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Editorial 

Im April-Heft befaf3ten wir uns mit der NeugrOndung der Viadrina in Frankfurt/Oder als 
brandenburgischer Europa-Universitst. Auch in ThOringen gilt europlJ.ische Orientierung 

sis Weltoffenheit, weshalb dort 6ngagierte Bargerlnnen die NeugrOndung der 1816 
gesch/ossenen Erfurter Uni als "Europlische Universitat Erturt• zu ihrem Anliegen 

gemacht haben. Der bislang entscheidende Unterschied zwischen Frankfurt/0. und 
Erfurt resultiert daraus, dal!, sich die Potsdamer Landesregierung entscheidungs

freudiger und waniger fixiert auf Voten des Wissenschaftsrates zeigt. lnfolgedessen 
nimmt aler Voraussicht nach die Frankfurter Uni 1992 noch ihren Lehrbetrieb auf, 

wshrenddessen fiir die Erfurter selbst eine symbolsche Neugrandung derzeit strittig ist. 
Wir dokumentieren im arsten Themenschwerpunkt die bisharigen BemOhungen um die 

GrOndung dar "Europlischan UniversitSt Erfurt". Ein basonders von westdeutschen 
Kol/eglnnan immar wieder artikuliertes lnteressa, gem ainmal erfahren zu wolen. war 
sich beim Hochschul-Umbau im Osten einbringt, varsuchan wir in diasem Zusammen-

hang mit dar Ver6ffantlichung der Grandungsausschul!,- und Wissenschaftichen
Bairats-Zusammensetzung zu befriedigen. 

Im Tei/ II unserer Artil<elserie zu "IN/ssenschaft Ost 1989/90" spannt zunSchst Hans 
Joachim Meyer - seinerzeit Bildungsminister im Kabinett de Maiziere, heute s/Jchsi
scher Wissanschaftsminister - ein weiten Bogen, um cie Voraussetzungen seiner 

TQtigkeit zu skizzieren. Ausgehend von den 50er Jahren in der DOR warden Entwick
lungen baschriaben, die zu den defizit/Jren Zustsnden im DDR-Hochschulwasen 

fOhrten, um dann die Strategien, HandlungsmOglichkaiten und Handlungsbe
schrtinkungen in der Phase eigenst/Jndiger politischer Varantworlungswahrnehmung 

zu thamatisieren Die Darstellung endat wiederum nicht am 31. Dezember 1990, 
sondem fOhrt bis in die (sSchsische) Gagenwart. Zur Illustration dieser Darlegungen 
eines zunlichst j a auch uni-verfassungsbawegten, dann ministeriabel gewordenen 
Autors dokumentieren wir zudem ein 1990 im (damaligen) Zentra/institut far Hoch
schulbildung Berlin erarbaitetes Material: eine zusammenfassenda Darstelfung und 

Auswertung der im ersten Halbjahr 1990 vorgelegenen Hochschu/verfassungs
entworfa, also der papiargawordanen (und weitgehend papiergeb/iebenen) Zeugen 

dama/s heftigster Verfassungsdiskussionen an den DDR-Hochschu/en. 
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THEMA: Europiische UniversitU 
Erfurt 

Vorgeschichte einer notwendigen Entscheidung -
AuszOge aus der "Denkschrift zur GrOndung einer Europiischen 

Universit~t Erfurt" 

1987 schlossen sich Erfurter Borger zu 
einer lnteressengemeinschaft "Alte Univer
sitat Erfurt" zusammen. 1hr Z iel bestand 
zunachst darin. die Geschichte der 1392 
gegrondeten und 1816 geschlossenen Al
ten Universitat Erfurt allgemein zu verbrei
ten zu helfen, dieses Kulturerbe van europa
ischem Rang zu bewahren, zu pflegen und 
zu beleben, um somit die kulturelle ldentitat 
der Bewohner der Stadt Erfurt und der Men
sch en in ThOnngen zu bekraftigen bzw. zu 
bereichern und darauf aufbauend auf die 
W iedereroffnung der Universitat hinzuwir
ken 

Die Initiative der lnteressengemeinschaft 
beinhaltete auch die Erhaltung und Pflege 
des mittelalterlichen Stadtkerns und hatte 
den Wiederaufbau des "Collegium majus", 
des Hauptgebaudes derehemaligen Univer
sitat, zum Ziel. 

Da sich diese Aktivitaten gegen diezu jener 
Zeit geplanten und verantwortungslosen 
Eingriffe in die Substanz der Erfurter A lt
stadt. dem gromen Flachendenkmal auf 
dem Gebiet der ehemaligen DDR, und auf 
die perspektiv ische Wiedergrondung der 
Universitat Erfurt richtete - entgegen der 
Absicht des damaligen Ministeriums tor 

hor.hscnol c :is: , ,,:,; : 99? 

Hoch- und Fachschulwesen -, stier.. das 
W irken der I nteressengemeinschaft bei den 
verantwortlichen Partei-und Staatsorganen 
der SED-regierten DOR auf t iefe Ske!Jsis. 

Eine gror..e moralische Unterstutzung stell
te dagegen der EntschluB des National
komitees der DOR fOr die UNO/UNESCO
WeltdekadefOr kulturelleEntwicklung 1988 
- 1997 dar, die Schirmherrschaft Ober die 
Aktiv itaten der lnteressengemeinschaft zu 
Obernehmen und diese gegenOber der 
UNESCO als Beitrag zur Weltdekade zu 
deklarieren, um so auf die Ge:;chichte der 
Alma mater Erfordiensis, die ein bedeuten
des Kapitel in der europaischen Geistes
und Bildungsgeschichte geschrieben hat
te, im internationalen Rahmen bekannt zu 
machen. 

Schon im Vorfeld der pol itischen Wende 
des Herbstes 1989 entwickelte sich die 
lnteressengemeinschaft A lte Universitat 
Erfurt zu einer echten BOrgerbewegung. 

Wahrend und nach der friedl ichen Re
volution nutzte sie konsequent die neuen 
politischen und gesellschaftlichen Gege
benheiten, um die Erfurter daforzu ge-Nin
nen, das Ober die bis dahin mOglichen Ak-
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tivitaten weit hinausgehende Anliegen der 
WiedererOffnung der Universitat in die Tat 
umzusetzen. 

Am 9. Marz 1990 trat die lnteressenge
meinschaft mit dern Aufruf "FUr eine Euro
paische Universitat Erfurt'' an die nationale 
und die intemationale Offentlichkeit. In der 
Uberzeugung, daB diese neue Universitat 
einen konkreten Beitrag zur Herstellung der 
inneren Einheit Deutschlands sowie im Pr<>
zeBdes sich vereinigenden Euro pas leisten 
kOnnte, sch lug die lnteressengemeinschaft 
vor, Uber die regionalen BemOhungen hin
aus, ein regionales Gremium tor die "Wie
dererOffnung der Alten Universitat" zu bil
den und dieses Projekt in die UNO/UNES
CO-Wettdekade fur kulturelle Entwicklung 
einzubringen. 

Im Ergebnis der ersten freien Kommu
nalwahl griff der neugewahlte OberbOrger
meisterder Stadt Erfurt, Herr Manfred Ruge, 
diese ldee der lnteressengemeinschaft auf 
und schuf die Voraussetzungen far die Bil
dung eines internationalen Gremiums, das 
das Universitatsprojekt voranbringen soll
te, Dazu wurde er durch BeschluB des Ra
tes der Stadt Erfurt und seines Magistrats 
vom20.06.1990(Beschlur!--Nr.: 18)ermach
tigt. 

Gleichzeitig beschlossen beide Gremien 
die "Bildung einer vom Rathaus bezahlten 
Arbeitsstelle zur GrOndung der Erfurter 
Universitat im Jahre 1992". 

Die ldee der UniversrtatsneugrOndung als 
eine europaische Universitat bezeichnete 
Bundesprasident Richard von Weizsacker 
in einem Brief vorn 30. Mai 1991 an die 
lnteressengemeinschaft als einen wahrhaft 
glOcklichen Geelan ken. "Diewerdendestaat
liche Einheit Deutschlands bedarf fur ihr 
Fundament der kutturellen Partnerschaft 
und daher der sorgsamen Pflege und Auf-
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nahme der reichen Oberlieferungen und 
Krafte beider sich vereinlgenden Teile -
Erfurt spielt dabei eine entscheidende Rol
le. Eine Europaische Univers1tat kann dort 
die Chance bekommen, an den humanen 
Geist Erfurts anzuknupfen und seine ldeale 
tor unsere Zukunft fruchtbar zu machen " 

Diese Vision Wirklichkeit werden zu lass en , 
einte die Vertreter der lnteressengemein
schaft, des Magistrats, der Erfurter Hoch
schulen, der Kirchen, der UNO/UNESCO
Weltdekade fur kulturelle Entw1cklung des 
Deutschen Hochschulverbandes und c1ner
kannte Wissenschaftler aus ganz Deutsch
land, als sie unter dem VorsItz des Erfurter 
Oberburgermeisters am 31 August 1990 
im Erturter Rathaus einen Grundungsaus
schuB der Stadt tor eine Europaische Un1-
versitat Erturt bildeten 

Der Regierungsbevollmachtigte fur den 
Bezirk Erfurt, der heutige M1nisterprasident 
des Landes ThOringen, Herr JosefOuchac, 
und der damalige W1ssenschaftsm1nister 
der DOR. Prof. Dr. Hans Joachim Meyer, 
schickten Vertreter mIt dem Auftrag, das 
Univers1tatsprojekt zu unterstutzen 

Somit Obernahrn der Mag1strat der Stadt 
Erfurt treuhanderisch ft..i r die noch ntcht ge
wahtte Thuringer Landesregierung die Auf
gabe, die Grundung der Europaischen Uni
versitat Erfurt konzept1onell vorzubereiten. 

Der GrOndungsausschuB tagte unter der 
Leitung des OberbOrgerrneisters am 12 
November 1990, 22. Februar, 18 April und 
27 August 1991 

Am 12 11.1990 "WUrde eIn w1ssenschaftli
cher Be1rat unterdem Vorsitzdes Prasiden
ten des Deutschen Hochschulverbandes, 
Herrn Prof. Dr. Hartmut Sch1edermaIr, ge
bildet. Dieses Grem1um hatte die Aufgabe, 
in eIner Denkschrift generelle Gedanken 
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zurKonzeption, Struktursowie Tragerschaft 
und Organisation der Universltat darzustel
len und zu verdeutlichen, daB es bei der 
Neugrundung nicht um eine Kopie beste
hender 1\1::idelle, sondern um die Verwirkli
chung eines zu~ . nftweisenden Reform
konzeptes mit klarer europaischer Aus
richtung geht Der w1ssenschaftliche Beirat 
tagte am 4. Januar, 22 Februar, 18. April 
und 26. August 1991 . 

Am 27 November 1990 fand zw1schen dem 
Thuringer Minister tor W issenschaft und 
Kunst, Herrn Dr Ulrich Fickel, dem Erfurter 
OberbOrgerme1ster, dem Vorsitzenden der 
lnteres-sengemeinschaft Alte Universitat 
Erfurt. Herrn Dr Aribert Spiegler. und dem 
Pras1denten des Deutschen Hochschulver
bandes ein Gesprach statt, in den die Bitte 
an den Minister herangetragen wurde, die 
Leitung der lnitiativen zur Universitats
grundung zu ubemehmen. da der Magistrat 
der Stadt Erfurt d1ese Aufgabe bis zu die
sem Ze1tpunkt treuhanderisch fur das Land 
erfOllt hatte. Der W1ssenschaftsminister 
mach'.) das u a. von pos1tiven Entscheidun
gen des W1ssenschaftsrates derBundesre
publik in Bezug auf das Vorhaben abMn
gig 

Da die Gn.indung der Universitat Erfurt bei 
denverschiedenen politischen Gremien des 
Landes ThOnngen und seinen Hochschul
eInnchtungen unterschIedliche Bewertung 
fand. initi1erte die die lnteressengemein
schaft Alte Universitat Erfurt e V. in den 
ersten Dezemberwochen 1990 eine Offent
liche Unterschriftenaktion unter der Be
volkerung Thuringens, in Hochschulen u.a. 
E1nrichtungen lnnerhalb von 2 Wochen 
erklarten Ober 6000 Burger ThOringens ihre 
Zustimmu ng zur UniversitatsneugrOndung 

Arn 4. Januar 1991 nahmen der Minister
prasident und der Wissenschaftsminister 
des Landes Thu ring en an einer Sitzung des 

Wissenschaftl ichen Beirates teil und ermu
t igten das Gremium zur Fortsetzung seiner 
BemOhungen, die Universitatsneugrundung 
konzeptionell vorzubereiten. 

