schei
nen J0rgen Kocka beobachlete, daB sich 
in ihrer Not ostdeutsche Wissenschafller 
oft tor dominant empirische Themen ent
scheiden. was sicherlich verstandlich 1st, 
aber auch befOrchten IQBt, daa aus dem 
Osten keine grundlegenderen lnnovationen 
zu erwarten sind. Und schlielllich brachte 
selbst das w1ederholte Nachfragen einer 
amerikanischen Feministin nach den Per
spektiven der Geschlechterforschung, 
einem 0beraus innovativen Forschungsge
biet in den USA. nur wenig Ermutigendes 
aus dem deutschen Osten zur Sprache. 

Die Vermutung. daB die Ostwissenschaftler 
soschnell nichtzur Ruhekommenwerden, 
konnte durch die D1skuss1on der finanziel
len Dimensionen nur noch erhartetwerden. 
Hans Joachim Meyer. Sachsens Staatsmi
nister tor Wissenschaft. machte deutlich, 
daB sein Budget infolge mangelnder Steu-
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ereinkonne des Freistaates im Wesent
lichen von den Finanztransfers aus den al
ten Landero abhangt. Und es sei schlech
terdings unrealistischzu erwarten, daB die 
Kultusm inister der alten Landern den Sach
sen mehr Geld pro Student zugestehen 
warden, als sieselbstzurVerf0gung haben. 
Das aber heiBt, daB statt neuer Projekte 
zunachst vor allem K0rzungen ins Haus 
stehen. Auch betreffs der Nachfolge
elnrichtungen der Akademie der Wissen
schaften ist die Kuh noch nicht vom Eis, 
wie J0rgen Kocka deutlich machte. Bisher 
haben alleelngestellen Ostwissenschafller 
unabhangig ihrer Qualififkation und ihres 
Alters nur befristete Arbeitsvertrage, es 
sei zunachst ein Absturz ins Bodenlose 
verhindert und vor allem Zeit gewonnen 
worden. 

Das Resume fiel dahereher melancholisch 
aus. Unbezweifelt blleb. daa selbst gut 
gemeinte Eingriffe von auBen in die ost
deutschen Universitaten nicht so schne11 
eine neue ldentitat, geschweige denn 
Visionen oder ein neues universitares 
Selbstbewul!.tsein, dessen Fehlen Konrad 
Jarausch aus Chapel Hill (N.C.) anmerkte, 
hervorbringen kOnnen. Mehr noch, au Bare 
Eingriffe sind oft mit unangenehmen Ne
beneffekten verbunden, wie etwa einer ge
ringen ldentifikation der Betroffenen, dem 
Abwandern befahigter und ehemals enga
gierter Wissenschaftler, einer Lawine ar
beitsrechtlicher Prozesse, einem gerlngen 
Engagement der Studenten usw., die ein 
positives Resultat dieser Anstrengungen 
zumindest fQr die nahe Zukunft als freglich 
erscheinen lessen. 

Werden sich die Wissenschaftler im Osten 
also neu besinnen k0nnen? Keine nationale 
Hochschulpolitik, kein master plan ist in 
Sicht. Eine Situation, dieanstatt GewiBhei
ten zu schaffen, fortdauernde Unsicherhei
ten generiert, belaBt die Chancen wie auch 
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die Geflhrdungen vor Ort So kam die 
Sprache zum Beispiel auf die vielen neu 
gegr0ndeten Vereine in den ostdeutschen 
Universitatsstadten, dieversuchen, entlas
senen Akademlkem MOglichkeiten for die 
Fortf0hrung ihrer Forschungenzu erhalten. 
Wird die Politikdiesen grass roots activities 
Aufmerksamkeit schenken? Bisherwerden 
vielle allein durch ABM-MaBnahmen finan
ziert, doch was kommt danach; sind andert) 
Finanzierungsmodelle denkbar? Warden 
diese Vereine - vergleichweise fern den 
Anpassungsdr0cken eines Universiats
betriebes - Orte, wo abgelebte Konzepte 

jenseits der lebendigen Diskurse ein 
selbstgenogsames Dasein fristen oder sind 
von ihnen in Zukunft vielleicht .:uch inno
vative Impulse zu erhoffen? Wird die Mi
schung aus Ost und West an den Univer
sitaten nur Lethargie und Grabenkampfe 
produzieren oder auch neues Selbstbe
wuBtsein mit neuen ldeen? Die Chancen 
liegen vor Ort, daruber ware ein n&chstes 
Mal zu konferieren 

R•lf Pouekel (Bochum/Berlln) 

(sus: "&rfnerDebsNe/NITIAL ", H 211992) 

Zwlschenbilanz: Als w,ssi.Prot.ssor in Ossi-Land 

Vorbemerkung: 

Wir leben in einer auBerst schnellebigen Zeit. Vor 
genauzweiJatven gabesnochdie DOR, die SEO 
mu!lte abdanken und die ersten freien Volks
kammerwahlen W\Jfden im Mlirz 1990 durch
gefOhrt. Das alles ist erst zwei Jahre her, doch 
kommt diese Entwicklung uns heute viel femer 
vor als sie es tatsachlich ist. Wer erinnert sich 
heute noch daran, da!l der im Herbst 1989 unter 
gefahrlichen Umstanden zunachst als SOP 
gegrOndeten SP Din fast allen Meirungsumfragen 
elnSiegprophezeitwurdeunddanndoch - auch 
ror die meisten Beobaohter - 0berraschendefwei
se die Allianz ror Deutschland die \ Jikskammer
wahlen gewann. Im Grunde wu!lten weder die 
Polrtiker in West. noch in Ost, wie es mrt der DOR 
weitergehen sollte. 

Als allerdings im FrOhjahr/Sommer 1900 ab
sehbar WlKde, de~ die DOR nicht mehr lange 
existieren WOrde, mu!lte dies auch nachhaltige 
Wir1cungen auf die verschiedenslen Politikfelder 
haben, so auch auf die Bildungspolitik. 
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Galtprofeuot'enprograrrm der Konrad-
Adenauer .Stlftung 

Im Sommer 1990 konkretisierte sich die ldee eines 
Gastprofessorenprogramms, mu!lten doch nun 
die Student en vollkommen umlemen Fecher wie 
die Rechts-, Wirtschafts-und Sozialwissen
schaften waren vom Zusammenbruch der DOR 
natorlich wesent!ich starker betroffen als z.B. die 
Naturwissenschaffen oder die Medizin. In den 
Rechts-, Wirtschaffs- und Sozialwissenschaften 
wareo die S~ tor eine Geselschaftsordmrg 
ausgebildet worden, die nun nicht mehr bestand. 
Jeder Student, egal welches Fach er auch studier
te, mullteden Marxismus-Lenismus (ML) belegen. 
Der neue CDU-Kultusminister Meyer hat1e bis En
de September 1990 bereits 706 Hochschuldo
zenten und 620 Professoren abberufen, darunter 
506 Hochschullehrer tor ML. So mu!lte nach einer 
Alternative gesucht werden, denn die Studenten 
blieben ja weiter an den Hochschulen Sie konnten 
ja nicht "abgewickelt" werden. Schnelle Hilfe war 
also erforderlich. Dech konnte ja nicht von heute 
auf morgen eine totale Kehrtwendung in def Hoch
scllule erfolgen. Es konnte sich also nur um einen 
evolutionaren ProzeB handeln, in dem eine 
Umstrukturierung der ehemaligen DOR-Hoch-
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schulen vorgenommen wird. Aherdings muWen in 
der Zwischenzeit die Studenten ja "versorgt" 
werden. 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung, untf. ihrem 
darnaligen Vorsitzenden und heutigen Ministerpr:1-
sidenten Bernhard Vogel, ergriff die lnrtiative fOr 
ein Gastprofessorenprogramm. Vogel er1d8rte im 
Sommer 1990 zu recht: "Wie wir geistig zusam
menkommen. isl m1ndestens ebenso wichtig wie 
witschaftliche Partnertschaft." So soltte bereits 
zumWS 1990'91 das Gastprofessorenprogramm 
starten, um den Studenten die M0glichkelten zur 
Fortsetzung wie auch zum Neubeginn ihres Stu
diums zu geben 

Alsichim Sommer 1990zurMitarbeitaufgefordert 
wurde, hatte ich meme Zweifel. Sollte ich die Be
lastung auf mich nehmen und alle l'N8i Wochen 
ror zweiTege "nachdrtlben" reisen. Das bedeutete 
zwei Tageweniger Zeit fur Lehre und Forschung. 
Das bedeutete nalUrlich letztendlich, da je die 
Lehrverpnichtungen an der M0nsteraner Uni
versitet unverandert wahrgenommen warden 
mumen und wurden, effektiv weniger Freizeit. 
War das ganze Unternehmen solch eine Ein
schr!lnkung def Lebensqualitat wert? Und was 
erwarteten mich In der ehemaligen DDR fOr Stu
denten? lch hat1e ja nur die Erfahrungen aufgrund 
def Exkursionen mil meinen Studenten in den 
80er Jehren in die DOR sowie einer einmaligen 
VortragsU!tigkeit an der Universitat Halle Dabei 
waren mir natorlich nur regimetreue Studenten 
begegnet. die ideologisch geschult ihre Vorstellun
gen runterspulten. Und a ngesichts der T atsache, 
daB Studenten J8 nun gerade nicht zu den Revo
lutionllren der ersten Stunde geh0rten, ja ganz im 
Gegenteil als Privilegierte des Systems, o~ektiv 
zu den Verlierern zl!hlten, muBte man wissen, aur 
welches Wagnis man sich e1nlieB. wenn man dem 
Programm seine Zusage gab Aber es war doch 
eine sch0ne Herausforderung, konnte man doch 
gerade in einer Urnbruchsphase eimges bewegen 
und beim Neuaufbau des Faches Politikwissen
schaft durch Engagement und Vorleben tor die 
Verankerung des Faches einiges bewegen 
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Schliellllch entschloB ich mich doch und wAhlte 
els Priorltl!t Berlin, dann Leipzig und Dresden. 
Verkehrswege mu~ten auch bedacht werden, so 
daB eine norddeutsche UniversitAt nicht in Frage 
kam. Wire es nicht schOn, an der atteh!WO'digen 
Humboldt-Universi!At zu lehren undzwischen zwei 
Lehlveranstaltungen auf dem ehemaligen Pracht
boulevard "Linter den Linden" zu wandeln? Der 
Zuschlag fie! jedoch auf Leipzig, was nat0r1ich zu
erst eine kleine Enttauschung war. Doch die war 
schnell Uberwunden, trug doch die leipziger aimer 
mater den ehrwOrdigen Naman des groBen Deut
schen Kart Marx. derzwarwrchdasDDR-System 
diskredltiert wurde, der aber zweifellos zu den 
groBen deutschen Denkem gehOrt und dessen 
sich man zu recht in der alen Bundesrepublik er
lnnert (In diesem Zusammenhang sei m.11' an das 
Karl-Marx-Haus in Trier erinnert). Doch als ich im 
Sommersemester 1991 die Lehrveranstaltungen 
In Leipzig aufnahm, war berelts der Name Kart 
Marx nicht. mehr Bestandteil der Universitllt. Ver
stllndlich, wenn man sich die Diskredrtierung des 
Namens Marx durch das DOR-System verge
genwllrtigt. Jedoch gehM Kart Marx unzweifeJ\aft 
zur deutschen Geschichte, und auch die DOR ge
hOrt dazu, und so ist es nur gut, daB die Bronze
plastik am Hauptgebaude der Universitl!t noch 
deutlich die Spuren dieser Zert widerspiegelt und 
sie bis heute nicht entfemt ist und aus Kosten
grOnden - Gott sei dank - auch in der nachsten 
Zeit nicht entfeml werden wird. Vielleichl isl man 
In einigen Jahren so weit, daB man mit ei1igem 
Absland auch zu einer umstrit1enen geschichtli
chen Epoche ein weniger emotionales Verhaltnis 
hat. 