Am 1. April 1991 richtete der Wissen
schaftsminister ein Referat fur die Univer
sitatsneugrOndung am ThOringer Ministeri
um tor Wissenschaft und Kunst ein. 

Zu gemeinsamen Sitzung des Grundungs
ausschusses und des Wissenschaftlichen 
Beirates am 22.2.1991 legten die Rechts
wissenschaftler Staatssekretar a.D Dr. 
Herrmann Josef Schuster, Prof. Dr. Hans
Heinrich Rupp, Prof. Dr Hartmut Schle
dermair und Dr. Kempen (Universitat Kain) 
Gutachten zur Tragerschaft und Organisa
tion der zukOnftigen Europaischen Univer
sitat Erfurt vor. Auf der Basis dieser Gut
achten empfahlen die Mitglieder beider 
Gremien, derGrundungskonzeption fur die 
Universitat ein Stiftungsmodell zugrunde 
zu legen 

Der anwesende Vertreter des Wissen
schaftsministeriums begrOBte diesen Vor
schlag, ebenso der Rektor der Friedrich
Schiller-Universitat Jena, Herr Prof. Dr 
Ernst Schmutzer, der die Errichtung einer 
Europaischen Uni-versitat in Erfurt nicht 
nur als erwonschte Konkurrenz zur Univer
sitat Jena, sondern auch als Bereicherung 
der ThO ringer Hochschullandschaft betrach
tete 

AnlaBlich seines Besuches in ThOringen 
am 17. April 1991 machte sich Bundespra
sident Richard von Weizsacker emeut nach
drOcklich zum Anwalt tor die Neugrundung. 

Im Rahm ender Podiumsdiskussion zu den 
"4. Tagen Alte Universitat Erfurt" am 
29.4.1991 sprachen sich der Ministerprasi
dent und derWissenschaftsminister Offent
lich dafur aus. die Europaische Universitat 
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Erfurt 1992 zu erOffnen. Diese Absichtwur
de durch einen Kabinettsbeschlufl vom 
23.5.1991 bekrlilftigt 

Eine Woche zuvor war eine Arbeitsgruppe 
"Erfurter Universitat" durch die Hochschul
strukturkommission des Landes Th0ringen 
ins Leben gerufen worden. 

Nach eingehenderBeratung am 27. August 
1991 verabschiedete der Gr0ndungsaus
schuB die "Denkschrift zur Grondung einer 
Europaischen Universitat Erfurt" . 

In ihr fanden zahlre1che Vorschlage und 
wissenschaftliche Zuarbeiten von Person
lichkeiten und lnstitutionen aus dem In- und 
Ausland Berucksichtigung, wenn sie mit 
der Grundkonzept1on der Denkschrift uber
einstimmen. (Dievollstandigen Materialien 
k0nnen beim Beauftragten des Oberbur-

Nachsatz 

Am 7. November 1991 bekn'Utigte der Thu
ringer Ministerprasident den politischen 
Willen der Landesregierung, eine Europi!i
sche Universitat Erfurt zu errichten. 

Dazu wurde am 1.11 .1991 angekund1gt, 
daB der Prasident der Kommission der 
Europaischen Gemeinschaften, Jaques 
Delors, Unterstutzung fOr die Grundung 
einer Europaischen Universitat zugesagt 
hat. 

In der ersten Aufbaustufe soil in Erfurt ein 
Europainstitut gegr0ndet werden. 

Das Thuringer Wissenschaftsministerium 
erarbeitete eine Konzeption und ein Fi
nanzierungsmodell fOr die Universitat. 

Diese Problematik wurde vom Ministerium 
auch in dieArbeitsgruppe Erfurter Universi-
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germeisters tor die Univers1tatsneugron
dung eingesehen werden.) 

Diese 1deelle Form der Unterstotzung wie 
verschiedene andere H1lfsangebote. u.a. 
auch materieller und f1nanz1eller Natur 
d0rfen als Bewe1se der Sympath1e und de~ 
internationalen lnteresses betrachtet wer
den, das die Bem0hungen um die Realisie
rung des anspruchsvollen Erfurter Universi
tatsproJekts seit Juni 1991 begleitet hat. 

Das weltweite lnteresse fand seinen auBer
gewOhnlichen Ausdruck in der Aufnahme 
des Vorhabens der "W1edereroffnung der 
Alten Univers1tat Erfurt als Europaische 
Universitat" in die Liste der besonders 
f0rderungswurd1gen ProjektederWeltdeka
de tor kulturelle Entw1cklung 1988-1997 
durch die UNESCO 1m Fr0hJahr 1991 

tat des Wissenschaftsrates und der Thurin
ger Hochschulstrukturkommission zur Dis
kussion eingebracht. 

In zwei Veranstaltungen am 6 11 1991 m1t 
Abgeordneten des Thuringer Landtages 
sowie am 26.11.1991 in einer D1skussions
runde mit Wissenschaftlern und Politikern 
aus dem In- und Ausland wurde die Th0rin
ger landesreg1erung aufgefordert, unver
z0glich ein Errichtungsgesetz fur e1ne Euro
paische Universitat Erfurt in den Thuringer 
Landtag einzubringen 

Im Dezember 1991 geriet das Univer
sitatsprojekt mehr und mehr 1n den Par
teienstreit Th0ringens sowie in die Schlag
zeilen der Presse. Nachdem die Thuringer 
Landesregierung bereits am 23. 5 1991 ei
nen KabinettsbeschluBzur Errichtung einer 
Europaischen Universitat gefaBt hatte, 

wurde immer w1eder, auch nach der Reg1e
rungserklarung des Ministerprasidenten am 
7 11 .1991 und seiner Erklarung anlafllich 
der Landespressekonferenz am 7.1.1992 
fOr eine Europaische Universitat Erfurt, das 
Vorhaben von seinen Gegnern zum "Pre
stigeobjekt" erklart. 

Am 3.12.1991 forderte Erfurts Oberb0rger
meister den Wissenschaftsminister auf, sich 
endlich zur Universitat Erfurt zu bekennen 
und MaBnahmen fur eine enge Zusam
menarbeit zwischen dem Magistrat und 
dem Ministerium mil dem Ziel der Univer
sitatsgrondung einzuleiten. Er forderte den 
Minister auf, die langst fallige Zusammen
arbeit in die Tat umzusetzten 

Am 9.12.1991 reagierte der Minister auf 
die Vorworfe und erklMe das Erfurter Uni
versitatsvorhaben tordrittrangig im Zusam
menhang mil einer Erlauterung derschwie
rigen F1nanzprobleme des Thuringer Hoch
schulwesens 

Gleichzeitig wurde e1ne ministerielle Pres
semitteilung verbreitet, die die Tatsache, 
das Erfurter Universitatsvorhaben sei ein 
f0rderungsw0rd1ges UNESCO-Projekt. in 
Abrede stellte Der w1dersprach Professor 
Dr Otto von Simson, Vorsitzender des 

hoc:hsc:~ . · t .. "'" 

Deutschen Nationalkomiteesder UNESCO
Weltdekade 

Am 4. Januar 1992 wurde die "Gesellschaft 
zur FOrderung der Europaischen Univers1-
tat Erfurt" e.V. in Erfurt gegr0ndet. Sieging 
aus der " I nteressengemeinschaft Alte Uni
versitat Erfurt" e. V. hervor. Eine neue Sat
zung wurde beschlossen. Die Gesellschaft 
setzt sich die GrOndung der Europaischen 
Universitat Erfurt unmittelbar zum Ziel. 

Einige Presseorgane begannen das Jahr 
1992 mit undifferenzierten AuBerungen 
zur Erfurter Universitat. Das Jubilaumsjahr 
der Stadt Erfurt war Anlafl, dem Vorhaben 
Hauptstadtalluren mit Extravaganzals auch 
ungerechtfertigte Benachteiligung der tho
ringer Finanz- und Arbeitsmarktentwicklung 
zu unterstellen. 

Gleichzeitig wurden Studentenproteste an 
der HAS Weimar und der TH llmenau zum 
Anlafl genommen, die lnitiatoren des 
Universitatsvorhabens in eine Ecke mit 
"SEO- und DDR-Altlasten sowie linken 
Westreformern" zu stellen, um den Wider
stand derth0ringer Hochschulen gegen die 
Hochschulpolitik des Ministeriums und die 
Ablehnung gegenober Einschran kungen der 
Hochschulautonomie zu kritisieren. 

9 



lntcrcsscngemci11sd1aft Altc Univcrsitat Erf urt c. V. 
1'rager des Kult11rpRises der Sta,lt Essen /990 

Se it '4. JA11HRr l 1J9Z 

C:F.SP.1,1,SCIIArT 7.IJR FilRllf.RUH<: IIF.R f.lJROrA I s 1:11rn UN I VF.A S I n·r F.nfllll r F. . V . 

Fur eine Europ~ische Universi~t Erfurt 

Erfurt, Januar 1992 

1. Die GrUndung einer Universitat In 
Erfurt - ThUringens Beitrag zur poll
tisch-gelstlgen Erneuerung im Osten 
Deutsch lands 

Nicht hauptstadt- oder jubilaumssOchtige 
Vordrangelei waren Motive fOr die Ziel
setzung einerWiedergrtlndung der Erfurter 
Universitat. 

In Vorwendezeiten waren zunachst die 
Suche nach elgener kultureller ldentitat, die 
Pflege und die Wiederbelebung einer fast 
600jahrigen akademischen Tradition eigent
licher Beweggrund. 

Der Wille zur geistigen Emeuerung nach 
friedlicher Revolution und deutscher Verel
nigung drangten im sich rasch verandem
den Europa notwendigerweiseaufeine Neu
orientierung im Wissenschaft-und Bildungs
bereich im Osten Deutschlands. Der Weg 
in eine gesamteuropaische Zukunft war 
frei. 

Zwingend war die Logik, eine Universitats
grundung in Erfurt stande am Beginn elner 
geistigen, sozialen und wirtschaftlichen 
Neuorientierung Deutschlands und Euro
pas. Erfurts Mitwirkung an der Heraus
bildung eines eigenen geistigen Profils des 
Bundeslandes ThOringen im Zent rum Euro
pas worde dazu beitragen, internationalen, 
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wissenschaftllchen Beziehungen zu den 
mittel-und osteuropaischen Ulnderzu neu
er Blote zu fOhren. 

Impulse zur Neugestaltung der deutschen 
Hochschullandschaft sollten nichtals "Pre
stigeobjekt", sondem als langfristige ge
schichtliche Aufgabe fOr die Grundlegung 
des Wissens und Konn ens zukOnftiger Ge
nerationen verstanden werden. 

Die UniversitatsgrOndung qualifiziert Thu
ringen tor einen Emeuerungsprazel.!., der 
eme neuartige. zukunftswe1sende Universi
tatskonzeption zum Bestandteil eines ge
staffelten Hochschulsystems machen war
de. 

2. Die deutsche Hochschullandschaft 
braucht Reformen 

Der gegenwartige Entwicklungsstand der 
thOringer Hochschullandschaft hat zur Fol
ge, daf.\ die thOringer Jugend aus den, 
vorwiegend Erfurter, Hochschulen nach 
WOrzburg, Kassel, Gottingen, Bamberg, 
Bayreuth u. a. Universitaten abwandert. 
Auf lange Sicht besteht die Gefahr, daf.\ die 
einzige thOringer Universitat die anwach
sende Studentenzahl nicht bewaltigt und 
weite Landstriche ThOringens geistig ver
Oden. Vom Zeitraum an, an dem die Neu-

hochschule est ;uni 1992 

gestaltung der Thuringer Hochschulland
schaft eingeleitet wurde, war erkennbar, 
daf.\ sowohl die Finanzierbarkeit der existie
renden Hochschulen Thuringens als auch 
das Pro1ekt der neuzugrundenden Universi
tat Erfurt die Landesregierung vor Proble
me stellt. HerkOmmliche Mittel oder ein 
gegeneinander Aufrechnen reichen zur 
Bewaltigung der Probleme nicht aus. 

Der Wissenschaftsrat, die Hochschulrek
torenkonferenz, die Konferenz der Kultus
minister, alle rufen verstarkt nach Verande
rungen in den total uberfOllten deutschen 
Hochschulen Die Unis benotigen Gelo und 
Reformen1 Der "Studentenberg" in Ober
flillten "Massenuniversitaten" fOhrt zu be
klagten drastischen Studienverhaltnissen, 
schwindendem Lern-und Leistungswillen, 
fehlender Wettbewerbsmotivation und 
stagnierender Hochschulsituation. 

Die alte w,ssenschaftsroutine lahmt auch 
die Hochschulentwicklung in den neuen 
Landern - "Wie im Westen so auf Erden!" 
- tOnt die FAZ 

In Oeutschland drangen sich 1,7 Mio Stu
denten auf 900 Tausend Studienplatzen, 
fast 150 Tausend Studenten haben sich tor 
das Wintersemester in den neuen Bundes
landern eingetragen, fOr die ein Bedarfszu
wachs von 100 Tausend Studienplatzen 
berechnet warden ist For Thuringen wahnt 
man im Jahre 2000 mehr als vierzigtausend 
Studenten Solien die 60 % Uni-Studenten, 
also mehr als vierundzwanzigausend an 
einer einzigen Universitat in ThOringen stu
dieren kOnnen? 

Die UniversiUiten benotigen zwar immer 
mehr Geld, doch die fatale deutsche Hoch
schulsituation wird nichtdurch Geldmangel 
derlanderhervorgerufen DiegroBen Mas
senuniversitaten werden Immer massiver 
und unobersir.htlicher, tor die ostdeutschen 

Universitaten und tor Neugrondungen je
doch ist Geld knapp oder nicht vorhanden. 
Sinnvolle Reformvorschlagevon unten wer
den von oben abgeschmettert. Viel Geld 
und Hochschulforderung erhatten die. die 
schon darOber verfOgen. 

Die nachweisbar viel kritisierte Wissen
schaftsfOrderung im Westen wird zum pro
grammierten AnlaB im Osten. Statt die 
einmalige historische Chance klug zu nut
zen. aus gemeinsamen Ressourcen einen 
Neubau zu errichten, verficht man in vielen 
Argumenten die Politik der geistigen Att
bausanierung. 

Will man nun Bedingungen fur Oberschau
bareArbeitsverhMnisse bei der Profilierung 
in der thuringer Forschung und Lehre si
chern, so kann, bezogen auf die Bevolke
rungszahl, von einem Oberangebot von 
Studienplatzen, nicht die Rede sein; im 
Gegenteil! Jena und die Obrigen Hochschu
len haben ihren Platz, doch es bedarf zu
satzlicher neuartiger Akzente. 

Mit 6000 Studenten ware die Erfurter Uni
versitat in der GrOBenordnung begrenzt 
und tragt dem Thuringer Landeshaushalt 
Rechnung. Stufenweiser Aufbau des Pro
jektes, sinnvoile Studienzeitbegrenzung sind 
Argumente fOr die nachdenklichen Land
tagsabgeordneten und den Ober Reformen 
sinnenden Wissenschaftsrat. 

Das eigeneProfil einer Universitat Erfurt als 
''Mekka der Geisteswissenschaften" kann 
nicht ernsthaft als Konkurrenz zu anderen 
tho ringer Hochschulenverstanden werden. 

Das strittige Problem der Einrichtung einer 
juristischen und wirtschaftswissenschaft
lichen Fakultat neben Jena wird bei dem 
Studentenboom in diesen Fachern sehr 
bald eine wohlgelittene und notwendige 
Entlastung darstellen.Jeder, der den 
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Verwaltungsnotstand im Land kennt wOr
de sicher gem jun gen ThOringer Rechtsan
walten, Verwaltungsbeamten und Finanz
beratern gegenobersitzen. 

Im Obrigen hat der Wissenschaftsrat zur 
Universitat Erfurt noch keine endgOltige 
Empfehlung gegeben, entscheiden k6nnen 
sowieso nur die ThOringer Landesregierung 
und der ThOringer Landtag. 

3. Die UniverslUtt Erfurt - Motor wlrt
schaftspolltischer Innovation in ThUrin
gen 

Eine UniversitatsgrOndung in Erfurt beein
fluBt die innovativen wirtschaftspolltischen 
Effekte fOr die Region ThOringen und die 
Stadt Erfurt gonstig. Die Universitats
grondung hat mannigfaltige 6konomische, 
soziale, politische, demographische und 
Okologische Wirkung. Allein dieAufzahlung 
dieser Wirkungen und Effekte zeigt die 
wirtschaftspolitischen Zusammenhange 
und den Umfang for das gesamte Bundes
land ThOringen an 

Die Erhohung des Beschaftigungseffekts, 
der Produktion, des Einkommens, derWir
kung auf Offentliche Budgets drOcken sich 
in Wirkungen auf die Entwicklung von Ein
zelhandelsgeschaften, Gror!.handels- und 
Handwerksbetrieben. Reinigungsfirmen. 
ReisebOros, Banken, Versicherungen, 
Wohnungsbau- und Vermietungsunterneh
men, MaklerbOros, Hotels, Verwaltung, 
Stadtwerken, Verkehrsuntemehmen die 
Bauindustrie, die wissenschaftliche' und 
kulturelle I nfrastruktur, F orschungsinstitute, 
wissenschaftlicheGesellschaften, Oberset
zungsbOros, Sprach-und Managerschulen, 
Buchhandel und Bibliotheken. Techno
logiezentren, die Kriminologie und das Ge
richtswesen, einwohnerbezogene Dienst
leistungen sowie die Stadtentwicklungs-
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planung aus. Post-, Eisenbahn- und Flug
verkehr sind von diesen Wirkungen unmit
telbar posrtiv beeinfluBt. 

Die UniversitatsneugrOndung wird die 
Altstadtsanierung direkt beeinflussen. Ge1-
stesw1ssenschaftliche Institute und Gebau
de der Universitatsverwaltung kOnnen di
rekt in zu sanierende Gebaude der Erfurter 
Altstadt untergebracht werden, mehrere 
Mikrostandorte befOrdern die Stadtent
wicklung 

ThOnngen und das Erfurter Umfeld w1rd 
durch eine Universitatsgn.indung ablesbare 
Auswirkungen durch Fremdenverkehr und 
Tourismus erfahren Tagungen, Kongres
se, akademischer Wissenschaftsaus
tausch, Absolventen- und Fortb1ldungskurse 
schaffen internationale 8ezjehungen und 
einen Zuwanderungseffekt auf eine sich 
verjOngende BevOlkerungsbilanz. Arbeits
kratte konzentrieren sich berufs- und 
ausbildungsbedingt im Umlandbere1ch der 
Universitat Kultur- und medienpolitische 
Aktivrtaten von Bundes- und Landespo
lit1kern. erhOhtes Engagement der Parteien 
und des Vereinswesens machen ein quall
fiziertes BevOlkerungspotential 1m europa1-
schen MaBstab aufden Universitatsstandort 
aufmerksam und konzentneren hier 1hre 
Arbeit. 

Die wirtschaftliche Strukturkrise des Lan
des Thuringen verlangt einen Vergle1ch mit 
den Strukturkrisen des Ruhrgeb1etes, des 
Saarlandes und in Baden-Wurttemberg und 
mit dem strukturellen Wirken, die die Uni
versitatsgrOndungen dort erzielt haben. 

4. Flnanzierungsprobleme der Unlversi
tllt Erfurt 

Der geplante stufenweise Aufbau der 
Erfurter Un1versitat wOrde der f1nanziellen 
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Leistungsfahigkert des Landes ThOringen 
Rechnung tragen. 

For die Verwirklichung des Universitats
gedankens benotigt die Universitat Ent
scheidungsspielraum und finanzielle Eigen
verantworthchkeit. Die Stiftungsuniversitat. 
als mOgliche Rechtsform. wOrde dem ent
gegenkommen. Zwartragtdas Land ThOrin
gen die Hauptlast derlaufenden Betriebsko
sten. so wichtig wie die finanzielle Unter
stotzung durch Sund und EG, sind vor al
lem aberin der Startphasedie Hilfsangebote 
durch Universitaten, die EG, die USA sowie 
zahlreiche Sponsoren aus der Wirtschaft. 

Der Finanzrahmen der Universitat ist nicht 
pauschalisierbar Er muB auf den konkre
ten Fal l berechnet werden. For die Gron
dung und den Aufbau ist sein Volumen 
abh&ng19 von der Art und Anzahl der Fakul
taten. Forschungsobjekte und Institute. ih
ren Grundungs-und Aufbauze1ten, den Rea
lis1erungsschntten und den raumlichen Be
dingungen sow1e der Charakteristik 1hrer 
Standorte. Wenn 1n Erfurt eine geisteswis
senschaftlich onentierte Univers1tat gegrOn
det werden soil , s1nd die Kosten niedriger, 
als wenn vorw1egend naturwissenschaftlich
technische Schwerpunkte gesetzt WOrden. 

For die Stadt des Universitatsstandortes 
ste1gen 01e Einnahmen aus der Grunder
werbssteuer und aus derGrundsteuer, eben
so der Anteil der Einkommenssteuer. die 
Geblihren und 8e1tragsaufkommen. 

Mit grOBeren Umlagenzahlungen an ande
re Offentliche Trager ist auch in der Reg ion 
ThOringenzu rechnen D1eUmlandgemein
den 1n der Region erfreuen sich nachwe1s
lich pcsitiver Budgetentwicklungen infolge 
erhOhter wirtschaftllcher Aktivitat. 

Die Universitatsgrundung kann bewirken. 
daB betracht11che8undes-und Landesmittel 

in die Region geleitet werden. Hochschul
bauinvestitionskosten mossen vom Sund 
getragen werden. 

Als Europaische Universitat Erfurt kOnnten 
Budgetmittel der EG und anderer Partner 
eine groBe finanzielle Entlastung sein. 

5. Die Europlilsche Universitlit Erfurt -
ein fijrderungswUrdiges Projekt der 
UNESCO 

Eine Europa •5che Universitat Erfurt ware 
nichl schlechthin eine extravagante Zierde 
der Stadt Erfurt, sondern auch tor des Land 
ThOringen Das muB als maBgeblicher Tra
ger einer Europauniversitat Erfurt auf die 
Wirkung setzen, dievom Bundesland ThO
ringen mit einem geistigen Zentrum in der 
Mitte Deutschlands und Europas ausge
hen. Die Europaunlversitat soil mehr sein 
als nominelle Propaganda. Bildung wird 
zum entscheidenden Standortfaktor und zu 
e1nem Motor auf dem Weg in eine europai
sche Zukunft. 

Im europaischen EinigungsprozeB spielt 
eine Europaische Universitat Erfurt eine 
entscheidende und unentbehrliche Rolle; 
das gleichermaBen im Kontakt zu den USA 
als auch zum sich erschlieBenden Ost
europa. 

Frei von nationallstischen Vorurteilen und 
ideologischer Verzerrung kann Lehre und 
Forschung an einer Europaischen Univer
sitat Erfu rt volkerverbi ndenden Geist, 
Friedensliebe und europaisches Rechts
bewuBtsein zum Kriterium gemeinsamer 
kultureller ldentitatsfindung in Mittel- und 
Osteuropa werden !assen. 

Als anerkanntes fOrderwurdiges ProJekt der 
UNESCO-Weltdekade tor kulturelle Ent
wicklung 1988 - 1997 muB dieses Vorha-
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ben eine reale Chance tar seine Verwirkli
chung erhalten. Es hebt sich deshalb von 
den zu sanierenden Hochschul-Vorhaben 
ThOringens ab und tragt im Ansatz seine 
freie Entwicklung unabhangig von Altlasten 
aus Deutschland Ost und West bereits in 
sich. Schon deshalbware die Europaische 
Universitat Erfurt kein "auf Veranderung 
angelegtes Kuckucksei" im finanzschwa
chen Nest der thOringer Hochschulen. 