Uni Leipzig - Neuland ft.Ir einen Weul 

Nachdem ich mich einmal entschlossen hatte, 
den neuen Herausforderungenzu begegnen, zog 
ich gen Leipz • und versuchte vor allem, eine 
"BesS81WeSSi-Mentalltl!t" zu venneiden, die in 
den ersten Besuchen von Westdeutschen in der 
damals noch existiefenden DOR aufgekommen 
war. Erst recht durften weder Arroganz noch eine 
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- in Obligen nicht gerechtfertigtB - Siegem,en1aillt 
bei den Adressaten deS Programms aulkommen. 
Es gait hOchst sensibel zu agieren und zu reagi&
ren. So war ich aullerst neugierig, was mich nun 
in den Lehrveranstaltungen erwarten WOrde? Wie 
warden die Studeoten auf das umfangreiche Arl
gebot def Westprofessoren reagieren? Allein in 
Leipzig lehrten zeitwelse acht Proressoren aus 
westdeutschen Universitaten im Fach Pollikwis
senschaft. Die erste positive Erfahrung, die ich 
machte, war die Aufgeschlossenheit und Neugier, 
mit der mir die meisten der im Verhaltnis zur 
WWU Monster geringen Anzahl von Studenten 
entgegentrat. In der Vorlesung waren 60 
Studenten/Studentinnen;im Seminar, das bereks 
um7.30Uhrbegann - mansollteeinmalzudieser 
Zeitan einerwestdeulschen Unieine VeranstaftL.rlg 
anbieten und der Raum bliebe leer - gab es eine 
nahezu optimale GroBe von 25 Teilnehmem. Na
tor1ich gab es auch skeptisch orientierte Stu
dentinnen/Studenten, die nun auf einmal ein voll
kommen anderes BIid Uberbestimmte Politikfelder 
• in meinem Fall Ober die Europllische Gemen
schaft (EG) - vom "Klassenfeind" erhietten. Aber 
grosso modowar dieAufgeschlossenheit deullich 
grOBer els die Skepsis. Und wer wolle es den 
jungen Menschen verdenken, die Ober Jahre In 
einem System erzogen wurden, von dessen Vor
teilen die meisten Oberzeugt waren, dall sie uns 
'Wessis" mit Skepsis begegneten? Und im 
Obrigen, jene Studenten, die die Westprofessoren 
abgelehnt haben, werdenauch nicht inderen Ver
anstaltungen gekommen sein und die Universrtat 
verlassen haben. da sie unter dil""en Ausp1Zien 
keine Perspektive fOr sich entdec ... en konnten. 

Nachdem wir miteinander ins Gesprech gekom
men waren, vertiefen die Lehrveranstaltungen 
analog zu den an den westdeutschen Universi
taten. Die Studenten muBten Referate und Se-
minararbeiten anfertigen. Doch unterweit schwie
rigeren Bedingungen als ihre westdeutschen 
Kommilitonen. Denn gerade im Fach Politik
wissenschafl stellte sich das groBe Problem der 
rehlenden Literatur. Wie konnte man eine Art>elt 
Ober den Bimenmar1d def EG schreiben, weon 
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die dafOr vorhandene Literatur fehlte. Nalilr1ich 
konnte jedern Seminarteilnehmer Gruidtagen
lrteratur • dank der Bundeszentra le fur politische 
Biklung in Bonn und der Landeszentrale fUr po~
tische Bildung in Dusseldorf - zur VerfOgung ge
stellt werden, doch war dies nator1ich rich! aus
reichend. In dieser Situation zeigten die meisten 
Studenten eine Tugend, w,e man slch in einer 
Mangelgesellschaft behilft, was man ja sert Jatren 
in der DOR gewOhnl war Viele Studenten/Stu
dentinnen fuhren nach Berlin-West und wurden 
fOr ihre Seminararbeiten in den dortigen Biblio• 
theken fOndlg, hielten im grol1en und ganzen gute 
Referate und schrieben auch z T anspruchsvolle 
Seminararbeiten, wenngleteh der deskriptive 
Aspekt unObersehbar war 

PrUfungen • eln unerwartetff Getchift 

In Umbfuchszeiten gellen andere Gesetze und 
somitwurden auch besondere PrOfungsbedingun
gen gestellt. Was sollte mil all jenen Studenten 
geschehen, die bereits dre1 oder v,er Jahre ML 
studiert hatten? Mullten diese noch einmal ein 
vollstandiges Studium absolvieren? Ein Regelstu
diurnin den SozialWissenschaften istzwar norma
tiv mit 8 Semestem ausgewiesen. real benOtlgen 
die meisten Studenten fur ihren Magister ertium 
(MA) aber 11 bis 12 Semester War solch eine 
Studienzeit Oberhaupt zumutbar? Und \Wiehe 
Okonomischen Kosten waren dann auf die Siu• 
denten und lelztendlich auf die Gesellschaft zu
gekommen? Also mul!.te eine Sonderregelung 
gefunden werden. in der sich a llerdings doch eine 
"SiegemientaJitat" niederschlug. Studenten, die 
ein gewisses Quorum von Scheinen aufweisen 
konnten und mindestenszwei Semester bei West
professoren gehOrt hatten, konnten sich zum 
Vordiplom melden Und hier schlug die west
deutsche Arroganz voll zu, denn man ver1angte 
von den Oststudenten wesentlich mehr als von 
den Weststudenten. Das Vordiplom konnte nur 
durch das erfolgreiche Besteheo von sechs 30-
minOtigen T eilpruf ungen in den F achem Polilische 
Theorie. Politisches System BRO, Internationale 
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Politik/AuBenpolitik, vergleichende Politikwis
senschaft, Politik und Wirtschaft sowie Methoden 
der Politikwissenschaft erworben werden. Das 
bedeutete, dar.linsgesarn dreiStunden mOndliche 
Profungenzu absolvieren waren; eine Pr ... fungzeit, 
die noch nicht einmal beim Diplom oder der Magi
sterhauptprOfung gefordert 'Mrd. Wie warden die 
Studenten an westdeutschen Unlversiteten rc
agieren, wenn man ihnen solche F orderungen ab
ver1angte. Aufruhr. Slreik und Verweigerung ware 
die wahrscheinliche Reaktion. In Leipzig hatten 
die Studenten jedoch keine Alternative; man be
k1agte sich "ZWar - zu recht -. aber man fOgtesich. 
Sechs T eilprOfungen bedeuteten natOr1ich nicht 
nur tor die Studenlen StreB, sondem auch fOr die 
PrOfer. So hatte ich mehr als 110 Sludenlen allein 
nach dem Sommersernester 1991 zu prOfen, was 
eine effektive PrOfungszeit von 55 Stunden be
det.tete. Man kann sich ausrechnen, wieviele Tage 
ellein fOr Prufungen reserviertwerden mullten, an 
die man bei der Zusage zu dem Programm Ober
haupt nicht gedachl hatte. Aber die Kandidaten 
haben Oberwiegend die ungeWOhnliche Situation 
gemeislert, war en in der gro~ Mehrzahl gut vor
bereitet und haben zu 84 % bei mir die Prilfungen 
bestanden. 

Einebesdordere Problemgruppe krislll llisierte sich 
bei den Sludenlen heraus. namlich die Auslander 
ausdemeherrelskommunistischenAusland.Viet
namesen. Kambodschaner, Laoten und Jemeniten 
gehOrten zu ,ener Gruppe von Studenten, die 
Obelwiegend -auch aufgrund 1hrer Sprachproble
me - groBe Schwierigkeilen hatten, die geforder1en 
Le1stungen zu erbnngen Aber natUr1ich gab es 
auch hier positive Ausnahmen, wenngleich der 
OberwiegendeAnteil der Nichtbesleher aus dieser 
Gruppe resultierte 

Kontakte und Kooperationsmogllchkeiten 

Nat0r1ich hllngt es von jedem einzelnen Kollegen 
ab, inwie~iles mOglich ist. Kontaktemit Studenten 
und verbliebenen Dozenten zu knOpfen. Aufgrund 
meines vierzehntllgigen, jeweils zwei Tage deu-
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emden, Engagements hatte ich lmmer die MOg
lichkeltgenutzl uodnutzesieauch nochheute, mlt 
den Student en, aber auch anderen Bur gem in den 
neuen L.andem in Kontakt zu kommen. Dabei 
konnte ich ein besseres Verstandnis tor ihre Pro
bleme, NOie und vor allem Denkweisen erwert>en, 
umgekehrt aber auch wiederum for meine Sicht
weisen um Vorstellungen Verstllndnis finden. 
Von besorderer Bedeutung war aUch ein gemein
sames Seminar meiner MOnsteraner Studenten 
mit einigen Leipziger Studenten im Sommer 1991 , 
das nlcht nur zu einem besseren gegenseitigen 
Kennenlernen beigetragen hat, sondem gegeo
seitige, richt unbedingt of fen geaul1erte. Vorurteiie 
mil abgebaut hat und des von Bernhard Vogel po
stulierte Ziel des geistigen Zusammenkommens 
eine nicht unbedeutende Schubkraft ver1iehen 
hat, haben sich doch daraus bleibende Kontakte 
in einigen Fallen entwickelt. 

Bedauer1ich ist, daB es sich bisher um ein einsei
tiges Gastprofessorenpnigramm, um einen "brain
drain" von West nach Ost, handelt, unddaB kaum 
westdeutsche Studenten an die ostdeutschen 
Universitaten gehen. Im Sommersemester 1991 
war ein einziger Kommilitone aus Konstanz im 
F ach Politikwissenschaft eingeschrieben, fand er 
doch hier ein weit besseres Lehrveranstaltungs
angebot im Fach Politikwissenschaftvor,alsesin 
vielen westdeutschen U niversitaten der Fall ist. 
Dieses breit angelegte Angebot an LehNeran
staltungen begeisterte auch einige MOnsteraner 
Studenten anlaB!ich eines Besuchs an der Leip
ziger Universitat. 

Fwt • Leistungsber.itschaft und Engagement 

Nach nunmehr zwei Semestem Vor1esungs-, 
Seminar-und PrOfungstlltigke~ an der Universitllt 
Leipzig sind mir "meine" Leipziger Studenten ans 
Herz gewacl en, zumal sie auch immer einen 
hervorragenden Vergleichzu meinen Munsteraner 
Studenten bilden und sich • in der Oberwiegenden 
Mehrheit -wahr1ich nicht Yerslecken milssen. Sie 
haben bewiesen, daB in kurzer Zett ein Stoff zu 
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er\emen ist, tor den die Weststudenten deut1ich 
mehr Zeit brauchten. NatOrtich dart dabei nicht 
das Vorstudium V8f98SSeO warden, in dem ihnen 
methodische Fertigkeiten vermittelt wurden, die 
ihnen im neuen Studium sehr start< zu Nutze ka
men. Wenn die ersten Student en in diesen Tagen 
in das Diplom gehen und mit der Anfertigung der 
Diplom:1rbeit im Herbst 1992 nach vier Semestem 
das Diplom erworben haben werden, mossen sle 
mit ihren westdeutschen Kommilitonen konkur-

rieren. Sie brauchen sich allerdings ntcht zu ver
stecken und werden den Vergleich erfolgreich be
stehen. AllerdirYJs isl eigeoes Engagement gefra~. 
Die beruflichen Positionen warden nicht mehr 
vom Sta at geplant und vergeben, eigenes Engage
ment ist nun gefragt. 

Wicfu,rrl Woylle 
(Prof&ssor ffJr pojtjkwJssenschafl 

an der Umwrsttst Munster) 

vom 10. bis 12. Mai 1992 traf sich die Hochschulrektorenl<onferenz (HRK) zu 
ihrer Jshresversammlung an der UniversitSt Rostock Nachstehender Beitrsg 
ist die Ansprache des Rektors der Rostocker Universitiit. Gerhard Mae&, auf 
der Er0ffnungsveransta/tung m der Universitstskirche 

Hochverehrte Ehrengaste, sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen, liebe GQste, 

ich heiBe Sle herzlich willkommen im jun
gen Bundesland Mecklenburg-Vorpom
mern, in der alten Hansestadt Restock, an 
der ehrwordigen alma mater Rostochien
sis. Um Ihnen Alter und WOrdezu verdeutli
chen, begrOBe ich Sie in dieser sakralen 
Umgebung, in der Universitatskirche, die 
gleichzeitig der grOBte verfOgbare Raum 
der Universitat ist. Bis zurReformation g&
hOrte sie zum Zisterzienserinnen-Kloster 
zum heiligen Kreuz, das von Margarethe 
von Oanemark 1270 gestiftet und in derer
sten Hal1'te des 14. Jahrhunderts vollendet 
wurde. 