Vielmehr als Leuchtturm warder Ged,rnke 
an die Europaische Universitat Erfurt gebo-
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ren; sorgen wir dafOr, dan nicht tagespo
litische Not und regionale Engherzigkeit ihr 
das Licht ausdrehen 1 

"Lassen Sie uns daran denken, ... die Uni
versitat Erfurt . . hat eIn wechselvolles 
Schicksal gehabt. Aber immer ging es um 
grone Wirkungen in Ian gen Zeitraumen So 
ist es auch bei den Entscheidungen, die 
jetztzu treffen sind." ( Richard v We1zsacker 
am 17 4.1991 in Erfurt) 

I' S I .r : g9 } 

GrOndungsausschuB der Stadt Erfurt fUr eine "Euro~ische :JniversiUit 
Erfurt" 

Vorsitzender: 

Dipl.-lng. Manfred Otto Ruge 
OberbOrgermeister der Landeshauptstadt Erfurt 

Mitglieder: 

- Professor Dr. Horst R. Abe, Vizeprasident des Senats der Akademie gemeinnOtziger 
Wissenschaften zu Erfurt 
- The Lord Annan. ehem. Provost des King's College Cambridge und Vice Chancellor der 
Universitat London 
- Professor Dr. Alexander B6hm, Lehrstuhl fOr Kriminologie, Strafrecht, Strafvollzug 
Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz 
- Dr. Heino Falcke, Ev. Probst von Erfurt 
- S.E. Botschafter Graf Luigi Vittorio Ferraris, Mitglied des ltalienischen Staatsrates 
Rom/ltalien 
- Professor Dr. Hartmut Genest, Rektor der Kirchlichen Hochschule Naumburg 
- Professor Dr. Friedrich Hirzebruch, Direktor des Max-Planck-lnsitutes tor Mathematik 
- Dozent Dr. Hans-Joachim Kittel , Rektor der Evangelischen Predigerschule Erfurt 
- Dr. W.R.H. Koops, Ltd. Bibliotheksdirektor a.D. der Rijksuniversitat Groningen Haren/ 
Niederlande 
- Professor Dr. Dr. h.c. mult. Walter Kunzel, Rektor der Medizinischen Akademie Erfurt 
- Professor Dr. Claus-Peter Mlirz. Rektor des Philosophisch-Theologischen Studiums 
Erfurt 
- Professor Dr. Peter-Christian MUiier-Graff, Juristische Fakultat der Universitat Trier 
- Professor Dr. Radium Palous, Rektor der Karls-Universitat Prag 
- Professor Or. Ulrich Pommer, Rektorder PadagogischenHochschule Erfurt/MOhlhausen 
- Professor Or. Dr. h.c. Paul Raabe, Direktor der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbottel 
- Dr. Kurt Reumann, Frankfurter Allgemeine Zeitung 
- Professor Dr. Hans-Heinrich Rupp, Juristische Fakultat der Universitat Mainz, 
Lehrstuhl fl.lr Offentliches Recht 
- Professor Dr. Hartmut Schiedermalr, Prasident des Deutschen Hochschulverbandes 
- Professor Dr. Ernst Schnutzer, Rektor der Friedrich-Schiller-Universitat Jena 
- Professor Dr. Wolfgang Schuller, Universitat Konstanz Philosophische Fakultat -
Ordinarius der Alten Geschichte -
- Dr. Hans-Georg Schultz-Gerstein , Kanzler der Universitat LOneburg 
- Dr. Herrmann Josef Schuster, Staatssekretar a.D. 
- Professor Dr. Jean Slrinelli, Prasident der UNESCO-Kommission der Republik 
Frankreich 
- Professor Dr. Otto von Simson, Vorsitzender des Nationalkomitees der BRO tor die 
UNO/UNESCO-Weltdekade fur kultu relle Entwicklung 1988-1997 
- Dr. Aribert W.J. Spiegler, Vors1tzender der lnteressengemeinschaft "Alte Universitat 
Erfurt e. V. " 
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- Professor Dr. Christian Starck, Jurist1sches Seminar der Georg-August-Universitat 
Gottingen 
- Professor Dr. Horst Sund, Rektor der Universitat Konstanz 
- Dr. HelmutTautz, ehem. Sekretardes Nationalkomitees derDDR f0rd1e UNO/UNESCO-

Weltdekade tor kulturelle Entwicklung 1988 - 1997 
- Or. Joachim Wanke, Bischof, Apostolischer Administrator in Erfurt und Meiningen 
- Professor Dr. Jurgen WIike, Leiter des lnstituts tor Publizistik der Johannes-Gutenberg-
Universitat Mainz 
-Professor Dr. VolkmarWUnsch, ProrektorfOrNaturwissenschaften der Padagogischen 
Hochschule Erfurt/Mi.ihlhausen, Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fa
kultat 
- Professor Dr. Hans.Jurgen Vosgerau , Universitat Konstanz. Fakultat fur Wirt
schaftswissenschaft u·nd Statistik. Ordinarius for Volkswirtschaftslehre 
- Professor Dr. Werner Zohlnh~fer. Johannes-Gutenberg-Univers1tat Mainz. Lehrstuhl 
fur Wirtschaftspolitik 

Bel~itzer: 

- Dr. Steffens, ThOringer Ministerium for Wissenschaft und Kunst 
- Blbliotheksrat Christian Piossek, Beauftragter des Oberbi.irgermeisters for die 
Universitatsneugri.indung 

Wissenschaftlicher Beirat des Grtindungsausschusses der Stadt Erfurtfi.ir 
eine "Europciische Universitlit Erfurt" 

Vorsitzender: 
Professor Dr. Hartmut Schledermalr, President rles Deutschen Hochschulverbandes 

Katholisch-Theologische Fakult@: 
Professor Dr. Claus-Peter Mlrz, Rektor des Philosophisch-Theologischen Studiums 
Erfurt 
Evangelisch-Theologische Fakultlt: 
Professor Dr. Hartmut Genest, Rektor der Kirchlichen Hochschule Naumburg 
Juristlsche Fakultlt: 
Professor Or. Peter Krause. Juristische Fakultat der Universitat Trier (bis 2 5.91) 
Professor Or. Christian Starck, Juristisches Seminar der Georg-August-Universitat 
Gottingen 
Medizinlache Fakultlt: 
Professor Or. Dr. h.c. mutt. Walter Kunzel, Rektor cler Medizin1schen Akadem1e Erfurt 
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Phllosophische Fakultitt: 
Professor Or. Wolfgang Schuller, Universitat Konstanz, Philosophische Fakultat -
Ordinarius der Alten Geschichte -
Professor Or. JUrgen Wilke, Leiter des lnstituts for Publizistik der Johannes-Gutenberg
Universitat Mainz 
Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultttt: 
Professor Dr. Volk mar WUnsch, Prorektor tor Naturwissenschaften der Padagog,schen 
Hochschule Erfurt/Muhlhausen 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultlt: 
Professor Dr. Rolf Peffekoven, lnstitut tor Finanzwissenschaft der Johannes-Gutenberg
Universitat Mainz (bis 17.4.1991) 
Professor Dr. Werner Zohlnhofer, Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz, Lehrstuhl 
fur Wirtschaftspolitik (ab 17 4.1991} 
Bibliothekswesen: 
Dr. W.R.H. Koops. Ltd Bibl iotheksdirektor a D. der Rijksuniversitat Groningen Haren/ 
Niederlande 
Organisation, Verwaltung. Finanzierung: 
Dr. Herrmann Josef Schuster, Staatssekretar a D. 
Rechenzentrum: 
Professor Dr. Dieter Haupt, Leiter des Rechenzentrums der Technischen Universitat 
Aachen 

Experten: 
- The Lord Annan, ehem Provost des King's College Cambridge und Vice Chancellor der 
Universitat London 
- S.E. Botschafter Graf Luigi Vittorio Ferraris. Mitglied des ltalienischen Staatsrates 

Rom/ltalien 
- Professor Dr. Friedrich Hirzebruch, Direktor des Max-Pianck-lnsitutes fur Mathematik 
- ProfeS&or Dr. Radium Palous, Rektor der Kar1s-Universitat Prag 
- Or. Kurt Reumann, Frankfurter Allgemeine Zeitung 
- Professor Dr. Jean Slrinelli, Prasident der UNESCO-Kommission der Republ1k 
Frankre,ch 
- Or. Hans-Georg Schultz-Gerstein, Kanzler der Universitat L0neburg 
- Professor Dr. Otto von Simson, Vorsitzender des Nationalkomitees der BRO tor die 
UNO/UNESCO-Weltdekade tor kulturelle Entwicklung 1988-1997 
- Dr. Aribert W.J. Spiegler, Vorsitzender der lnteressengemeinschaft "Alie Universitat 
Erfurt e.V " 
- Professor Dr. Horst Sund, Rektor der Universitat Konstanz 

Beisitzer: 
- Or. Steffens, Thuringer M1nisterium for Wissenschaft und Kunst 
- Or. Helmut Tautz, ehem. Sekretar des Nationalkomitees der DOR tor dieUNO/UNESCO-

Weltdekade for kulturelle Entwicklung 1988 - 1997 
- Bibliotheksrat Christian Piossek, Beauftragter des Oberborgermeisters fur die 
Universitatsneugrundung 
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Richard von Weizsacker (Bonn): 

Ansprache vor Freunden und Fbrderern der Universitat Erfurt 
im Fayencesaal des Erfurter Angennuseums am 17. April 1991 

Meine Darnen und Herren, 

rneine Funktion ist zuzuhoren, aber ich 
rn0chte die Gelegenheit, doch auch etwas 
zu sagen, wahrnehmen 

Es ist klar, dall man bei Entscheidungen 
dieser Artwissen mull, wer die Verantwor
tung wofOr tragt und tragen mull. Der 
Wissenschaftrat hat dieAufgabe Obernom
men, sich gutachttich zur weiteren Ent
wicktung der Forschung und Lehre in den 
funf neuen Landern zu aullern Zugteich 
wird niemand den Wissenschaftsrat mit 
Verantwortungen belasten wollen, die er ja 
gar nicht tragen kann. Nicht der Wissen
schaftrat hat die politische Entscheidung 
zutreffen, und nicht der Wissenschaftsrat 
kann die Folgeverantwortung Uberneh
men for die Entscheidungen, die die dator 
zustandigen politischen Gremien getroffen 
haben. 

Der Wissenschaftsrat will helfen, nicht 
Macht ergreifen. Wenn es um Macht oder 
lnteressen geht, haben wir In ,iner Oemo
kratie dafOr die von der Verfassung gewahl
ten Organe, und das ist in erster Linie das 
Parlament und die durch das Parlament 
gev,,ahlte Executive. 

Somit ist auch fur den Wissenschaftsrat 
schlechthin entscheidend, was das Land 
Th!lringen politisch will. Und das Land 
ThOringen wird sich nicht hinter dem Wis
senschaftsrat verstecken wollen und dOr
fen. Meine Anmerkungen sind die folgen
den. 
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Wlr h6ren vie! und mit Recht von grollen 
wirtschaftlichen und sozialen Sorgen, die 
es in den fOnf oder sechs Landern der 
ehemaligen DOR gibt. Gerade wenn wir 
diesewirtschaftlichen und sozialen Scrgen 
emst nehmen, dann mOssen wir auch irn 
Auge behalten, was langfrist1g die rna
terielle und ge1stige LeL ensgrundlage der 
Menschen bilden wird. Das ist n,c.ht rnehr 
in solchem Malle wie fr0her. Rohstoffe 
zutage zu f0rdern und grol3e industrielle 
Massenproduktion hervorzubnngen. son
dern es gilt in Mitteleuropa 1m allgerneinen, 
in Deutschland und auch irn Lande Thorin
gen im besonderen - Je !anger, desto mehr, 
unsere geistigen Fah1gke1ten zu entwik
keln. Davon Mngt n1cht nur unsere Le
bensfreude, sondern a uch unsere materiel
le Zukunft ab. 

Es kann gar kein Zweifel daruber bestehen, 
dall es im Sinne einer langfnstigen Ober
windung derzeitiger Engpasse irn Land 
Th0ringen wie in den anderen U!ndern 
ganz entscheidend 1st - auch aus Verant
wortung for die materielle Zukunft der hier 
lebenden Menschen -. Forschung und 
Lehre mit alien unseren Kraften zu f0rdern 
Und zwar hierzu f0rdern und n1cht im We
sten. Diese Entwicklung ist nicht ver
glelchbar rnit dem ZOchten von Rad1es
chen, die man in e,n paar Wochen ernten 
kann, sondern mitder Anlagevon Waldern, 
die erst in Jahrzehnten w1rklich zu ihrer 
vollen Biota und zu ihrem vollen Wert kom
men. 

WirdOrfen in Mornenten wie dem jetzigen, 
in geschichtlichen Momenten, w1e sie sich 
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doch wahrhaft selten genug bieten, das 
langfristige Denken nicht ausschalten. 

Wir m0ssen daran denken, ob wir der 
europaischen Landkarte entsprechen, wie 
sie in zwanzig Jahren aussehen wird, und 
ob wir in bezug auf die langfristige Grund
legung des Wissens und K0nnens unsere 
Kinder und Enkel diejenigen Weichen 
gestellt haben, die heute dafor m0glich sind 
- und die vielleicht in zwei Jahren nicht 
mehr rn0glich sind Deshalb m0chte ich 
nun an alle Beteiligten sowohl irn Lande 
Th0ringen als auch im Wissenschaftsrat, 
unter den Studenten und Organisatoren 
und MitbUrgennnen und MitbOrgern in Erfurt 
und weit dar0ber hinaus und auch in den 
Medien daf0r pladieren· Lassen Sie uns 
daran denken, dall die Universitat Erfurt 
1392 gegnlndet worden 1st. Sie hat ein 
wechselvolles Schicksal gehabt. Aber 
immer ging es um grolle Wirkungen in 
langen Zeitraurnen. So ist es auch bei den 
Entscheidungen, die Jetzt zu treffen sind. 

Erfurt liegt in der Mitte Deutschlands und 
darnit in der M1tte Europas. W ir werden 
e1nen starken Zugang an Komrnunikation 
und Kooperation von Nord und Sod und 
Ost und West in ganz Europa erleben. 

Und wir, die wir aus dern Westen Deutsch
lands kornrnen, haben uns doch nicht nur 
die Frage vorzulegen. was wir vielleicht 
helfen k0nnen. darnit hier das Leben 
vorwarts geht, sondern wir beschaftigen 
uns auch rnit der Fraga, was wir von hier 
ernpfangen k0nnen an Reichtornern. Erfurt 
hat etwas zu geben an grollen ReichtO
mern - weit Ober die Grenzen derStadt und 
des jetzigen Bundeslandes Th0ringen hin
aus. 

lch verstehe es vOllig, dall man gerne an 
Oaten ankn0pft, auch deswegen, weil das 
Jahr 1992 fur die Stadt Erfurt kornmt und 
weil fur die Universitat dieses Datum eine 

grolle Rolle gespielt hat. Oas ist jedoch 
nicht das Entscheidende. Oas Entschei
dende 1st, dafl langfristig verantwortbare 
Entscheidungen getroffen warden, daB es 
sich um eine europaischen Universitat 
handelt, die diesen Namen auch verdient, 
daB es auch eine Universitat ist, die na
turlich die 0brigen Hochschulbelange im 
Lande Th0ringen nicht beeintrachtigen soil. 

Was wordees jetzt einer Hochschule, einer 
Universitat in Erfurt nutzen, wenn sie in 
einem Dauerkonflikt mit Jena kame? Das 
rnuB zusarnmen 0berlegt werden. Man 
wird auch sonst irn deutschen Hochschul
bereich zu besonderen fachl ichen 
Schwerpunkten, besonderen Qualifizie
rungen in diesen oder jenen Fachem kom
men. Das ist nutzlich fur alle. 

!ch kann nur sagen, ich habe den gr(>flten 
Respekt vor Jena. und ich denke mir, von 
Jena her gesehen. dafl es fOr das Land 
Th0ringen langfristig eine positive Per
spektive ist, wenn sich diese uratte 
Kulturlandschaft, die Th0ringen irnmer 
dargestellt hat, nun im Bereich einen neuen 
grollen Namen zu verschaffen weil3. 

In diesem Sinne freut es mich zu h0ren, 
dall der HerrMinisterprasident des Landes 
Th0ringen und die Regierung die ernste 
politische Absicht haben, diesem Projekt 
naherzutreten und den Mandatstragern 
entsprechende Plane vorzulegen. 

Nicht die Schwierigkeiten sind das Ent
scheidende, sondern dien Perspektive bei 
der politischen Entscheidung. In dieser 
Perspektive sollen wir als Deutsche hier 
in einem deutschen Herzland und in sei
nem Zentrum in Erfurt die grofle Stimrne 
aus der Nachbarschaft, aus Prag, nicht 
ungeh0rt verhallen lassen. die uns rnahnt, 
wo wir herkornmen und wohin wir gemein
sam gelangen wollen. 
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THEMA: Wissenschaft Ost 
1989/90 T eil 11 

Hans Joachim Meyer (Dresden): 

Zwischen Kaderschmiede und Hochschulrecht 

Es mua um 1950 gewesen sein, daB ich 
den Begriff "Kader" zum ersten Mal gehOrt 
oder gelesen habe. Aus Personalabteilun
gen wurden Kaderabteilungen, aus Per
sonalchefs Kaderschefs. Das aus dem lat. 
quadrum stammende Wort hatte schon im 
Franzosischen nicht nur die abstrakte Be
deutung eines Rahmens, eines Bildes an
genommen, sondern auch die eines milita
rischen oder auch politischen FOhrungs
kerns. Im Russischen entwickelte sich un
ter kommunistischem Elnflua dann der 
Begnff zu dern der politischen FOhrungs
schicht schlechthin. Mein deutsch-russi
sches Worterbuch, das 1953 in Leipzig als 
Nachdruck eines 1942 in Moskau heraus
gekommenen Worterbuchs erschien. ent
halt zur Illustration das bemerkenswerte 
Stalinzitat "Kap,7u,1 peTaJOT llCe 11

, "Die 
Kaderentscheiden a lies". das Ubrigens spa
ter in Zeiten einer rnorberen Parteiherrschaft 
Pate stand for den Titel eines systemkriti
schen DDR-Lustspiels. Eine solche An
spielung war natOrlich nur moglich, weil die 
parteirussische Ausweitung des Kaderbe
griffs voll ins DOR-Deutsch Obemommen 
worden war. In dem vom Leipziger Biblio
graphischen lnstitut 1976 herausgebrach-
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ten einbandigen Meyers-Lex1kon A-Z heiBt 
es denn auch unter Kader: "planmaflig 
herangebildeter Stamm von Leitungs- und 
Nachwuchskraften des gesellschaftlichen 
Lebens (K. der Partei. des Staats-und Wirt
schaftsapparates )" Wom1t wir denn auch 
schon beiwesentlichen lnhallen dieses aus
gewe,teten Kaderbegriffs waren, namlich 
erstens trotz des Plurals das Moment der 
Einheitlichkeit und Geschlossenheit - in der 
Definition des kleinen Ost-Meyer kommt 
dies durch den Gebrauch desaltertOmlichen 
patriarchalischen "Stamm" zum Ausdruck, 
- zweitens im Attribut der "planmaBlgen 
Herausbildung" und schlieBhch drittens im 
instrumentalen Charakter der Kader. durch 
die Metaphervon "Apparat", den diese Ka
der bilde"I. Diese Rolle als Instrument und 
Werkzeug ist es auch, die die lnvanante bil
det von "Apparat" und der einen vollig an
deren technologischen Standard reprasen
tierenden "Schmiede". Und wenn auch die 
Bilder nicht zueinander zu stimmen schei
nen, so gehOren doch zwei von diesen Bil
dern evozierte Eigenschaften dem Begriff 
und der Realitat nach wesentlich zusam
men, namlich die der Willens- und Seelen
losigkeit eines Apparates und die der gna-
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denlosen Harte von Gegenstanden, die in 
einer Schmiede erzeugt warden. "Apparat" 
paBt schlieBlich zusammen mit der Vorstel
lung derGesellschaftalseines maschinear
tigen Systems, wie sie in dem bekannten 
Stalinschen Medell des Herrschaftssystems 
im real existierenden Sozialismus, also Sta
lins Verwirkllchung des Marxschen Beg riffs 
von der Diktatur des Proletariats, zum Aus
druck kommt, wonach allein die Partei der 
Motor sei, a lies anderedagegen die Funkti
on von Transmissionsriemen habe. DaB 
Bildung und 81ldungs-..vesen in einerso kon
zipierten Gesellschaft nur die Aufgabe ha
ben sollten, auf das modellgerechte gesell
schaftliche Funktionieren vorzubereiten. 
liegt auf der Hand. In einem 1976 erschie
nenen reich illustrierten Werk "Die Hum
boldt-Universitat zu Berlin. Bilder aus Ver
gangenheit und Gegenwart" wurden die 
entscheidenden Schritte zu einem saziali
stischen Bildungswesen wie folgt beschrie
ben, Originalton Ost 

"Nach dem Sieg der sozial1stischen Pro
duktionsverhaltnisse in lndustrie und Land
wirtschaft und der Sicherung der Staatsgren
ze gegenOber der BRO und Westberlin (ge
meint ist der Mauerbau 1961) konnte in der 
DOR die Gestaltung derentwickelten sozia
listischen Gesellschaft in Angriff genom
men werden. Das vom VI. Parteitag der 
SEO ( 1963) beschlossene Programm legte 
auf dem Gebiet der Bildung und Kultur fest, 
die Entwicklung sozialistischer Personlich
keiten umfassend zu fordern und alle schop
ferischen Potenzen des Volkes tor den So
zialismus freizusetzen. Gemaa dem Auf
trag des VI Parteitages verabschiedete die 
Volkskammer der DOR 1965 nach einer 
breiten demokratischen Aussprache das 
"Gesetz Ober das einheitliche sozialistische 
Bildungssystem". In ihm wird das Zusam
menwirken aller Stufen des sozialistischen 
Bildungswesens vom Kindergarten bis zur 
Hochschule bestimmt und seine kOnftige 

Entwicklung in organischer VerflP.Chtung 
mit der gesamten Gesellschaft, insbeson
dere der Vol kswirtschaft, weit vorausscha u
end festgelegt. 

FuBend auf den gewonnenen Erfahrungen 
und an die Vorschlage vieler Hochschulan
gehorigen anknOpfend (man beachte die 
satzeinleitende adverbiale Partizipialkon
struktion nach russischem Muster- H.J.M. ), 
wurden 1965/66 die "Prinzipien zur weite
ren Entwicklung der Lehre und Forschung 
an den Hochschulen der DOR" zur Oiskus
sion gestellt. lhre Ergebnisse faBte die IV. 
Hochschulkonferenzder SEO 1967 zusam
men. 