Als ich Sie vor einem Jahr im Frankfurter 
Palmengarten hierher einlud, wies ich Sie 
auf die kleinen Unterschiede zwischen 
Frankfurt und Restock hin und sagte. daB 
es eines gewissen Pioniergeistes bedarfe, 
der Einladung zu folgen. lch freue mich, 
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dal1 Sle diesen P1oniergeIst weIt Uber un
sere Erwartungen hinaus b8'Niesen haben 
und hoffe, dat\ er Ihnen angesichts der 
klimatischen Unterschiede zwischen der 
wohltemperierten Paulskirche und unserer 
Universitatsk1rche erhalten bletbt 

Oas studium generale In Restock wurde 
auf Antrag zweier Mecklenburger Herzoge, 
der Hansestadt Restock und des Schweri
ner Bischofs von Papst Martin V im Jahre 
1419 genehmigt Die Rostocker und die 
nur wenige Jahrzehnte spater gegrOndete 
GreifswaIder Urnversitat sind damit die Ql
testen Hohen Schulen in der Ostseeregion, 
atterz.B. als Uppsala ( 1477) und Kopenha
gen ( 14 79). I ch will Sie m it der wechselvo!
len Univen;ltatsgeschichte nicttt langwet
len sondem verweise auf das 1991 im 
Koiner Universitatsjournal erschiene,1e 
Universitats-Portrat, das In aktualisierter 
Form im Marz 1992 in den " Nachrichten 
und Berichten" der Universitat Passau ab
gedruckt und uns dankenswerterweise fOr 
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die Tagungsmappen zur VerfOgung gestellt 
wurde. 

Die Univ.,rsitat begann ihre Tatigkeit mit 
den Artes liberales, der juristischen und 
der medizinischen Fakultat. Wenig spater 
kam die theologische hinzu, und in unserem 
Jahrhundert folgten eine agrarwissen
schaftliche, eine mathematisch-naturwis
senschaftliche, eine wirtschaftwissen
schaftliche und - zu Beginn der fUnfziger 
Jahre eine Besonderheit tor eine klassische 
deutsche Universitat - elne tech'lische 
Fakultat. Im vorigen Jahr wurden der 
Universitat im Rahmen der Neuordnung 
der Hochschullandschaft das Lehrerbil
dungsinstltut Restock, die Padagogische 
Hochschule GOstrow und die Hochschule 
fOr Seefahrt WarnemOnde-Wustrow ange
gliedert. 

Das breitgegliederte Facherspektrum von 
etwa 40 Studiengangen wird im laufenden 
Semestervon ca 8000 Studenten genutzt. 
Ihnen stehen im nIchtmedizinischen B&
reich 1500 nichtwissenschaftliche und etwa 
1200 wissenschaftliche MItarbeiter ( davon 
100 Hochschullehrer) gegenOber. Dazu 
kommen in der medizinischen Fakultat, 
die mit ihren Kliniken allerdings auch um
fangreiche kurativeAufgaben fOrdie Region 
zu Obernehmen hat. W ir haben also insge
samt eine sehrgOnstige Betreuungsrelation 
unrJ sind - zumindest in dieser Beziehung 
- eine Hochschule der Zukunft und alles 
andere al& zwelte Wahl Wir appellieren 
an die Verantwortlichen, diesen Vorteil 
nlcht durch Obermat\ige Personalreduzie
ru ngen zu verspIelen, zumal in den 
nachsten Jahren mit deutlich zunehmen
den Studentenzahlen zu rechnen ist, da 
der Zugang zum Ab1tur rncht Ian9er regle
mentiert wird 

Mecklenburg-Vorpommern, des einzige 
der fOnf neuen Bundeslander, das Ober 
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den Reichtum zweierklassischer Unlversl
taten verfOgt, tragt auBerdem noch drei in 
GrOndung befindliche Fachhochschulen, 
hoffentlich bald eine Kunsthochschule 
sowie einige auBeruniversitare For
schungseinrichtungen. Leider hatte es in 
der Vergangenheit den Anschein, daB 
dieses reichhaltige Bildungs- und For
schungspotential zumlndest seitens des 
Finanzministeriums eher als Last, denn 
als Chance empfunden wird. Vor einem 
Jahr erklarte das Kabinett, die beiden 
Universitatenzu Volluniversitaten ausbau
en zu wollen. Im gerade verOffentlichten 
Hochschulentwicklungsbericht wird nur 
noch die Absicht erklart, die Hochschulen 
lebensfahig zu erhalten. Das is·, nicht 
genug, den n lnvestltionen in den Bildungs
und Forschungsbereich, das haber ehe
mals strukturschwache Altbundeslander 
zur Genoge bewiesen, sind lnvestitionen 
in die Zukunft. 

Leistungsf!!hige, gut ausgestattete Hoch
schulen holen Studenten und Wissen
schaftler ins Land. die an sich schon einen 
gewissen Wirtschaftsfaktor darstellen. Die 
W issenschaftler wiederum werben For
schungsprojekte und dam It sowohl Finanz
mittel als auch zusatzliche Personalstellen 
ein, die zum Oberwiegenden Teil nicht vom 
Landeshaushalt, sondernvom Bund oder 
von Stiftungen getragen werden. Schliefl... 
lich siedeln sich in der Nahe von Hoch
schulen gern kleinere und groBere Unter
nehmen und Behorden an, die in vielfattiger 
Weise Ober Gutachten, Beratung und Tech
nologie-Transfervon Forschungs- und Bil
dungseinrichtungen profitieren. 

Unter diesem Gesichtspunkt halten wir die 
angestrebte Personalreduzierung fOr 
aur!erordentlich bedenklich. Zumindest bis 
derbundesdeutscheAusstattungsstandard 
erreicht is1 und die durch die Eingliede
rungen und Umstrukturierungen bedingten 
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Zusatzaufgaben weggefallen sind, ist eine 
erhOhte Stellenausstattung als bi sher vor
gesehen dringend erforder1ich. Einegewis
se Entlastung konnten die ''flankierenden 
MaBnahmen''bringen, diezwischen Kultus
ministerkonferenz und HRK in Gesprach 
sind. SchlieBlich appelliere ich noch einmal 
an die Kollegen in den alten Bundeslan
dem. bei Vakanzvertretungen auch an 
attere Wissenschaftler aus den neuen 
Bundeslandern zu denken, die keinen 
Chance mehr for eine Berufung haben. 

BedrOckender als die Personalreduktion 
selbst sind die Begleitumstande, unter 
denen sie vonstatten geht. Erklartes Ziel 
unserer Universitatserneuerung war das 
ZurOckdrangen von Fremdbestimmung. 
Fachliche Kompetenz und persOnliche 
lntegritat, dlewir selbst glaubten beurteilen 
zu konnen, sollten die maBgeblichen 
Kriterien fOr eine Weiterbescha1tig ung sein. 
Wir hatten die Hoffnung, daB belastete 
Kollegen sich ihrer Schuld bewuBt worden 
und den Mut hatten, sich dazu zu bekennen. 
Wir hatten die Hoffnung, daB ein solches 
Eingestandnisder Schuld akzeptiert worde 
von denen, die in der Vergangenheit zu
rockgesetzt und benachteiligt warden wa
ren, und wir hatten die Hoffnung, daB auf 
diese Weise ein gemeinsamer Neubeginn 
mOglichwOrde. Leider erwiesen sich diese 
Hoffnungen als lllusionen. Die Bereitschaft, 
eigene Belastungen einzugestehen warzu 
gering. 

MOglicherweise liegt hier eine der Ursa
chen, daB den Universitaten, obwohl sie 
seit zwei Jahren demokratisch gewahlte 
Kollegialorgane besitzen, ihredurch finan
zielleZwange ohnehin stark eingeschrank
teAutonomiein unertraglicherWeise redu
ziert wurde. 

Nach dem dreistufigen, langwierigen, wei
testgehend von auBen gesteuerten Ober-
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prOfungsprozell warden frOhestens im 
Spatsommer die Entscheidungen fallen. 
Die Ehrenkomm1ssionen stehen vor kaum 
IOsbaren Aufgaben N1cht Gesinnung dart 
be-oderverurteiltwerden, sondern schuld
haftes Verhalten. GlaubwOrdig smd die 
Verfahren nur, wenn diegleichen MaBstabe 
getten tor Hochschullehrer in Greifswald 
ebenso wie for Ministerprasidenten in den 
Landeshauptstadten. furwissenschaftliche 
Mltarbeiter in Ro stock ebenso fur Bundes
minister in Bonn Und endlich zu einem 
AbschluBkommen mllssen die Verfahren. 
Wie soil sich bei einer monate- oder gar 
jahrelangen Ungewillheit der Hochschul
lehrer auf die Vorlesung und seine For
schungsvorhaben, der Chirurg auf seine 
Operation konzentrieren? Wie sollen die 
Fachbereiche unter einer solchen Bela
stung einen regularen Studienbetrieb auf
rechterhalten oder gar das kommende 
Wintersemester mit gegebenenfalls erfor
der1ichen Vertretungen oder Neubese1zun
gen planen? 

Viele Kollegen aus den alten Bundeslan
dern haben uns in den letzten zwei Jahre 
mit Rat und Tatzur Seitegestanden. Ohne 
sieware vieles nicht mOglich gewesen. Ein 
- aber nicht das einzige - Be1spiel ist der 
Wlederaufbau der Juristischen Fakultat. 
bei der sich der Prasident der HRK in 
besondererWeiseengag1ert hat lch denke 
aber, die Zeit der Hilfsersuchen, Notak
tionen und Vertretungen sollte spatestens 
nach dem Wintersemester 92/93 zu Ende 
gehen und einem regularen normalen Stu
dienbetrieb welchen. 

Meine sehrverehrten Darnen und Herren, 
dies sind momentane Sorgen der Ost
Universitaten und hoffentlich keme Proble-
me der Hochschulen der Zukunft. Eine 
schnelle Emeuerung ist nOtig, sonst bleibt 
weniger als die zweite Wahl. 
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DOKUMENTATION 

Aussprache des Deutschen Bundestages zur 
"Stiirkung der Wissenschafts- und Forschungslandschaft in den neuen 

Undem und im geelnten Deutschland" am 21. Februar 1992 

Auf seinar 80. Sitzung dar 12. Wahlperiode am 21. Februsr 1992 bahande/te 
dar Deutsche Bundestag einan Antrsg der SPO-Fraktion "StSrkung der 
Wissenschafts- und ForschungsJsndschsfr In den neuen LSndern und im 
geeinten Deutsch/and" (Drucksache 1211983). W,r dokumentieren im folgenden 
die Aussprache Vizepr/Jsident Hans Klein erleilte zuntJchst dem Abg. Eckart 
Kuh/wain (SPD), Vorsitzender des Bundestagsausschusses fDr Bildung una 
Wissenschaft. das Wort. 

Eckart Kuhlweln (SPD): Herr Prasident! 
Maine sehr verehrten Darnen und Herren! 
Der Ausschu(l, tor Bildung und Wissen
schaft hat vorgestern in der Leipziger 
Universitat mit Akteuren und Betroffenen 
des Umbaus der Hochschullandschaft in 
den neuen Landern diskut1ert. lch weiB 
nicht, ob wir in der Lage sind, aus dem Ge
hOrten ein gemeinsames Fazit zu ziehen. 
lch jedenfalls bin erschrocken, welche 
gewaltigen Aufgaben vor uns liegen. lch 
ziehe daraus den Schlull. da6 sich auch 
der Deutsche Bundestag bei der LOsung 
dieser Aufgabe sehr v1el starker als bisher 
engag1eren mull 

DerUmbau e1nes 40 Jahre lang ideologisch 
ausgerichteten und von oben standig 
gegangelten Hochschulsystems wirft offen
bar sehr v1el mehr Schwiengkeiten auf, als 
es sich die Bundesreg1erung beim Ab
schluB des Einigungsvertrages traumen 
lieB Fest steht jedenfalls, dall es mit 
Empfehlungen des W issenschaftsrates, 
mit einem Hochschulerneuerungspro
gramm und mit der Aufnahme der neuen 
Lander in die Rahmenplanung des Hoch
schulbauforderungsgesetzes allein nicht 
getan ist. Der Bund wird den neuen Landern 
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darOber hinaus mit Rat und noch mehr 
Taten zur Seite stehen mossen, wenn er 
die Einheitlichkeit der Lebensverhaltnisse 
herstellen wil l. 