Durch die seit 1968 durchgefOhrte Hoch
schulreform wurden an der Humbold~-Uni
versitat wie im gesamten Hochschulwesen 
der DOR wichtige Voraussetzungen fQr die 
weitere sozialistische Ausgestaltung der 
hochsten Bildungsstatten geschaffen. Im 
Ergebnis einer umfassenden Aussprache 
mit alien Angehorigen der Universitat wur
den MaBnahmen zur Qualitat der Ausbil
dung, zur Verstarkung der sozialistischen 
Erziehung der Studenten, zur engen Ver
flechtung der Ausbildung und Forschung 
mit der Volkswirtschaft und anderen Berei
chen der sozialistischen Gesellschaft so
wie zur EinfOhrung neuer Struktur- und 
Leitungsformen in Angnff genommen." 
(Seite 168 - 169) 

Auch dem letzten Satz dleses Zitats scheint 
die Syntax des Parteirussisch durch alle 
Ritzen. Dennoch mOchte ich zu diesem 
Text anrnerken: For alle Kenner der DDR
Geschichte weist er ziemlich eindeutig auf 
die Mitte der siebziger Jahre hin. Zur Zeit 
der sogenannten Ill. Hochschulreform. 
1968, als Ulbricht noch an der Macht war, 
oder in den achtziger Jahren hatte er um 
Nuancen anders geklungen, wenn auch 
nicht sprachlich besser. Meine eigene Ver-
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slon der Ill. Hochschulreform ist naturge
m!!B von persOnlichen Erinnerungen ge
pragt. Diedritte Hochschulreform bedeute
te die Zerschlagung der alten deutschen 
Universitat, die ja zeitgleich auch im We
sten zerstortwurde. Das Hauptziel im Osten 
war, um es im Parteideutsch zu sagen, ein 
kaderpolitisches. Nicht daB die Oberwie
gende Mehrheit der Professoren sich an
ders verhalten hatte als sich Professoren 
oder andere Menschengruppen hier oder ir
gendwo sonst in der Welt unter gleichen 
Machtvemaltnissen zu verhalten pflegen: 
Die meisten arrangieren sich, um sich ihrer 
Arbeit und natOrlich auch ihrem Fortkommen 
widmen zu kOnnen. Es ist wahr In den 
Geisteswissenschaften, besonders in den 
staatswichtigen F achem, waren schon nicht 
wenige anerkannte Fachgelehrte wegen 
ihrer Oberzeugung oder ihrer Forschungen 
gedemOtigt und vertrieben worden. Seit 
1951 war Marxismus-Leninismus obligato
risches Studienfach. Aber for die meisten 
Facher waren die Veranderungen so ober
flachlich, dal!. sie Ober Nacht wieder hatten 
verschwinden kOnnen. Und auch jene Pro
fessoren, die aus Naivitat oder Ehrgeiz die 
SEO aktivunterstOtzten oder in sie eintraten 
- und das war damals noch eine Minder
heit -, waren in ihren Denkstrukturen und 
Verhaltensweisen Oberwiegend durch die 
akademische Tradition gepragt. Ober den 
Mathematiker Schroder, Endeder funfziger/ 
Anfang der sechziger Jahre Rektor der 
Humboldt-Universitat, sagte mir einer sei
ner Jongeren F achkollegen, als wir uns Ober 
die GrOnde und die Folgen der Ill. Hoch
schulreform unterhielten: "Aufdem Schreib
tisch vom dicken SchrOder ist so manche 
Kampagne gestorben. Er verstand einfach 
nicht, was man von ihm wollte " Im Jahre 
1968 ver1or auch mein Lehrer und Doktor
vatetMartin Lehnert, einerder profiliertesten 
deutschen Ang listen, sein Amt als lnstituts
direktor. Die Philologien wurden in einer 
einzigen Sektion - dieser Begriff wurde 
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damals eingefOhrt - zusammengefaBt, um 
diese unsicheren Kantonisten besser kon
trollieren zu kOnnen. Im lnstitut tor Fremd
sprachen, dem ich als Englischlektor ange
hOrte, wurde jeder institutionelle Zusam
menhalt der Anglisten aufgelost, weil das 
einzige Parteimitglied unter ihnen selbst 
damals nicht mit der Leitung einer solchen 
Abteilung hatte betraut werden kOnnen 
Zurn Direktorder neuen Sektion F remdspra
chen wurde ein Mann gemacht, Ober den 
ich damals im vertrauten Kreis fre1 nach 
Talleyrands Wort, er kenne nur noch einen 
grOBeren lntriganten als Joseph Fouche 
und das seI der Herzog von Otran• 1, zu 
sagen pflegte, ich kenne nur noch eInen 
grOBeren sprachwissenschaftlichen lgno
ranten als - nennen wir ihn - N und das ist 
der Direktor der SektIon Fremdsprachen 
Die Ill. Hochschulreform war auch die Zeit 
der Um- und Wegprofilierungen. Eines 
Tages begrOBte mich ein Kollege von einer 
anderen Einrichtung mit den Worten: "Sind 
Sie denn nun PG oder PL." Auf meinen 
verdutzten Blick hin erlauterte er "Na, 
Profilierungsgeschadigter oder Profilie
rungsleiche." Fatalerweise kommt mir dies 
heute immerwieder in den Sinn, wenn ich 
es mit Strukturempfehlungen eines hohen 
Wissenschaftsrates zu tun habe Natorlich 
wurden damals auf obrigkeitlichem Wink 
hin die akademIschen Talare abgeschaffl -
tor ungebildete ldeologen in Ost und West 
der sozusagen handgreifliche Beweis der 
Mittelalterlichkeit der Universitat FOr viele 
bei uns war dies Ausdruck des Ungeistes 
der Ill. Hochschulreform, so daB wir nach 
der Wende - wie sich eine Westberliner 
Wissenschaftspolitikerin ausdruckte - eine 
"Renaissance derTradition" erlebten. Trotz 
des unObersehbaren inneren Kopfschottelns 
eine immer noch sehr freundliche Bemer
kung, gemessen an der dOmmlichen SGf
fisanz. mit der westliche Journalisten, die 
offenbar den wOrdelosen Massenbetrieb 
tor den Nabel derWelt halten, glaubten sich 

dazu aul!.em zu sollen. Und nicht nur tor 
mich assoziierten sich die deprimierenden 
Erfahruncien der Il l. Hochschulreform mil 
den gleichzeitiger Vorgangen an den Uni
versitaten Westdeutschlands und Westber
lins, als Chaoten in den HOrsalen die Herr
schaft ergriffen, nach dem Vorbild Mao 
Tse-tungs "befreite Gebiete" proklamierten 
und Jarmende MOnchener Studenten eine 
Gedenkfeier tor Hans und Sophie Scholl 
zum Platzen brachten, weil sie besser als 
derVater Robert Schollzu wissen glaubten, 
wer die Gedenkrede halten sollte. Nur we
nige Meter von der Mauer entfernt, zogen 
Tausende durch die Stral'len Westber1ins 
rnit dern Ruf "Kornmt heruntervom Ba Ikon, 
unterstotzt den Vietkong". 

Und noch ein Ereignis des Jahres 1968 
hatte tor uns diese Zeit gepragt und sich 
unauslOschlich in unsere Erinnerung ein
gegraben Die gewaltsarne Niederwerfung 
des Prager Fruhlings Mit ihrn - so glaubte 
ich d?rnals und mit mir wohl die rneisten -
war die letzte Hoffnung zerstort worden, 
noch zu unseren Lebzeiten eine Anderung 
derVerhaltnissezu sehen Auch als ich Mit
te der s1ebziger Jahre an der Dresdner Pa
storalsynode der Katholischen Kirche teil
nahm, bestimrnte diese Oberzeugung un
sere Beratungen, daB wir als eine kleine 
und immer kleinerwerdende Gerneinschaft 
auf unabsehbare Zeit das Licht der Hoff
nung geduldig durch einen riesigen dunklen 
Raum tragen mOl'lten 

Zehn Jahre spater hatte sich die Situation 
gewandelt, auch an der Universitat. S1ewar 
nIe, auch nicht unrnittelbar nach der Ill 
Hochschulreform, zu einer reinen Kader
schmiede geworden. Sie wurde Obrigens 
meines Wissens auch In offiziellen Doku
menten allenfalls in bezug auf bestimmte 
lnstitut1onen, jedoch nicht in ihrer Gesamt
heit als Kaderschmiede bezeichnet; inso
fern enthalt das Thema, das ich wahlte, 

schon ein reiBerisches Zugestandnis. Als 
Kaderschmiedewurden imallgemeinen nur 
Parteischulen bezeichnet - nicht etwa aus 
Respekt vor Eigenart und Eigenverant
wortung der Universitat (schon das Wort 
"akadernische Selbstverwaltung" war ein 
Tabu biszurn Oktober 1989), wohl aberaus 
nOchterner Einsicht in die reale Lage. Denn 
wenn auch Ende der 60er bis Mitte der 70er 
Jahre der Anteil der Parteimitglieder in der 
Professorenschaft durch eine entsprechen
de Berufungspolitik systematisch erhoht 
worden war und auch danach Parteimitglied
schaft der akademischen Karriere sehr fOr
derlich war, so kann ein solcher Kurs doch 
nicht ausschlieBlich und auf Dauer durch
gehalten werden, wenn die Umstande dazu 
zwingen, sich um Leistung und Effizienzzu 
mOhen. Mein Kollege Klaus Hansen mul!.te 
einfach, obwohl er kein Parteimitglied war 
und nicht als Marxist posierte, aufden Lehr
stuhl unseres Lehrers Martin Lehnert beru
fen werden, weil diese Stelle nicht !anger 
vakant bleiben konnte und niemand weit 
und breit zu sehen war, der Hansen das 
Wasser hatte reichen konnen. Es gab auch 
Parteimitglieder, denen es gegen ihre eige
ne akademische Ehre ging, daB Nichtgenos
sen gleicher wissenschaftlicher Leistung 
nicht berufen wurden und so ihre eigene 
Stellung als eine nichtwissenschaftlich mo
tivierte diskreditiertwerden konnte. Hier will 
1ch dankbar meiner langjahrigen Sektions
direktorin Helga WOsteneckgedenken - sie 
hat den von mir vorhin charakterislerten 
Herrn N abgelOst-, die sich hartnackig und 
schliel!.lich erfolgreich tor mich eingesetzt 
hat. lnzwischen ist sie im Vorruhestand. 

Doch nicht solche personellen und person
lichen Dinge sind wichtig, um die Situation 
zu charakterisieren, die sich - jedenfalls 
nach meiner Erfahrung- in den 80er Jahren 
an den Universitaten in der DOR heraus
bildete, sondern die - wenn ich es einmal 
so ausdrOcken darf - endzeitliche stim-
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mung, die resignative Grundhaltung unter 
solchen, denen der Sozialismus etwas be
deutete, diesich ihnen unabweislich aufdran
gende Erkenntnis, daB es so nicht mehr 
lange weitergehen kOnnte, schlieBlich der 
verzweifelte Versuch, in Anlehnung an den 
Perestroika-Kurs Gorbatschov.-s das Steu
er herzumzuwerfen, um einen neuen An
fang zu versuchen. Ats im Winter 1988/89 
durch das Verbot der Zeitschrift "Sputnik" 
der Konflikt mit dem neuen Weg in der So
wjetunion gleichsam offiziell wurde, waren 
diejenigen, d1edas Verbot in der Humboldt
Universitat verteidigten, in der verschwin
denden Minderheit Von dem damaligen 
Rektor ist glaubhaft die Aussage bezeugt, 
er habe sich, als er in einerSektion versuch
te, diesen Schritt zu rechtfertigen, gefOhlt, 
als spreche er in einem Eiskeller. Damit 
kein M1Bverstandnis entsteht: Nichts von 
dem hat die Wende herbeigefOhrt, aber es 
hat zu jener inneren AushOhlung des Herr
schaftssystems beigetragen, die zu erkla
ren hilft, daB dieses nach den Ereignissen 
des 7 bis 9. Oktober 1989 faktisch kolla
bierte. Und nur so konnte die Wende fried
llch verlaufen. 

In der Humboldt-Universitat selbst begann 
wie in den and er en Universitaten und Hoch
schulen der DOR die Wende erst nach dem 
9. Oktober. Und sieging - jedenfalls in der 
Humboldt-Universitat - von den Studenten 
aus. lch sehe mich noch in einem dichtge
drangten Horsaal stehen - das Auditorium 
maximum hatte sich als zu klein erwiesen 
und die Organisatoren hatten beim Rektor 
durchgesetzt, dar.. in alien Horsalen des 
Hauptgebaudes Parallelveranstaltungen 
durchgefOhrt wurden. Die FDJ-Kreisleitung 
wurde beiseite geschoben und durch einen 
basisdemokratisch gewahlten Studentenrat 
ersetzt DieAnderungder Universitatsstruk
tur und der Universitatsgremien verfief da
gegen viel langsamer In einigen Sektionen 
wurden der Sekt1onsrat und der Sektionsdi-
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rektor neu gew.lhlt. In der Sektion Phys1kz. 
B. setzte der akademische Mittelbau durch, 
daB sie und die Professoren die Vertreter 
der beiden Gruppen gemeinsam wahlten 
und daBalle Professoren kandid1eren mur..
ten Auf diese Weisewurde erre1cht. daB je
ne, die als primar pohtische Berufungen be
kannt waren, in eklatanter Weise durchfie
len. lch hatte ein mehrse1tiges Thesenpapier 
zur Hochschulerneuerung verfaBt und in 
Umlauf gebracht, erhielt auch im Kollegen
kreis einige freundhche Zustimmung, er
reichte aber keine wirkliche Akt1on Der ein
z ig greifbare Erfolg war, dar.. 1ch Ende 1989 
nach einer Sitzung des W1ssenschaftlichen 
Rates, zu der 1ch gegangen war, obwohl ich 
diesem Grem1um gar nicht angehorte, in 
die neugebildete Statutenkomm1ss1on kam. 
An deren Beratungen, die s1ch bis zum 
Universitatskonz1I Ende Marz/Anfang April 
hinzogen, nahm ich lebhaften Ante1I , ob
wohl mein Engagement sert FruhJahr 1989 
vor all em dem Wiedererstehen e1ner katho
l1schen Laienbewegung 1n der DOR gait, fur 
die ich dann auch seit November 1989 am 
Zentralen Runden Tisch als Beobachterteil 
nahm. Beides - die E1ndrtJcke, d1e ich am 
Zentralen Runden Tisch sammelte, noch 
mehr aber die Erfahrungen, die 1ch in der 
Statutenkomm1ssion derUnivers1tat mach
te - brachten mich - wen n auch widerwi111g 
- zu der Einsicht, dar.. w1r1n der rasanten po
lrtischen Entwicklung, die be1 uns und unse
ren Ostlichen Nachbarn verhef, keine Ze1t 
hatten, aus e1gener Kraft e1nen gle1chge
wichtigen Beitrag zu einem neuen gee1nten 
Deutschland zu le1sten, ganz e1nfach, weil 
niemand in kurzer Ze1t das an politischer 
Kultur und rechtsstaatlicher Kompetenz 
wieder schaffen konnte, was in Jahrzehn
ten zerstort worden war 