Wenn die SPD-Bundestagsfraktion heute 
mit einern Antrag zur Starkung derWissen
schafts- und Forschungslandschaft in den 
neuen L~ndern und im geeinten Deutsch
land die Bundesregierung auffordert, bis 
Ende Mai dies es Jahres einen Bericht vor
zulegen. in dem auch die Umsetzung der 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
und die damit verbundenen Entscheidun
gen von Bund und Landern sowie die 
geplanten weiteren MaBnahmen dargelegt 
werden sollen, so wollen wir dazu den An
stoB geben. Wir kOnnen es uns nicht lei
sten, daB die Hochschulen in den neuen 
Landern die Chance verpassen, in For
schung und Lehre so schnell wie moglich 
einen Standard zu erreichen. der den jungen 
Menschen dort gleichwertige Zukunfts
chancen bietet. 

Wir wollen mit unserem Antrag gleichzeitig 
Transparenz im Verfahren herstellen. Im 
AusschuB haben wir bereits einen Bericht 
des Bundesbildungsministerserhalten. Wir 
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mochten aber gem wissen, was die 
gesamte Bundesregierung will und was 
sie mit den LAndern verabredet hat. Wir 
mOchten auch gem den gesamten Bundes
tag und die Offentlichkeit an der Ent
scheidungsfindung beteiligen. Das ist auch 
deshalb notwendig, weil wir rt>c-ntzeitig for 
die nachsten Haushalte die Konsequenzen 
ziehen mOssen. 

Wir glauben schlleBlich, dar.. es hOchste 
Zeit ist, daB die neuen Lander kritischer 
mit der Obertragung des westdeutschen 
Hochschulsystems umgehen. Vielleicht 
liebe sich dann noch einiges von dem ret
ten, was z. 8 . in der alten DOR im studium 
effektlver gewesen ist als in der alten Bun
desrepublik. 

Es ist unbestritten, daB derWissenschafts
rat sei dem Juli 1990 mit seinen Empfeh
lungen zurHochschulstruktur hervorragen
de Arbeit geleistet hat. Aber es konnte gar 
nicht ausbleiben, daB dies es Expertengre
mium dabei in erster Linie das bekannte 
westdeutsche System aufdieneuen Lander 
Obertragen wollten. Dabei wurde offenbar 
verdrangt, daB auch die Hochschule in 
den cJ ten Landem in einer tiefen Krise 
steckt, dienlcht nur mit dem Mangel an fla
chenbezogenen Studienplatzen und an 
Personal zu tun hat. ( ... ) 

In seinem Bericht vor dem Bildungsaus
schuB hat Minister Ortleb z. B. bedauert 
daB es nicht moglich gewesen sei, in de~ 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
"die besonderen Starken der ostdeutschen 
Hochschullehre z. 8 . in Gestalt der Semi
nargruppen, der intensiven Betreuung der 
Studenten und der didaktischen Aufberei
tung des Steffes, aufzuarbeiten und tor 
eine gesamtdeutsche Hochschulland
schaftfruchtbar zu machen". Das Ergebnis 
dieses Versaumnisseswird sein, dall auch 
in den neuen Landern statt frOher knapp 
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fOnf kOnftig sieben Jahre im Durchschnitt 
studiert wird. Nicht zu Unrecht ist in den 
neuen Landern vielfach die Frage aufge
worfen warden, ob und wann die Hoch
schulen in den alten Landern evaluiert 
warden. 

Ober dem Urnbau dOrfen wir aber den 
Ausbau des Hochschulsystems nlcht ver
gessen. Die Wissenschaftspolit1k muB in 
der Gesellschaft und bei den F1nanzpoli
tikem rechtzeitig ihren fundierten Bedarf 
anmelden. Ein we,teres Jahrzehnt der Ver
trostung aufdas L1chtam Ende des Tunnels 
konne wir uns mcht mehr le,sten. Die Ge
seMschaft der Zukunft braucht mehrwissen
schaftlich ausgebildetes Personal. Sie 
braucht eswegen derwirtschaftlichen Wett
bewerbstahigkeit, wegen der notwendigen 
Okologischen Erneuerung. Sie braucht es 
for den sozialen Zusammenhalt und die 
kulturelle Entfaltung ( ) 

Strukturreform und Ausbau des Hochschul
systems im Westen und Osten ist ange
sagt. Wir brauchen einen Hochschulge
samtplan, in dem neue Strukturen entwik
kelt und neue quantitativeZ,elevorgegeben 
werden. 

Die Leistungsfah1gkeit des Hochschulbe
reichs - so hat Minister Ortleb vor dem 
Bildungsausschull festgestellt - hange 
davon ab, ob es gelinge, dem Wissen
schafts- und Hochschulbere1ch insgesamt 
im Konzept der Staatsausgaben einen 
ausrelchenden Platzzu sichern lch moch
te ihn korrigieren und sage lieber: einen 
komfortablen oder einen zukunftsweisen
den Platz. Aber wir kennen ja die Beschei
denheit diese Bildungsministers und wollen 
ihm das nicht nachrechnen Wir interpretie
ren das :,offentlich gemeinsarn so, da es 
der notwendige Platz ist, der gesichert 
werden muB. Dann gebe ich ihm recht. ( .. ) 
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Aber dieser Platz ist nur zu sichern, Herr 
Ortleb, wenn die zusUlndigen Minister und 
Ministerinnen in Bonn und in den Ulndern 
endlich in die Offensive gehen. 

Vlzeprisldent Hans Klein: lch erteile das 
Wort der Abgeordneten Maria Eichhorn. 

Marla Eichhorn (CDU/CSU): Herr Prasi
dent! Meine sehr verehrten Darnen und 
Herren! Der vorliegende Antrag der SPD 
fordert die Bundesregierung auf, dem 
Deutschen Bundestag einen Berichtvorzu
legen. D1eser soll die Empfehlunger des 
Wissenschaftsrates zu Hochschulen, Wis
senschaft und F orschung sowieden bishe
rigen Stand der Umsetzung dies er Empfeh
lungen darstellen. 

Gegen einen solchen Bencht ist sicherlich 
nichts einzuwenden, doch erhebt sich die 
Frage, zu welchem Zeltpunktdieservorge
legt werden soll ( ) 

Der 21 . Hochschulrahmenplan erkennt klar 
die Notwend1gkeit, den qualitativen und 
quantitativen Gesamtrahmen fOrden Aus
bau des Hochschul\vesens neu zu Oberden
ken Grunde sind die neue Situation nach 
der Wiedervereinigung, aber auch die 
entgegen frOheren Prognosen weiter stei
genden Studentenzahlen Die Festsetzung 
eigener Ausbauziele tor die neuen Lander 
ist mOglich, sobald die erforderlichen Da
tenerhebungen abgeschlossen sind. Diese 
Datenerm,ttlung, die derzeit durch die Lan
der erfolgt, 1st auch Voraussetzung tor die 
Kostenprognose, w1e sie der Ausschut\ 
gefordert hat 

Die Umstrukturierung der Hochschulen 
mu~ zunachst noch weiter vorangekom
men sein, bevor Aussagen tor eine l!!n
gerfristige Ausbauplanung erfolgen kon
nen. Zurn jetzigen Zeitpunkt ist es noch 
nicht moglicn, tor den qualitativen Ausbau-
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stand und die EntwicklungderHochschulen 
der alten und der neuen Lander vergleich
bare Oaten vorzulegen. 

Eines wissen wir jedoch heute bereits: Der 
Bundesansatz von 1,6 Milliarden OM im 
Haushalt von 1992 fOrd ie Gemeinschafts
aufgabe "Aus-und Neubau von Hochschu
len" wlrd kOnftigen Anforderungen nicht 
mehr gerecht warden. OerWissenschafts
rat fordert deswegen fOr 1993 einen Bun
desanteil von 2 Milliard en OM. Diese Auf
stockung ist zum einen auf Grund der An
forderungen in den neuen Bundeslandern 
notwendig. Sie ist aber auch Folge weiter 
steigender Studentenzahlen. ( ... ) 

lch denke, es 1st unbestritten, daG wir 
neben den v~rstl!rkten Anforderungen in 
den neuen Bundeslandem auch den Aus
bau in den alten Bundeslandem kontinuier
lich fortfOhen mussen. Daher richtet sich 
die Bitte an den Herrn Bundesminister fOr 
Finanzen, sich unseren berechtigtenArgu
menten nicht zu versch1ieBen. 

(Eckart Kuhlwein [SPD]: 1st das nicht 1hr 
Parteivorsitzender?) 

In den nachsten Wochen beginnen die 
Vorbereitungen zum Haushalt 1993. Wir 
wissen natOrlich noch nicht, wiedieGewich
te verteiltwerden; denn derWissenschafts
rat fordert zusatzliche Mittel z. B. fOr die 
Renovierung von Gastehausern und den 
Bau von internationalen Begegnungszent
ren in den neuen Bundeslandern. Zur Ver
besserung der Leistungsfahigkeit der 
Hochschulen beantragt er ein Sonderpro
gramm. Dies sind nur einige von der Viel
zahlvon Forderungen, dieaufden Bundes
finanzminister zukommen werden. ( ... ) 

Die Umstrukturlerung der Hochschulland
schaft in den neuen Bundeslandern bietet 
... die Chance, Ober unser gesamtes 
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Bildungssystem nachzudenken. Ange
sichts der Tatsache, daB die Zahl der Stu
denten immerweiter steigt, die der Auszu
bildenden aber sinkt, mussen wir nach 
neuen Wegen suchen, um die berufliche 
Ausbildung wieder attraktiver zu machen. 
( ... ) 

Vlzeprlaldent Han, Klein: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Dr. Karlheinz Gutt
macher. 

Dr. Karthelnz Guttmacher (F.D.P.): Sehr 
geehrter Herr Prasident! Meine Darnen 
und Herren! Die Situation, in der sich der 
Aufbau einer neuen Wissenschafts- und 
Forschungslandschaft in den neuen Bun
deslandem befindet, kannanderthalb Jahre 
nach der deutschen Einheit von Bund und 
Landern im wesentlicheo als gut bezeichnet 
werden. 

(Zuruf von der SPO: Na! Na!) 

- Schauen Sie bitte im Bericht nach. - Die 
Ergebnisse, die im haushaltsmalligen, ad
ministrativen und politischen Bereich in 
der Startphase erzielt wurden, waren zu
friedenstellend. Die Lander haben aber in 
nachs er Zeit unauswelchliche praktische 
Probleme zu !Osen, die sich sowohl durch 
den Verwaltungsvollzug als auch aus den 
haushaltsmalligen Verpflichtungen tor die 
Neuor1nung der Forschungslandschaft er
geben. ( .. ) 

lch mOchte am Belspiel der AuflOsung der 
Akademie der Wissenschaften die Neu
strukturierung der Forschungslandschaft 
in den neuen Bundeslandem skizzieren. 
Zurn Jahreswechsel wurde die Akademie 
der Wlssenschaften ... aufgelost. Es ent
wickelt sich mit dem Beginn des Jahres 
1992 eine neue Forschungslandschaft in 
den neuen Bundeslandern mit folgenden 
aus Offentlichen Mitteln gefOrderten For-
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schungseinrichtungen: Drei neue For
schungseinrichtungen, die bere1ts beste
hen, haben sich um acht neue, teilweise 
grolle lnstitutste1le erganzt 

31 neue, vom Sund und von den Landem 
gemeinscam finanz1erte Forschungseinrich
tungen wurden errichtet, die einschliealich 
einer Serviceeinrichtung in die Blaue Liste 
aufgenommen worden sind. Die neuen 
Landergronden Landesforschungseinrich
tungen. Der Sund grOndet eine Bundesres
sort-Forschungsemrichtung und erweiterte 
bestehende um Anstaltsteile 

Zwei Institute, zwei Aullenstellen von lnsti
tuten sow1e29 Arbe1tsgruppen an Universi
taten und eine Tragereinrichtung for die 
Sieben vorgeschlagenen geisteswissen
schatttichen Zentren werden durch die 
Max-Planck-Gesellschaft geschaffen Die 
Fraunhofer- Gesellschaft hat acht eigen
standigeFraunhofer-lnstitute, einen neueo 
lnstitutsteil und zwolf Aullenstellen emch
tet. 