Da aber die DOR Ober langere Ze1t keinen 
Bestanct mehr haben konnte, ersch1en es 
mir unter den real gegebenen MOglichkei
ten das Beste, das in vier Jahrzehnten er-
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probte Grundgesetz, die beste Verfassung, 
die in Deutsch land je gait, als Rah men und 
Grundlage zu akzeptieren, um ,n einem 
kOnftigen gemeinsamen Deutschland w&
nigstens eine Chance zur Gleichberecht1-
gungzu haben In all den Jahren davorware 
mir der Gedanke, die Einheit durch einen 
Beitrittzu erlangen, absurd vorgekommen 
Aber ,n der kUhlen Luft der Realitat -
Klopstock schrieb, als er den Zusammentritt 
der Etats Generaux begror..te: "Die Mor
genschauer dringen den Wartenden durch 
Mark und Bein" - da schien dies doch das 
Notwendige und Richtige, zu dem ich mich 
auch heute bekenne Wenn ich auch nicht 
behaupten kann, wir hatten mit der des
illussionierenden Schockterapie seit dem 
Herbst 1990 gerechnet, so ist es doch 
schlicht journalistische Diffamierung, wenn 
heute behauptetwird, wirhatten unOberlegt 
und naiv gehandelt. Die Erklarung zu den 
Volkskammerwahlen, die ich fOr den G&
meinsamen Akt1onsausschuB kathohscher 
Christen, zu dessen Vors1tzendem ich im 
F ebruar 1990 gewahlt word en war, schrieb, 
und die von diesem gebilligt worden und 
von den kathohschen BischOfen Ooernom
men wurde, isl jedenfalls e1n Dokument der 
Nuchternhe1t 

Am 10 Apnl, 1chwareinenTagdavorvom 
Konzil in den Sena! der Humboldt-Universi
tat gE!'-Nahlt worden, wurde ich zu Lothar de 
Ma1z1ere gebeten. der mich fragte, e,j 1ch 
bere1t ware, Minister fOr Bildung und Wis
senschafl der DOR zu werden Er fOgte hin
zu, erw1sse, dar.. dies e,ne Riesenaufgabe 
se1 und es wohl zwe1er Generationen be-
dOrfe, das B1ldungswesen wieder in Ord
nung zu bnngen, aberwir mur..ten dam it an
fangen. Zu d1esem Ze1tpunktwar ich partei
los. Der CDU der DOR war 1ch zwar schon 
1952, mit 16 Jahren, beigetreten, hatte die
se Partei aber im FrOhjahr 1961 wieder ver
lassen. Lothar de Maiziere kannte ich se1t 
November 1989 durch ein Gesprach, das 
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Ober die katholische Klrche zustande ge
kommen war, und dann durch unsere Be
gegnungen am Zentralen Runden Tisch. 
Nach den Wahlen vom 18. Marz hatte mich 
einer seiner Stellvertreter telefonisch ge
fragt, ob ich bereit ware, Verantwortung im 
Bildungswesen zu Obemehmen. lch hatte 
geantwortet: "Ja, wenn ich wirklich etwas 
bewegen kann." Der Kommentar meiner 
Frau war: "Als was Verantwortung? Als 
Abteilungsleiter, als Staatssekretar, als 
Minister?" Vom Berliner Bischof und von 
einem seiner Vertrauten hOrte 1ch dann, 
darl mein Name bei Gesprachen mit der 
Kirchetatsachlich genanntworden war. lch 
war also auf die Frage nicht ganzlich unvor
bereitet und sagte ja. Zwei Tage spater, am 
GrOndonnerstag 1990, war ich Minister. 

Was macht man, wenn man vor einer Rie
senaufgabe steht und well!., daB man sie 
nur beginnen kann? Oberdies wur..te ich, 
daB Bildung und Wissenschaft nach der 
Ordnung des Grundgesetzes Landersache 
ist, die eigentlichen Weichenstellungen also 
von den wiedererstehenden Landem zu 
treffen seien. Daher konnte der Minister tor 
Bildung und Wissenschaft auch nur, wie ich 
Wiederholt betonte, Sachwalter der Lander 
sein For das Hochschulwesen schienen 
mirvier Aufgaben besonders dringend. Die 
Entideologisierung der wissenschaftlichen 
Einrichtungen voranzutreiben, die Stipen
dien der Studenten zu erhOhen , die Demo
krati:.1erung der Unlversitaten zu unterstot
zen und diesem Prozer.. e1ne - wenn auch 
vorlaufige - rechtsstaatlicheGrundlagezu 
geben und, last but not least, demit zu 
beginnen, das jahrzehntelange Unrecht bei 
den Berufungen abzubauen. Die Stellung 
des Marxismus-Leninismus als obligatori
sches Studienfach warschon in der Modrow
Ara nicht mehr zu halten gewesen. Die 
bisherigen Sektionen Marxismus-Leninis
mus hatten daraufh1n begonnen , sich neue 
Namen zuzulegen, wie z. B. lnstitut far 

25 



Politikwissenschaften. Die wenigsten die
ser Neubenennungen waren allerdings bis
her bestatigt und so gut wie keine Um
berufung vorgenommen word en. lch stellte 
mich auf den Standpunkt, daB mit dem 
Fortfall des marxistisch- leninistischen 
Grundlagenstudiums auch site sich darauf 
beziehende Berufungsgebiete entfallen wa
ren, und der Ministerrat beschloB auf mei
nen Vorschlag die Abberufung alter Hoch
schullehrer tor Marxlsmus-Leninismus. In 
den folgenden Monaten habe ich Hunderte 
von Abberufungen unterschrieben. Dabei 
war es nicht mein Ziel. Marxisten aus dem 
wissenschaftlichen Leben auszuschlieflen, 
wohl aber einen ersten wichtigen Schrittzu 
tun. um die staatliche Privilegierung einer 
ldeologie zu beenden. Zugleich wurden 
damit nicht unerhebliche Ressourcen frei
gesetzt, denn dieSektionen Marxismus-Le
ninismus waren in ihrer personellen und 
sachlichen Ausstattung immer bevorzugt 
gewesen. Drei Jahre lang hatten alle Stu
denten nicht geringe Zeit und Energie fOr 
das marxistisch-leninistische Grundlagen
studium aufzuwenden gehabt lch wuBte 
auch, dafl manche durch dieses Fach oder 
seine Lehrer in ihrem Studium gescheitert 
waren. Aber ich kannte auch Kollegen aus 
dieser Sektion, die emsthafte Wissenschaft
ler waren und sich mutig tor grundlegende 
Veranderungen eingesetzt hatten. GOnter 
Rose, Prof. fGr wissenschaftlichen Kom
munismus in Berlin, erklarte im Herbst 
1988 nach einer USA-Reise Offentlich, die 
DDR mOsse auf die Mauer verzichten und 
ihr Verhaltnis zu Israel ordnen. Es war 
daher auch nicht meine Absicht, solchen 
Personlichkeiten einenakademlschen Neu
beginn zu verwehren, wenn er sich auf 
wissenschaftliche Kompetenz stOtzen kOnn
te. 

DiezweiteAbsicht, dieschon lange Oberfal
lige ErhOhung der Stipendien zu erreichen, 
erwies sich als ein innerhalb der MOglich-
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keiten der DDR unlosbare Aufgabe. Lang
wierige Verhandlungen mit Finanzminister 
Romberg brachten kein Ergebnis, konnten 
auch kein Ergebnis bringen, denn es erwies 
sich als unmOglich, rasch ein Steuer- und 
Abgabesystem aufzubauen, nachdem die 
Einnahmen aus dem soz1alistischen Kom
mandosystem mil desssen Ende aufhOr
ten. Es war nicht Rom bergs bOser Wille, er 
hatte buchstablich kein Geld. FGr mich war 
es bitter, den demonstrierenden Studenten, 
denen - wie ich sehrwohl wuBte- durch die 
steigenden Preise das Wasserb1szum Hal
se stand. diese harte Wahrheit sagen zu 
mOssen. lch sehe mich noch vor derVolks
kammer und bei nachtlichen Kundgebun
gen auf den Stufen des Berliner Doms mit 
den Studenten diskutieren, aber Worte an
dern keine harten Fakten Schl1efllich sah 
ich keinen anderen Ausweg, als Bonn zu 
bitten, die BafOg-Regelung schon zum 1 
Januar 1991 bei uns einzufOhren: dies war 
zu einem Zeitpunkt, als man noch mit der 
deutschen Einheit im FrOhjahr oder Herbst 
1991 rechnete. Bei den niedrigen Eltem
Einkommen bedeutete dies faktisch ein 
deutlich hOheres Stipendium fur fast alle 
Studenten. Mit Hilfe des immer verstand
nisvollen Staatssekretars Fritz Schaumann 
gelang eine solche Regelung schliefllich, 
aber fOr die Studenten, die von mir sehr 
wohl wuBten, wie wenig ich von dem bGro
kratischen GestrOpp der Bafog-Regelun
gen und dem Prinzip der Elternabhangigkeit 
hielt und halte, war dies glatter Wortbruch 
Dennoch blieb ich mit den Studentenraten 
im Gesprach. Und 1ch mOchte tor diese 
Auseinandersetzung und fur wesentlich 
hartere, die noch folgen sollten, den Stu
denten in Berlin und Sachsen bescheini
gen, daB sie in ihrer ObergroBen Mehrheit 
auch in der Konfrontat1on fair blieben. Je
denfalls im Vergleich mit einigen (nicht al
ien) Lehrerdemonstrationen, die nach Jahr
zehnten der Staatstreue von der DDR-Ge
werkschaft Unterricht und Erz1ehung oder 
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von ihrer Absetzung entgegensehenden 
Schulraten organisiert wurden. Obrigens: 
Am SchluB fand sich doch noch etwas 
Geld, um tor die Obergangszeit die Stipen
dien wenigstens etwas aufzubessern 