Zur Erforschung des Transformationspro
zesses undzum Neuaufbau der Sozialwis
senschaften in den neuen Bundeslandem 
wurdevon Sozialwissenschaftlern aus den 
alten und den neuen Bundeslandern mit 
UnterstOtzung des BMFT, und des BMA 
die Kommission tor die Erforschung des 
sozialen und politischen Wandels in den 
neuen Landern gegrOndet und zur Halfte 
aus Projektmitteln des BMFT und es BMA 
in HOhe von 6 Millionen OM gefOrdert 

Die OFG hat 1hr FOrdergebiet mit Erfolg 
auf die neuen Lander ausgedehnt. Der 
F(irderumfang betragt 124,35 Millionen 
OM. 44, 1 Millionen OM sind bereits 1991 
eingesetzt worden. 

Als eine wesentliche Voraussetzung for 
die Integration von Akademie-Personal in 

ho<ils(.-hule ost mai 1992 

den Hochschulen wurden mit dem Wissen
schaftlerinteg ration sprogramm bislang 
Ober 1700 Forderzusagen erteilt. Hierfor 
sind im Jahr 1992144,8 Millionen OM er
forderlich. In diesem Zusammenhang er
scheint der Hinweis wichtig, dall Hoch
schulen und Wissenschaftler. die im Wis
senschaftlerintegrationsprogramm gefOr
dert warden, sehr schnell aufeinander zu
geh.en mossen, um zu vermeiden, dal!. 
durch Aufnahme von Wissenschaftlern 
aus der Akademie an den Hochschulen 
der Personalabbau eigener Mitarbeiter zu
nimmt 

Dies kann gelingen, wenn die FOrderung 
nach Art. 81 HEP so lange lauft, daB die 
Hochschulen nicht schon Ende 1993 die 
vollen Kosten des ehemaligen Akadem ie
personals zu tragen haben und die Lander 
Anreize tor die Hochschulen z .8 . durch 
einen Stellenpool schaffen, der tor im 
Wis sens chaftl eri nteg ration sp rogramm 
gefordertes Personal zweckbestimml ist. 
Der Ausschull fur Forschung, Technologie 
und Technikfolgenabschatzung und auch 
das BMBW und das BMFT unterstotzen 
dieses Anliegen und begr011en die Aus
dehnung des Art. 81 HEP auf fOnf Jahre. 

Wenn man s1ch an den lnstituten oder den 
Universitaten aufhalt, wird immer hOrbarer 
vorgebr-icht, daB die Universitat ~ar die 
Personalkosten fur die aus der Akademie 
zu Obernehmenden Kollegen Obertragen 
bekommen. nicht aber die Sachkosten. 
lch glaube, wir mossen gemeinsam darO
ber nachdenken, inw1eweit hier eine Nach
besserung erfolgen sel l ( .. ) 

Vizeprltsident Hans Klein: Als nl!chster 
hat der Kollege Dr Dietmar Kell~r das 
Wort. 

Dr. Dietma. Keller {PCS/Linke Liste): 
Herr Prasident i Me1ne Darnen und Herren1 
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Wir stimmen dem Antrag zu und halten es 
tor notwendig und richtig, dal!. sich der 
deutsche Bundestag mit der Wissen
schafts- und Forschungslandschaft in den 
neuen Landern und im geeinten Deutsch
land beschaftigt. Auf Grund gleicher Er
wagungen hat die PDS/Linke Liste )a elne 
Grolle Anfrage zur Bildungs- und Wlssen
schaftspolitik der Bundesregierung einge
reicht. 

Nator1ich kann man - das ist in der Politik 
normal - als Regierung und Opposition 
unterschiedliche Auffassungen Ober die 
Bewertung on Prozessen haben. Wenn 
man nach derwissenschaftlichen Effizienz 
fragt, nach dem was die W issenschaft 
eigentlich ausmacht, dann slnd wir uns, 
glaube ich, alle einig, daB es dringend 
notwendig ist. dall sich dieses Parlament 
mit dieser Lebensfrage tor das deutsche 
Volk schnell beschaftigt. 

Das Hauptproblem, das ich sehe, besteht 
darin, dall die Wissenschafts- und For
schungslandschaft in den neuen Landern 
- und da unterscheidet sich die Wissen
schaft nicht von der Wirtschaft und den 
anderen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens - nach der Wende naturgemim 
schwere ErschOtterungen erlitten hat. Das 
hangt- auch das isl normal- mit entschei
denden Strukturveranderungen, m it der 
Reduzierung der Anzahl der Professoren 
und Dozenten, mit Eingriffen in den wissen
schaftlichen Mittelbau, in inhaltliche und 
methodische Fragen, in die Ausblldungs
und Lehrzyklen zusammen: das hangt 
aber auch m it der Neuprofilierung und 
Umprofilierung von Wissenschaftsgebie
ten, dem Zusammenbruch von Wissen
schaftsschulen und vielem ahnlichen mehr 
zusammen. 

Mir scheint - aucr. des ha lb unterstotze ich 
diesen Antrag -, die Unterschiede bzw. 
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ROckstande in den neuen Ulndern gegen
Ober den alten Landern sind nicht geringer 
geworden. Das ist normal, weil Wissen
schaft keine lndustrie 1st. In der Wlssen
schaftzahl sich normalerweise erst in font 
bis acht Jahren aus, was man heute in
vestiert. Um so notwendiger ist es, dall 
wir, wenn Ober diese Fragen sprechen, 
nicht denken, es gehe jetzt vorrangig um 
elne Starkung der Wissenschafts- und 
Forschungslandschaft in den neuen Lan
dern. Vielmehr geht es im Augenblick aus 
meiner Sicht vor allem um die Herstellung 
ihrervollen Arbeitstahigkeit, dam it langfri
stig wirklich eine einheitliche deutsche 
Wissenschafts--und Forschungslandschaft 
mit elner vollzogenen europaischen Off
nung entstehen kann. 

Herr Kuh!Wein, mich hat der Besuch in 
Leipzig - Siesind Realpolitiker; als solchen 
kenneich Sie-nicht erschUttert. Wirwissen, 
wie schwierig solche Eingrlffe in die Wis
senschaft und die Hochschulen sind. Und 
ich gestehe aus konkreter Erfahrung: lch 
weiB, was mit Hochschulreformen in der 
DOR alles angerichtetwurde_ Es wird jetzt 
sehrviel Ober die ideologische lndoktrinie
rung gesprochen, es wird Ober die Ent
mOndigung derWissenschaft gesprochen. 
Aber ich mOchte auch daran erinnern, daB 
der Wissenschaft und den Hochschulen 
mit diesen Hochschulreformen einheitliche 
Modelle aufgezwangtworden sind, daB es 
administrative Entscheidungen Ober Wis
senschaftszweige, daB es Anweisungen 
zum Gesundschrumpfen von Wissen
schaftsdisziplinen gegeben hat, daB Wis
senschaftsstandorte leichtfertig verandert 
worden sind usw. 

Mir scheint, wir unterliegen der Gefahr, 
diese Fehler heute zu wiederholen. Wenn 
wir die Fehler wiederholen, wird das lang
fristig katastrophale Auswirkungen tor die 
Wissenschaftsentwicklung haben. ( ... ) 
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Vlzeprlsldent Hans Klein: Frau Kollegin 
Hega Otto. Sie haben das Wort 

Dr. Hega Otto (SPD): Herr Prasident! 
Maine Darnen und Herren' Ein reichliches 
Jahrnach derformalen W1edervereinigung 
Deutschlands blicken wir auf die Erfolge 
und Trommerunserer Hoffnungen. Haben 
wirdasliel, einee1nheitliche, ausgewogene 
und freie Wissenschafts- und Hochschul
landschaft zu schaffen. erreicht? Sind die 
dazu vom Einlgungsvertreg vorgesehenen 
Schritte und Empfehlungen des Wissen
schaftsrates und die Beschlusse der Au:;
schosse in die Tat umgesetzt warden? 

Einevielfach behinderte W1ssenschaft hat
tewohl kaum elne Chance, nach den Ma6-
staben einerfre1en und unbeh1nderten Wis
senschaft evalu1ert zu werden Kann man 
von Chancengleichheit sprechen? 

Das Ergebnis: Von 74000 Beschaftigten 
derindustrienahen Forschung und Entwick
lung blieben bedeutend weniger als ein 
Drittel Obrig. Zahlreiche - natorlich nicht 
die schlechtesten -wanderten nach West
deutschland ab oder folgten dem Ruf ins 
Ausland. Andere gingen in dietechn1schen 
Dienstlelstungen: die nennt man Jetzt "Ober
~ualifiziert". Der Rest ist arbeitslos. Und 
das bei einer lndustrie, in der nur knapp ein 
Viertel der lndustneerzeugisse Jlinger als 
zwel Jahre s1nd und nur Jedes achte Unter
nehmen Produkt- und Proze!linnovation 
durchtohrt. In der alten BRO ist es jedes 
zweite. 

Die Prognose tor die von den Betrieben 
losgelOsten Forschungs-GmbHs ist nicht 
gut; denn ihre Auftraggeber sind ver
schwunden. Sie haben kein Startkapital, 
aber Probleme rnit dem E1gentum und mit 
museumswurd1ger Technik und , ,usstat
tung. lch frage Sie· Wie kann sich vor die-
sem Hintergrund der Sta at aus der Verant-
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wortung fOr diese Leute und tor den lndu
striestandort Ostdeutschland schleichen? 

Appelle an die westdeutsche lndustrie, 
5% ihres Forschungspotentials an die ost
deutschen Landerzu geben, haben erwar
tungsgemaB nlchts gebracht. Im Gegenteil: 
Dumpingpreise von finanzkraftigen West
firmen nehmen diesen jungen Betrieben 
noch die Aul'trage aus der Hand. Nachge
zogene ProjektfOrdermittel, OberbrOk
kungsfi nanzierungen und geplante lnnova
tlonsfOrderprogrammesind gut, siedienen 
aber nunmehr nur noch der SchaJensbe
grenzung Strukturpolitische Programme 
von Anfang an, gemeinsam mit der Treu
hand unter der Vision des Erhalts einer 
wertvollen Wissenschaftslandschaft in 
den Regionen, hatte jedenfalls mehr ge
bracht 

Die Abwicklung der ADW-lnstitute war 
eher ein Schlachtfest Von 24000 F- und 
E-Beschaft1gten sind 6500 Mitarbelter in 
Institute Obernommen warden. Aus 2000 
versprochenen Stellen tor das Wissen
schaftlerintegrationsprogra mms slnd gera
de 1750 Obernommen warden 

Bei den Forschu ngs-ABM wurden von 2500 
versprochenen Stellen b1sher nur 789 
bewilligt. W ahrend KAI im Juli die IObliche 
Absicht bekundete, da!l - gefordert durch 
den BMFT -ein Verfahren der ProjektfOrde
rung in Verbindung mil ABM den Neuauf
bau in den neuen Landern flankieren sollte, 
lehnte die Bundesanstalt tor Arbeit gerade 
dieses Projekt ab, da sie nicht "zusatzlich" 
seien. Oberhaupt ist die Bundesanstalt tor 
Arbeit der Meinung, daB man Wissen
schaftler nicht gerade fOrdern muB, weil 
sie ja - ich zitiere - "am ehesten Ober die 
notwendlgeFlex1bilitatverfOgen" Flexibel 
ist man aber auch, wenn man das Land 
verlam 
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GroBe Bedenken gibt es beim HEP-Pro
gramm. Es liegt klar auf der Hand, daB ein 
Jahr nicht ausreicht. Bei den Problemen, 
die die Hochschulen haben, braucht es 
Zeit; denn Eile ist kein guter Ratgeber. 
Selbst KAI fordert eine Verlangerung auf 
fOnf Jahre. Das ware eine angemessene 
Frist. OieAnlaufphase sollteaber in jedem 
Fall auf zwei Jahre verlangert werden. For 
das Wissenschaftlerintegrationspro
gramm waren auch Aninstitute denkbar; 
bcsonders im Blickauf die alteren Wissen
schaftler. 

Bei der Umstrukturierung der institutionel
len FOrderung fallt auf, daa die Lasten 
ganz listig den neuen Landern aufgebOrdet 
werden. Wahrend in Westdeutschland fUr 
die gesamte auBeruniversitare Forschung 
das Verhaltnis Sund/Lander 74 zu 26 be
tragt, 1st es in den neuen Landern 59 zu 41 . 
Es gibt also tor die neuen Lander eine 1,6 
mal hOhere Belastung. 

Die mittlere finanzielle Ausstattung pro 
Mitarbeiter betragt in den alten Landern 
100.000 bis 200.000 OM, In den neuen 
Landern nach Aufbesserung 129.00 OM -
bei dem enormen investiven Nachholedarf 
ein mir vOllig unverstandlicher Ansatz. 
Gerade hier mOBte wegen der Chancen
gleichheit kraftig in Bildung, Bausubstanz 
und apparative Ausstattung investiert wer
den. Das Wahlversprechen hieB 1990: 
"Gemeinsam schaffen wir's!". 

lch erinnere in diesem Zusammenhang 
auch noch an den Beschlu!l des For
schungsausschusses vom 12. Juni 1991, 
In dem Sozialplane und Qualifizierungs
ma!lnahmen tor die gefordert wurden, die 
ihren Arbeitsplatz verlieren. Gerade jeder 
dreizehnte hat eine Obergangsfinanzierung 
bekommen. Stellen Sie sich bitte einmal 
vor, einemwestdeutschen Wissenschaftler 
im Alter von 50 oder mehr Jahren, der 20 
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Jahre in einem lnstitut gearbeitet hat, stet rte 
man vor diese Tatsache. lautes Wehge
schrei und Proteste waren die Folge. 

lch muB das immer wieder annahmen: 
Wir sind nicht nur tar das verantwortlich, 
was wirtun, sondem auch fOr das, was wir 
nicht tun. Am SchluB zitiere ich den Mole
kularbiologen Professor Jens Reich: 

Die deutsche Einigung ist ein Epochen
wechse/; sie ist zu wichtig, sis dall sie fur 
eine grolleZahl Betroffenerzur Erinnerung 
an ein gebrochenes Versprechen. an einen 
Dolchstoll werden dart. 

Vlzeprlaldent Oleter~ullu■ Cronen
berg: Nunmehr ertetle ich dem Abgeord
neten Schmidt (HalsbrOcke) das Wort. 

Dr .-Ing. Joach Im Sch mldt ( Halabrilcke) 
(COU/CSU): Herr Prasident! Meine sehr 
verehrten Darnen und Herren! Ohne For
schung und Entwicklung istwirtschaftlicher 
Aufschwung in den Ostlichen Landem nicht 
mOglich. Die Erhaltung und Konsolidierung 
der Forschungslandschaft In den neuen 
Bundeslandern ist deshalb eine zentrale 
Aufgabe deutscher Forschungspolitik. 
Konsolidieren heiBt in diesem Zusammen
hang, die Schwachen und Defizite, die 
Erblast des alten Systems sind, abzubauen 
und eine zukunftsorientierte und wettbe
werbsfahige Forschungsstruktur aufzu
bauen. Konkret heiBt dies, neue For
schungseinrichtungen zu grOnden und 
lebensfahige zu erhalten. 

Die Forschung in der ehemaligen DOR 
war wie der gesamte Staat zentralistisch 
organisiert. Sie litt, vor allem in der ange
wandten Forschung, untervon politischem 
Abgrenzungsdenken gepragten, die inter
nationaleEntwicklung hluftg negierenden 
Forschungsschwerpunkten. Sie litt femer 
unter dem Fehlen eines Forschungs-
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managements Und schlteBlich litt sie vor 
allem daran, daB Forschungs-::rgebnisse 
meist nicht oder kaum umgesetzt werden 
konnten lch wetB, wovon ich rede. Man
gelndeAusrOstung wurden durch personel
le Obert>esetzung kompensiert 

In den Forschungseinrichtungen der ehe
maligen DDR arbe1teten aber Wissen
schaftler und technische Mitarbeiter mit 
hoher Motivation und sehr guter wissen
schaftlich-fachlicher Ausbildung. An der 
rachlichen und intellektuellen EbenbOrtlg
keit gegenOber westlichem Standard be
stand urid besteht auch heute kein Zweifel. 
Diezum Teil bemerkenswerten Ergebnisse 
von zum Tail internat1onaler Bedeutung 
entsprachen aberin erster Llnte subjekt1ver 
TOchtigkeit und persOnl1chem wissen
schaftlichen Format, nicht einer weitsichti
gen und eff12ienten Forschungspoht1k der 
DOR. ( ... ) 

Bei der Umgestaltung der F orschungsland
schaft sind zwei Aufgaben zu !Osen 
Erstens Die Or1ent1erung auf zukunfts
trachtige und wettbewerbsfah1ge For
schungs-und T echnologiefelder, fur mich 
dieZukunftsaufgabe schlechthin und dam1t 
dieBereitscheft und derWillezur fachlichen 
Flexibllltat sowie zur AusschOpfung der 
eigenen, wie ich glaube, nicht geringen 
MOglichkeiten Zweitens. Die Behandlung 
der offenen sozialen Fragen, die fOr die in 
der Forschung Tatigen e1nen Ubergang in 
einen sozial ges1cherten Lebensabschnitt 
gewahrleisten muB ( . ) 

ZurHochschulforschung Zuerst 1st festzu
stellen, daB an den Hochschulen der ehe
maligen DDR weit mehr Forschung betrie
ben wurde, als landlaufig bekannt ist. Das 
aufgelegte Hochschuterneuerungspro
gramm bietet gegenwartig wertvolle Hitte 
und Unterstotzung, die Forschung an den 
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Hochschulen zu versUlrken und neu zu 
organisieren. 

Etwa 2.000 W issenschaftler der ehemali
gen Akademie derW1ssenschaften werden 
in die Hochschulforschung integriert. Es 
liegt auf der Hand, daB dieser Transfer nur 
mit einem H6chstmaB an Fingerspitzen
gefOhl und AugenmaB sinnvoll zu reati
sieren ist In diesem Zusammenhang 
wiederholenw1r die am 4 Dezember 1991 
vom Ausschuflfur Forschung, Technologle 
und Technikfolgenabschatzung e•hobene 
Forderung nach Ver1angerung des Wissen
schaftlerintegrat1onsprogrammes bis 
1996 

Zur Situation in der lndustrieforschung 
Die lndustrieforschung 1st in den letzten 
Jahren vernachlass1gt worden und noch 
vor der Vollendung der staat11chen Einheit 
zum Teil auch OberstOrzt privatisiert wor
den Die Auftragssituation ist derzeit das 
schwierigste Problem in der lndustriefor
schung in den neuen Landern Aus dem 
eigenen Umfeld k6nnen zur Zeit aus ver
standlichen Grunden nicht ausreichend 
Auftrage gewonnen werden. Die Auftrags
akquinerung in den alten Bundeslandern 
hat trotz verbesserten Marketing wenig Er
folg gebracht 

lch m6chte deshalb auch h1er und heute 
diewestdeutscheWirtschaft, vor alien Din
gen die m1ttelstand1sche auffordern, mehr 
Auftrage fOr Forschung und Entwicklung 
an 1ndustneonentierte Forschungseinnch
tungen 1n den neuen Bundeslandern zu 
vergeben Mittlerwe1le wurden die mit der 
lndustneforschung befaBten Forschungs
GrnbH's in den Ostlichen Bundeslandern 
von der Treuhand evalu1ert und in ihrer 
ubergroBen Mehrhe1t als llberlebens- und 
sanierungsfahig bewertet 

Der Bund wird in diesem Jahr die lndustrie-
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forschung mit 180 Millionen DM fOrdem 
und damit zum Ausdruck bringen, daB die 
lndustrieforschung einen wichtigen und 
unverzichtbaren Bestandteil der For
schungslandschaft in den neuen Bundes
landern bildet. 

lch hatte zu Beginn von UbergangsmaB
nahmen gesprochen. ABM in der For
schung hat sich als ein wirkungsvolles In
strument bewahrt, durch Auftragsmangel 
zur Zeit gefahrdete, for den Aufschwung 
aber notwendige Arbeitseinrichtungen und 
damit eingespielte Forschungsteams zu 
erhalten und ihr Auseinanderbrechen zu 
verhindem. ABM hat sich auch als beson
ders wertvoll erwiesen, wichtige Wissen
schaftler und Mitarbeiter in den lnstitutionen 
zu halten und ihr Abwandern in die west
lichen Bundeslander und in des Ausland 
zu verhindern 

Es 1st erfreulich, festzustellen. daB dies 
jetzt auch fOr die auBeruniversrtare For
schung mOglich ist. Der BMFT und die 
Bundesanstalt tor Art>eit haben dafOr die 
notwendigen Voraussetzungen geschaf
fen. ( ... ) 

Vlzeprhident Dieter-Julius Cronen
berg: Das Wort hat nunmehr die Abgeord
nete Frau Fischer (Grafenhainichen). 

Evelln Fischer(Griifenhainlchen) (SPD): 
Herr Prasident, Meine Dam en und Herren! 
Gestatten Sie mir einige kurze Bemerkun
gen zum Antrag der SPD. Zunachst ein
mal, Kollegin Eichorn, bedanke ich mich, 
daB Sie auch der Meinung sind, 1.6 
Milliarden OM seien fOr den Aus- und Neu
bau der Hochschulen zuwenig. Auch Sie 
pe1len eine Sum me von 2 Milliarde1 1 OM 
an. lch hoffe, daB die 400 Millionen OM 
nicht alle1n in den Freistaat Bayern flieBen, 
sondern daB auch die neuen Lander etwas 
davon abbekommen. 
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(Eckart Kuhlwein [SPD]: Aber Bayern 
scheint es nOtig zu habenl) 

- lch habe das auch so erfahren. 

(EckartKuhlwein[SPD]: MehrBildung nach 
Bayern!) 

Die Offentliche Anhorung des Aus schusses 
fOrBildung und Wlssenschaft vorgestern 
in Leipzig hat wohl den Beteillgten klar
gemacht, wle notwendig und dringend es 
ist, die Umstrukturierung der Wissen
schafts- und Forschungslandschaft in den 
neuen Landern zOgig und zielorientlert 
vorzunehmen. Vor allem muB das Ende 
dieser Umstrukturierung fOr die beteiligten 
Studentinnen und Studenten, tor Hoch
schullehrerinnen und Hochschullehrer Zu
kunft erOffnen und gleichzeitig absehbar 
sein. 

Deshalb fordern wir in unserem Antrag die 
Bundesregierung auf, bis Ende Mai 1992 
einen Berichtvorzulegen, der uns Klarheit 
darOber verschaffl, wie die Bundesregie
rung die Empfehlungen des Wissen
schaftsrates umsetzenwird, welchedam,t 
verbundenen Entscheidungen von Bund 
und Landern sie treffen und welche MaB
namen sie angesichts der so drangenden 
Probleme im Wissenschafts- und Hoch
schulbereich ergreifen wird. 

Wlr setzen in unserem Antrag ein Datum, 
weil zum einen die Haushaltsentsche,
dungen anstehen und zum anderen die 
Ulhmende soziale Unsicherheit an den 
Hochschulen aufhOren muB. Es laBt doch 
aufhorchen, wenn Professor Dr. Weiss 
aus Leipzig daraufhinweist, daB von seiner 
Hochschule innerhalb eines Jahres 20 
Hochschullehrer abgewandert sind, weitere 
20 Gastprofessoren an westlichen oder 
auslandischen Hochschulen oder Univer
sitaten angenommen haben und sie immer 
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Ofter um eine Verlangerung ihrer Vertrage 
nachsuchen. Des spricht fllrdie Trostlosig
keit im Bereich von Forschung und Lehre. 
( ... ) 

Als Mitglied des Bundestages, des al!s 
den neuen Landern kommt, erlebe lch die 
Umstrukturierung der ostdeutschen Wis
senschafts-und Hochschullandschaft mlt 
einem lachenden und einem weinenden 
Auge. Gestatten Sie mlr als Opposition, 
daB ich hier etwas naher erlautere, weshalb 
ich die Umstrukturierung m,t emem weinen
den Auge sehe Die Obertragung des west
deutschen Hochschulsystems hai uns -
mOgllcherweise auch die westdeutsche 
Hochschullandschaft - um die Chance 
einer Weiterentwicklung und emer Refor
mierung des Systems insgesamt, lnsb&
sondere unter der Perspektive des verein
ten Eu ropes gebracht. Auch das westdeut
sche Hochschulsystem steckt ja - dies 
geht aus den Empfehlungen des Wissen
schaftsrates hervor - in einer t1efen Krise. 
Die Motivation bei uns, die Motivat,on a lier 
Mitarbeiter an den Hochschulen und im 
Wissenschaftsberelch war nach der Wen
desehrstark. nun endlich nach jahrelanger 
Reglementierung undGletchstellung neue 
Strukturen zu entwickeln und innovativ zu 
wirken Die Ernuchterung kam ziemlich 
schneli. - Oles ntcht deshalb, we1I Stellen 
ebgebaut warden mossen - das war uns 
aller. !liar-. sondern deshaib, weil Chancen 
vertan wurden. Alternativen zu entwickeln 
und somit eine Hochschulerneuerung in 
Ost und West zu erreichen. ( .. ) 

Wir wissen, daB des Verhattnls Lehrende 
zu Lernenden in den DDR-Hochschulen 
besser war als in der Bundesrepublik Die 
Gruppe der Studienabbrecher war kleiner, 
dte Studienze1t war kOrzer 9, 1 Semestem 
im Osten stehen 14,2 Semestern im 
Westen gegenOber: 75% Examinlerte im 
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Osten gegenOber 50 % Examinierten ,m 
Westen. SPD-Fraktion zum Thema Starkung der 

W,ssenschafts- und F orschungslandschaft 
In den neuen Landern und im geeinten 
D~utschl~nd, gibt eruns doch die MOglich
ke1t, uns tm _Bundestag mit dem Problem 
~u besc_hAft1gen. Wie die Debatte zeigt, 
liegen die Fraktionen ja gar nicht so weit 
auseinander. Die einen sehen es etwas 
m~hr schwarz, die anderen etwas mehr 
we,B. _ lch sage es einmal so, ohne hier auf 
Parte1farben zu achten. ( ... ) 

Eine Verschlebung der Verhaltnisse, das 
helat e,~e Anpassung an die westlichen 
Verhaltn,sse, betriffl im Obrigen in~l-ieson
d~r_a den Mrttelbau. Dies er Gruppe mOssen 
w1qedoch gerade unsere Aufmerksamkeit 
schenken; denn in d1esem Bereich arbeiten 
erfa~run_gsgemallviele, die sich dem SEO
Regime ,deologisch weniger oder gar nicht 
angepar:u haben, die dadurch nlcht in hO
here Posit,onen gelangten und die nun 
vom ~ersonalabbau besonders hart betrof
fen srnd 

Einen neuen Hochschultyp stellt fur die 
ehemalige DOR die Fachhochschule dar. 
D1eser an den Anforderungen der Wirt
scha~ ausgerichtete Hochschultyp sollte 
nun zog,g ernchtetwerden Dieersten sind 
gegr~ndetworden, weiterewerden folgen 
Da h1er bemangeltwurde, daB Frau Eich~ 
horn Ba_yer_n erwahnt hat, mull ich sagen: 

An meiner Kunsthochschule tn Halle redu
z,erte stch der akademische Mittelbau von 
1989 b_,s 1991 um 38% Weil die Personal
komm1ss1on ihre Arbeit noch nicht abge
schlosen hat, sind weitere Reduzierungen 
zu erwarte_n Derzeit sind an der Hochschu
le - tnklus,ve Verwaltung - noch 235 Mit
arbe,ter beschaftigt Bis Ende des Jahres 
werden dav~n noch einmal 59 Stellen 
abgebaut Em nicht unerheblicher Antell 
geht zu Lasten des Akadem,schen Mittel
baus ( ) 

~n vielen Hochschulen ist die Stimmung 
n1cht nur lahmend wegen der unstcheren 
Z_ukun~, we,t mehr wirkt die 81tterkeit Ober 
dtegenngen Chancen erhoffter Gerechtig
kett. ( ) 

Vlzeprbldent Dieter-Julius Cronen
berg: Das Wort hat nunmehr der Herr Ab
geordnete Dr Paselt 

(Zuruf von der SPO Nicht nur von Gotha 
erzahlen! Es gibt auch noch etwas an. 
deres') 

Dr. ?9rhard Pbelt (CDU/CSU): Herr 
Pras1dent1 Meine sehr verehrten Darnen 
und Herren' Wir begrO~n den Antrag der 
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Auch w1r smd da, Frau Kollegin Fischer 
um unseren Anteil einzufordern. Es sollt~ 
aber vermieden werden, daB wir nur an die 
neuen Bundeslander denken. Es muB er
k~n~t warden, daB es Probleme in dieser 
H_ms,cht auch in den alten Bundesl3ndern 
g1bt, ( ... ) 

Die Wissenschafts- und Forschungsland
schaft ,n der ehemaligen DOR war histo
nsc_h gekennzeichnet durch eine Konzen
trat,on auf regionale Bere,che, wobei das 
Land Sachsen die hOchste und das Land 
Brandenburg die geringste Dichte aufwei
sen._ Zurn T eil ha~delt es sich um Bildungs
e,nr,~htungen m,t ehrwurdiger Tradition 
und e1nmaltgem Charakter. Die Empfehlun
g~n des Wissenschaftsrates haben dem 
le1der ntcht immerRechnung getragen so 
daB an einigen Stellen der Vorwurt ei~es 
rncht allzu sensibelen Vorgehens erhc,ben 
Wtrd. 

Fach- und lngenieurschulen wurden in der 
Regel nrcht mitbewertet und sollten nur in 
den wen,gsten Fallen in Fachhochschulen 
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umgewandeltwerden. Dies bringt, sowohl 
was die Schulen als auch die Absolventen 
betriffl, Probleme, Ober die hier bereits 
mehrfach berichtet wurde und die heute 
nicht waiter erortert werden sollen. ( .. ) 

Zu letzten mOchte ich zum Ausdruck brin
gen, daB wir in den neuen Bundeslandern 
das einmalige KunststOck fertigbringen 
sollen, mOglichst ohne Geld mit Beratern 
aus den alten BundesJQndern die Fehler 
der alten Bundesrepublik nicht zu wieder
holen. F rage: Wie sollen wir das machen? 

(Frau Dr. Margret Funke-Schmitt-Rink 
[F.D.P.]: WennwirdaswOBten , dannwa
ren wlr welter!) 

Vlzeprlaldent Dieter-Julius Cronen
berg: Nunmehrerteileich dem Bundesmi
nister tor Bildung und Wissenschaft das 
Wort. 

Dr. Rainer Ortleb, Bundeamlnlater fUr 
Blldung und Wlaaenachaft: Herr Pra
sident! Meine sehr verehrten Darnen und 
Herren!( ... ) Es ist keine leichte Aufgabe, 
die Voraussetzungen fOr das Zusammen
wachsen der deutschen Hochschulland
schaftzu schaffen. Auch hiertriffi mehr als 
40 Jahre nicht gemeinsam gelebte Ge
schichte aufeinander. In dieser schwiengen 
Situation halte ich es fOr e ,en wissen
schaftspolitischen GIOcksfall, daB mit der 
Existenz eines unabh8nglgen Beratungs
gremiums mit hohem Sachverstand eine 
Einrichtung zur VerfOgung stand, die im 
ProzeB des Zusammenwachsens erste 
zentrale Orientierungspunkte zu setzen 
vermochte. Dieses Gremium ist der W is
senschaftsrat. Seine Aufgabe ist es, wis
senschaftsinterne Aspekte fOr das Handeln 
der Politiker in Sund und Landern zu for
mulieren. Zu Recht wurde gesagt: Wenn 
es den W1ssenschaftsrat nicht gegeben 
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hatte. spatestens ietzt hatte man ihn 
erfinden mOssen. 

DerWissenschaftsrat hat aufder Grundla
ge des Art. 38 des Einigungsvertrages die 
auBeruniversitare Forschung in den neuen 
Bundeslandem evalutert und Empfehlun
gen zur Einpassung in die Forschungs
landschaft ausgesprochen Fllr die Ent
wicklung der Hochschulen hat er facherbe
zogene Strukturempfehlungen erarbeitet. 
Den Arbertsauftrag dafOr erhielt er bereits 
im Sommer 1990 

Der Wissenschaftsrat konnte die ihn ge
stellte Aufgabe, die von der Sdche her 
auBerst schwierig war und in der deutschen 
Wissenschaftsgeschichte ohne Beispiel 
ist, mit einer einmaligen Kraftanstrengung 
hervorragend !Osen. Hierfur gebuhrt den in 
den versctliedenen Arbeitsgruppen tatigen 
Wlssenschaft.lerndes Wissenschaftsrates 
hohe Anerkennung. Oas Verfahren zur In
tegration von Forschung und W1ssenschaft 
hatdadurch einenAnfang genommen. der 
den Geist kollegialer FairneB und inner
wissenschaftlicher Expertise in den Dialog 
mil den Vertretern des Bundes und der 
Lander elnbrachte 

OerWissenschaftsrat konnte es mit seinen 
Empfehlungen gleichwohl nicht alien recht 
machen Es 1st unvermeidl1ch, daB an sei
nen Empfehlungen aus unterschiedlichen 
Bhckwinkeln auch Kntik angebracht wird, 
die im Einzelfall aus der Sicht partikularer 
lnteressen verstandlich ist Von gelegent
hchen lrrtOmern ist im Obrigen niemand 
frei. OafOrsindgewiB auch ho her Zeitdruck 
und die von vomherein bewuBten einge
schrankten Moglichke1ten fur die Umset
zung der Empfehlungen mit verantwortlich. 
Zahlreiche Kompromisse mullten gefun
den werden. For unangebracht hatte ich 
allerdings Kritik am grundsatzlichen Ver
fahren der Begutachtung Dies gilt insbe-
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sondere auch im Hinblick auf die intemen 
und nichtoffentlichen Beratungen des 
W1ssenschaftsrates. 

lch erinnere daran, daB derWissenschafts
rat ein Beratungsorgan der Regierungen 
des Bundes und der Lander ist. ( ... ) 
Folgerichtig richten sich die Ratschlage 
des Wissenschaftsrates in erster Linie an 
die Regierungen von Sund und Ulndern. 
Sie konnen von diesen befolgt werden 
oder nicht. 

Selbstverstandlich konnen die Beratungen 
der zustandigen Minister im Wissen
schaftsrat m1t den wissenschaftlichen Mit
gliedern parlamentansche Entscheidungs
prozesse nicht subst1tuieren oderauch nur 
faktisch ersetzen Sie andern auch nichts 
an der Verantwortl1chkeit der Minister for 
ihren Zustandigkeitsbereich. Eine Empfeh
lung des Wissenschaftsrates ersetzt auch 
nicht die Entsche1dung des Ministers, die 
dem Parlament gegenOber zu vertreten 
ist. 

Soweit lch dem Antrag der SPD-Fraktion 
Kritik an d1esem Verfahren oder an der 
bishengen Untemchtung des Pariaments 
durch den Kollegen R iesenhuber und mich 
herauslese. mull ich diese - !assen Sie 
m1ch das deut11ch sagen - zurOckweisen. 
( ) 

In interpretiere ihren Beltrag, Herr Kollege 
Kuhlwe1n, auch so, daB S1e ungeduldig 
darauf drangen, die strukturellen und finan
ziellen Konsequenzen aus den ersten 
Erfahrungen mil der Neugestaltung der 
Hochschullandschaft in den neuen Ulndem 
im Zusamrnenhang mit der Gemein
schaftsaufgabe Hochschulbau, derWeiter
entwicklung der ForschungsfOrderung und 
der Sonderfinanz1erung im Rahmen des 
Hochschulerneuerungsprogrammszu dis
kutieren Es versteht sich von selbst, daB 
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auf dem Wege der Umsetzung der Empfeh
lungen des Wissenschansrates in Bund 
und Land em erst ein T eilstOckzurOckgelegt 
warden konnte. Auch erscheint es mir an
gebracht, Verstandnis dafor zu haben 
daB die Lander im Rahmen ihrer Zustan~ 
digkeit Zeit brauchen, um ihreeigene Hoch
schulpolitlk zu formulieren und mit lhren 
Finanzierungsmoglichkeiten abzuglel
chen. 

Darober hinaus braucht die Entwicklung 
quantitativer Zietvorstellungen allein schon 
wegen der methodisch schwierigen Be
standsaufnahme und der notwendigen 
Abstimmung mit den Landern Zeit. Der 
PlanungsausschuB tor den Hochschulbau 
hat bereits am 11 . Juli 1991 einen Arbeits
vertrag zur OberprOfung der bisherigen 
Ausbauziele und zur Entwicklung :euer 
Vorschlage erteilt. Oas alles k6nnen wir 
nicht Obers Knie brechen, obwohl mir 
manches in den Land em zu langsam geht. 

lch hatte mir daher gewonscht, daB die 
Opposition mit ihren Berichtsforderungen 
-zumal ich gerade erst umfassend und zu 
ih rer Zufriedenheit, so hoffe ich jedenfalls, 
im AusschuB berichtet habe - etwas mehr 
AugenmaB fur die lnteressen und Belange 
der Lander und such tor die Sache auf
bringt Das gilt insbesondere auch tor den 
Zeithorizont lhrerBerichtsforderungen. Sie 
werden nicht Im Ernst annehmen, daB ich 
die Konsequenzen aus dem Stand der 
Hochschulplanung vor der Abstimmung 
der Belange dieses Bereiches mit den 
anderen Bundesaufgaben im Zusammen
hang mit der Einbringung des Bundes
haushaltes darlegen kann. Gleichwohl 
werde ich mich ihrem Antrag nicht wi
dersetzen, a.., ich jederzeit bereit bin, den 
Stand meiner Meinungsbildung im Bereich 
der Hochschulpolitik in diesem Hause und 
in seinen AusschOssen zu vertreten. 
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Erlcllirung 
des Koordinierung$rates der Konferenz der Studentlnnenschaften (Ost) (KdS) 

zu der Llste der OOR-BildungsabschlUsae, 
die gemlit& des Beachlusses der Kultuamlnisterkonferenz (KMK) Uber die 
Featstellung der Gleichwertigkelt von BlldungsabschlUaaen vom 10J11. 

Oktober 1991 
anerkannt werden 

Der BeschluC! der Kultusmlnisterkonferenz 
betriffl ausschlielllich die an staatlichen 
Hochschulen. k1rchlichen Ausbildungsstat
ten sowie an Fach- und lngenieurschulen 
in der DOR erworbenen Abschlusse. Aus
genommen wurden: 

- die AbschlOsse, die in der atten Bundes
republik staatlichen Prufungsordnungen 
unterliegen; tor diese wurden besondere 
Vorschriften im Rah men des Einigungsver
trages oder in anderen rechthchen Vor
schriften getroffen; 
- die AbschlOsse der militarischen Hoch
schulen; 
- die an lndustrieinstituten erworbenen 
AbschlOsse. 

Die KMK hat die AbschlOsse der einzelnen 
Hochschulen getrennt aufgefOhrt und in 
vier verschiedene Kategorien unterteilt: 

- Fsl/gruppa 1: der Abschlull ist mit einem 
Abschlull gleichwertig. der an einer Uni
vers,tat oder gleichgestellten Hochschule 
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in der ehemahgen Bundesrepubhk erwor
ben wurde: 
- Fs/lgruppe 2: der Abschlull ist niveau
gleich rnit einem Abschlull, der an einer 
Univers,tat oder gle1chgestellten Hoch
schule ,n der ehemaligen Bundesrepublik 
erworben wurde; dieAusbildung war Jedoch 
unmittelbar auf das Wirtschafts- und Ge
sellschaftssystem der DOR ausgenchtet. 
so dall hinsichtlich der Studleninhatte er
hebliche systembedingte Unterschiede 
bestehen; 
- Falfgruppe 3: der Abschlull ist einem Ab
schluC! <''eichwertig, der an einer Fachhoch
schule ""erworben wurde; 
- Fsllgruppe 4. der Abschlut\ 1st n,veau
gleich miteinem Fachhochschulabschlu!1. 
die Ausb1ldung war jedoch unm1ttelbar auf 
das W1rtschafts- und Gesellschaftssystern 
der DOR ausgenchtet, so daB hins,chthch 
der Studieninhalte erhebliche systembe
dingte Untersch1ede bestehen. 

Namens der KdS formulieren wir an der 
Liste fOnf grundsatzliche Kritiken 
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1. Hinter der gewahlten E1nteilung in die 
vier verschiedenen Fallgruppen steht eine 
beeindruckende Arroganz Die hOchster
reichbare Qualifizierung der DDR-Studien
gange 1st "gleichwert,g mit westdeutschen 
Univer!' •tatsabschlOssen" Mit anderen 
Worten Der unObertreffbsre Mat\stab tor 
die Bewertung von jegl1chen Studienab
schlussen sind hier die westdeutschen 
Studiengange. Schon der Ansatz tor die 
Eingruppierungwurde also derart gewahlt. 
da!1e1ne M6glichkeit prinzip1ell ausgeschal
tet 1st Ein DDR-AbschluB kann unter gar 
keinen Umstanden ggf besser bewertet 
werden als ein AbschluB an westdel!tschen 
UniversItaten, also an E1nnchtungen. die 
van kompetenterSe1tesinnfall1g mrt ··verrot
tet" beschrieben warden (Wissenschafts
ratsvors1tzender Dieter Simon im SPIEGEL 
50/1991 ) 

2. Die E1nordnung der StudienabschlOsse 
in die verschIedenen Fallgruppen wird rein 
formal vorgenommen Sie onent,ert sich 
am Namen (d h Status) der jeweiligen 
DDR-Hochschule Universitaten, Techni
sche Un1vers1taten und Technlsche Hoch
schulen landen in Fallgruppe 1 oder 2. 
lngenieurhochschulenfinden sich in Grup
pe 3 oder 4 wIeder 

Die Problematik wIrd deutlich, wenn Ab
solventlnnen eines bestImmten Jahrgangs 
einer lngen1eurhochschule s1ch Jetzt als 
FH-Absolventlnnen eIngeordnet sehen, 
diP.Jenigen jedoch, die an derselben Hoch
schule ein Jahr darauf abschlossen, nun 
zu Uni-Absolventlnnen geadelt werden -
aus dem einz,gen Grund, weil die Ein
nchtung zw1schenze1thch zur "Technischen 
Hochschule" erhoben worden war, ohne 
daB s1ch ,m Lehrbetneb Grundlegendes 
geandert hatte 

Die formale Sort,erung der AbschlOsse 
wird nur an wenigen Stellen durchbrochen. 
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Doch auch dort 1st kelne systematlsche 
Logik erkennbar. 

So warden etwa die Di plome der TH Leipzig 
mit Ausnahme des Bauingenieurwesens 
und derWirtschaftswissenschaften als FH
AbschlOsse qualifiziert. Als Hintergrund 
darf die Empfehlung des Wissenschafts
rates vermutetwerden, das Bauingenieur
wesen und die Wirt.schaftswissenschaften 
an die Universitat zu OberfOhren und aus 
dem "Rest" die neue FH Leipzig zu kon
stituieren Eine Empfehlung tor dieZukunft 
wird also zur retrospektiven Bewertung 
von Vergangenem benutzt 

Gle1chzeitig ist auch dieses Verfahren wie
derum nicht systematisch durchgehalten 
warden. Sowerden bspw dieagrarwi~c;en
schafthchen Diplome derLeipziger Ur .. ver
sitat in Fallgruppe 1 eingeordnet, obwohl 
die Leipziger Agrarwissenschaften durch 
den Wissenschaftsrat negativ evaluiert 
warden sind - konsequenterweise mlt der 
Empfehlung der AuflOsung. Dies stOtzt 
wiederum einen anderen Verdacht, der 
s1ch bereits frOher im Zusammenhang mit 
der besagten Negativ-Evaluierung auf
drangte: DalldieseBewertung ihre eigent
liche Ursache darin hatte, dall der Wissen
schaftsrat es als unangebracht empfand, 
inzwei fOnfunddreiBig Kilometervoneinan
der entfernten Orten - Halle und Leipzig -
jeweils eine universitare Agrarwissenschaft 
zu unterhalten- daB die Evaluierung folglich 
w,ssenschaftspolitisch instrumentalisiert 
worden 1st 

3. In der in Rede stehenden Lista fehlen 
einige AbschlOsse, die nach ihren formalen 
Kritenen hineingehOrten. So vermissen 
wir bspw den Philosoph1e-AbschluB der 
Leipziger Universitat Da alle anderen in 
der DOR erlangbaren Philosophie-Diplome 
Erwahnung finden, rnuB eine Leipziger 
Besonderheit als Ursache des Fehlens 
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vermutet werden: In Leipzig lief der Philo
sophie-Studiengang seit 1968 unter dem 
Fachrichtungstitel "Lehrer tor Marxismus
Leninismus" . Dies wareine ad,....,inistrative 
Entscheidung gewesen, deren Auswirkung 
auf das Studienprogramm allein darin 
bestand, daB die Studierenden zusatzlich 
Crash-Kurse in Psychologie. Padagogik 
und Methodik belegen muBten. Ansonsten 
glich das Studium inhaltich dem in Halle, 
Jena. Berlin und Greifswald - weswegen 
auch in Leipzig mit dem akademischen 
Grad "Oipl.-Phil." abgeschlossen wurde. 
Zudem gab es auch vor 1968 - also vor der 
EinfUhrung des Fachrichtungstitels "ML
Lehrer" - schon Philosophie-Absolventln
nen in Leipzig, die nun gleichfalls keinen 
gesamtdeutsch anerkannten AbschluB 
besitzen. 

Die unter 1. - 3. von uns an der KMK-Liste 
kritisierten Aspekte hatten nur einer Vor
aussetzung vermieden werden kOnnen -
womit wir bei unserem entscheidenden 
Kritikpunkt waren: 

4. Es fend keine Evaluierung der Studien
programme statt. Diese allein hatte eine 
begr0ndete Qualifizierung der in der DOR 
erlangten fach- und hochschulischen Ab
schl0sse gestattet Oa eine solche Eva
luierung nicht erfolgte, ist die Liste an
greifbar. 
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5. schlieBlich 1st nIcht zu akzeptieren, wenn 
der KMK-BeschluB und die anhangende 
Liste Grundlage dafor sind. heute Studie
renden einen Abschlur.. zu geben, den sie 
bei ihrer lmmatrikulat1on nicht angestrebt 
hatten Studentlnnen an Einnchtungen 
bzw. Fachrichtungen, die nach der Liste 
als FH-Abschlusse eingeordnet werden. 
obwohl sIe bIslang an Hochschulen mit 
universitarem Charakter stattfanden. ha
ben Anspruch auf Vertrauensschutz. es 
muB gewahrleistet seIr., daB sie einen 
dem bis he rig en Chara kt er Ihrer Hochschule 
entsprechenden Abschlur.. bekommen. al
so eIn unIvers1tares Hochschul- statt ein 
FH-Diplom 

Den von BeschluB und Lisle negatIv Be
troffenen bzw sIch ungerecht behandelt 
F0hlenden kann nur empfohlen werden. 
sich gegen die Empfehlungen zu wehren, 
bspw. vor Gericht die Fund1ertheit der Li
ste nachpr0fen zu lassen Die KdS bietet 
sich an, entsprechende Aktivitaten heute 
Studierenderzu koord1rneren Die Gewerk
schaften sind aufgefordert, 1hren im Beruf 
stehenden betroffenen M1tgliedern dabei 
den notwend1gen Beistand zu gewahren 

Berlin, den 23 Marz 1992 

Koordinierungsrat der KdS 
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