Die dritte Aufgabe fOhrte mitten hinein in 
das Spannungsfeld hochschulpolitischer 
Auseinandersetzung Schon bald nach der 
Wende war das Hochschulrecht der DDR 
weithin beiseite geschoben worden, insbe
sondere auf dem Gebiet der Hochschul
verfassung. Das Spektrum dervon den ver
schiedenen Kommissionen undArbeitsgrufr 
pen vorgeschlagenen Statuten reichte weit 
- von radikal basisdemokratischen Model
len, die die Hochschullehrer noch unter die 
Drittelparitat von 1968 reduzierten und den 
Rektor zum nicht stimmberechtigten Voll
strecker der SenatsbeschlOsse machten 
bis zur frchlichen Urstand der alten Ordi
narienunivers1tat reinster Pragung. Auch 
wer nicht den aussichtslosen Versuch ma
chen wollte, zwischen diesen Extremen zu 
vermitteln, stand vor der Quadratur des 
Kre1ses. Denn einerseits muatees natorlich 
darum gehen, die akademische Eigenver
antwortung und Selbstverwaltung wieder 
herzustellen und in diesem Rahman den 
Professoren die Stellung einzuraumen, die 
nach dem bekannten Bundesverfassungs
gerichtsurteil fur die Freiheit von Lehre und 
Forschung notwend1g 1st, andererseits war 
es aber zunachst notwendig, die durch die 
Kaderpolitik der Vergangenheit systema
tisch zerstOrten Grundlagen der akademi
schen Autonomie neu zu schaffen. Fur Je
den aufmerksamen Beobachter war nicht 
zu Obersehen, da~ so mancher, der jetzt 
akademische Autonomie praktizierte und 
einforderte, bis zur Wende darin bOrgerli
ches Teufelszeug gesehen hatte. Auch war 
klar, da~ die zu erarbeitende rechtliche 
Regelung nur einen vorlaufigen Rahmen 
darstellen konnte. Es dart ja nicht verges
sen werden, da~ bis in den August hinein 
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noch die Meinung vorherrschte, erst war
den sich die Lander konstituieren und ihre 
Landtage und Landesregierungen ihre Ta
tigkeit aufnehmen, bevor die DDR dem 
Geltungsbereich des Grundgesetzes bei
trat und ihre noch verbliebenen zentralen 
Funktionen auf den Bund Obergingen. Dar
um meinte ich, wir hatten mit der neuen 
Hochschulordnung, die ursprOnglich als Ge
setz geplant war, Zeit Ober die Sommer
pause bis zum Herbstsemester, um dann 
auf dieser Grundlage Oberall dort Wahlen 
durchzutohren. die nicht bereits nach den 
gleichen Prinzipien durchgefOhrt worden 
waren. ware mir damals schon die viel 
kOrzere Zeitperspektive klar gewesen, ich 
hatte - wie im Falle der Schulen - kurze 
Verordnungen vorgezogen. die wir - zum 
Entsetzen beratender Westjuristen - je
weils in einerSitzung formulierten und rasch 
in Kraft setzten, um jedenfalts provisorisch 
neue Leitungsstrukturen zu schaffen. Da 
ich meinem Hang zum Perfektionismus 
nachgab, geriet ich in ein Dilemma. Die
jenigen an den DDR-Universiti:!ten und 
-Hochschulen, denen ich mit einer solchen 
Ordnung eineverlafllicheGrundlage geben 
wollte, sahen sich in ihrer neu gewonnenen 
Freiheit erneut durch die Zentrale einge
schrankt. Nach vier Jahrzehnten eines ri
giden Kommandosystems gab es einetiefe 
Abneigung gegen jede Art von Vorgabe, 
auch wenn diese von einer demokratisch 
legitimierten Autoritat kam. lch sail in die
sem Punkte durchaus in einem Glashaus, 
denn noch vor wenigen Monaten hatte ich 
in der Statutenkommission der Humboldt
Universitat ernsthaft die Frage aufgewor
fen, ob denn die Wahl eines Rektors und die 
Berufung elnes Professors auch in Zukunft 
von einem Minister bestatigt werden mo~ 
te. Obrigens hinderte die antiautoritare und 
antizentrahstische Grundhaltung viele, wenn 
nicht die meisten, Oberhaupt nicht daran, 
immer wieder im Einzelfall nach Eingriffen 
von oben zu rufen. Als einer meiner Sohne 
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seinetelefonischen GIOckwOnschezum Mi
nisteramt mit ahnlichen Anregungen ver
band, sagte ich zu ihm: "Junge, ich kann 
nichtwie der alte Fritz mit dem KrOckstock 
durchs Land gehen und Recht schaffen. 
Das ist "l)N8r effektvoll, aber letztlich doch 
ohne Wirkung." Ihm ist das !angst klar 
durch eigene Erfahrung, abervielen bei uns 
noch nichl Dagegen machte den meisten 
westdeutschen Gesprachspartnern und 
Beratern eine Hochschulordnung nur Sinn, 
wenn sieeine Kopiedes Hochschulrahmen
gesetzes der Bundesrepublik worde. Den 
Juristen, die ich im DDR-Ministerium vor
gefunden hatte, leuchtete dies sofort ein. 
Der erste Entwurf war dann auch entspre
chend. 

lnzwischen wurde immer deutlicher, dal:\ 
der Tag der deutschen Einheit rascher her
anrOckte, als dies zunachst angenommen 
worden war. Im Rah mender deutsch-deut
schen Bildungskommission, die im Mai 
installiert worden war, wie auch bei den 
Verhandlungen zum Einigungsvertrag 
machte ich jetzt eine ganz merkwOrdige 
Erfahrung: Einerseits wurde - im Einklang 
mit der 6ffentlichen Diskussion und nach 
meinerOberzeugung Oberwiegendzu Recht 
- kritisch festgestellt, was dringend und 
grundlegend im Bildungswesen der DOR 
zu and~rn war, andererseits wurde jeder 
konkrete Schritt, den wir zur Veranderung 
gehen wollten, beargwOhnt und behindert. 
Zunehmend gewann ich den Eindruck, man 
wolle gar nicht, daB sich die DOR auf dem 
Wege zur deutschen Einheit aus eigener 
Kraft emeuere. sondem Volkskammer und 
Regierung Mtten allenfalls die Aufgabe, 
sch on so viel wie mOglich aus dem Rechts
system der Bundesrepublik zu Oberneh
men. "Wie im Westen so auf Erden," sollte 
Dieter Simon, aber auch erst nach einem 
gewissen ErkenntnisprozeB, dieses Vor
gehen spater einmal nennen. lch hatte von 
Anfang an gesagt: Bildung, Wissenschaft 
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und Kultur sind die Gebiete, in denen nach 
dem Grundgesetz die Deutschen in der bis
herigen DOR auch nach dem Beitritt zu 
eigenen Entscheidungen kommen kOnnen. 
Daher muBte das erste Ziel darin bestehen, 
diesen Freiraum eigener Gestaltung zu be
wahren und darOber hinaus sicherzustel
len. dal:\ auch nach dem Beitritt derWeg in 
die Grundgesetzordnung von den wieder
erstehenden Landern im Osten Deutsch
lands gestaltetwerden kOnnte, d. h. es gait, 
eine Obergangsfrist durchzusetzen. Unter 
Verweis auf die Tatsache, dal:\ das Hoch
schulrahmengesetz auch in der alten Bun
desrepublik den Landern eine Frist von drei 
Jahren eingeraumt hatte. in der sie ihre 
Hochschulgesetzgebung anzupassen hat
ten, konnte ich erreichen, dal:\ auch unse
ren neuen Landern eineentsprechende Frist 
eingeraumt wurde. Nach Einigungsvertrag 
haben sie bis zum 3. Oktober 1993 Ze1t, 
eine HRG-konforme Hochschulgesetzge
bung inkraft zu setzen Entgegen me1ner 
ursprunglichen Absicht wurde dies~ ar in 
einer Anlage versteckt, aber ich habe dafOr 
gesorgt. dal:\ es nicht unbekannt blieb. Zu
gleich war ich aber der Oberzeugung, daB 
dadurch die Notwendigke1t einer vorlaufi
gen Hochschulordnung nicht aufgehoben 
war. Erstens konnten wir nicht mehr damit 
rechnen, daB die DDR-Regierung den neu
en Landesregierungen ordnungsgemaB die 
Geschafte Obergeben kOnnte Zweitens aber 
war die Annahme absurd, die neuen Lan
desregierungen und Landtage wOrden als 
erstes die Hochschulgesetzgebung in An
griff nehmen Daher war 1ch fest dazu ent
schlossen, trotz anhaltender Proteste aus 
Bonn und aus den westdeutschen Landern 
die Hochschulordnung noch auf den Weg 
zu bringen, damit sich die neuen Uindern 
ihrer bedienen kOnnten, solange sie dies fur 
nchtig hlelten, langstens jedoch bis zum 3. 
Oktober 1993. Unter ma'" geblicher Mitwir
kung von Hans-Ludwig Schreibe:. . frOher 
Staatssekretar im niedersachsischen Wis-

senschaftsministerium und unter den Juri
sten, die ich kenne, einer derwenigen. die 
sich die LOsung einer neuen Aufgabe nicht 
nur m it Hllfe alter Formeln vorstellen kOn
nen, sonderndieFreudedaran haben, eine 
neue Formel aufzustellen. veranderte ich 
den bis her sehr HRG-formen Entwurf in fol
genden Punkten 

- Die Zusammensetzung des Konzils blieb 
dem Satzungsrecht vorbehalten, das na
tOrlich vom zustandigen Minister zu besta
tigen war, um der konkreten hochschulpoliti
schen Situation Rechnung zu tragen und 
elne Dom1nanz alter Krafte zu verhindern. 

- Aus dem gleichen Grund erhielt for eine 
Obergangszeit der zu standige Minister weit
gehende Bestatigungs- und lnterventions
rechte be1 der Besetzung akademischer 
Wahlamter 

- Die Rechte des akademischen Mittelbaus 
in der Selbstverwaltung wurden erhoht: es 
wurde vorerst ke1n sogenanntes Hausberu-
9fungsverbot formuliert, weil dies den alte
ren Habilitierten 1m akademischen Mlttelbau 
jede Chance genommen hatte. 

- Es wurde ein generelles Recht formuliert, 
Berufun!'.lsgeb1ete neu zu definieren und auf 
dieser Grundlage die Kompetenz der ent
sprechenden Professoren zu Oberpn.ifen; 
bei dieser Bestimmung hatte ich eine Liste 
imAuge, d1eich mirhattezusammenstellen 
lassen und die alle Berufungsgebiete ent
hielt, die die Begriffe " marxistisch-leni
nistisch" oder "sozialistisch" enthielt, wie 
z.B sozialist1sches Staatsrecht oder marxi
stisch-leninistische Philosophie. 

Trotz aller unserer BemOhungen hatten w,r 
jedoch die Hochschulordnung erst in den 
Ministerrat einbringen kOnnen, nachdem 
der Einigungsvertrag bereits unterschrie
ben war. Da 1n diesem auch das weiter 
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geltende Recht festgeschrieben wurde, 
bedeutete dies eineAbstimmungsrunde mit 
Bonn und der Kultusministerkonferenz, die 
zeitweilig eine unoberwindbare Horde 
schien. Durch personliche Intervention L 
de Maiziere bei Bundeskanzler Kohl gelang 
es, das Bundesbildungsmininisterium, das 
seinen Beamten zuvor jede Mitwirkung an 
der vorlaufigen Hochschulordnung unter
sagthatte, zur Kooperationzu bewegen; die 
Lander, die ohnehin keine geschlossene 
Front gebildet hatten. waren, wenn auch 
einige unter ~rotest, bereit, sich noch ein
mal mit uns an einen Tisch zu setzen. 
Schliel3.lich gab die Vertragsrunde unter 
dem Vorsitz Schaubles und Krauses dem 
Ganzen seinen Segen, wenn auch nur bis 
zum 31 . 12. 91 , was dann - nachdem ich 
den Saal schon wiederverlassen hatte - auf 
Verlangen Wolfgang Clements auf eine 
Frist bis zum 30. 6. 91 verkOrzt wurde. 
Trotzdem war dies ein wichtiger Erfolg und, 
wie ich richtig vorher gesagt hatte. ein 
notwendiger Schritt. Nicht nur, dal3. die fOnf 
Lander eine vorlaufige Rechtsgrundlage 
hatten. lnzwischen istdie Hochschulordnung 
in wesentlichen Teilen in die fOr die Phase 
bis zum 3. Oktober 1993 durch die Landta
ge beschlossene Hochschul- bzw. Hoch
schulerneuerungsgesetze Obernommen 
worden bzw. weiterin Kraft. A ls ich am Tag 
nach der letztlich doch erfolgreichen Ab
stimmungsrunde wieder in meinem Berli
ner Ministerium war, erhielt ich dort eine 
Pressemeldung des Bundesministeriums 
fOr Bildung und Wissenschaft mit blau
gelber Umrandung: Endlich sei es dank 
BMBW erreicht worden, das sozialistische 
Hochschulrecht der DOR aul:\er Kraft zu 
setzen. Auch das war tor mich eine nOtzli
che Lektion. 

Ungleich bitterer waren die Erfahrungen. 
die ich mit meiner Absicht machte, wenig
stens ein Tei! des Unrechts in der Beru
fungspolitik der Vergangenheit zu korrig1e-
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ren. Um die folgende Gesch ichte zu verste
hen, muB man wissen: In der DDR als 
einem zentralistischen Staat gab es pro 
Jahr zwei Termine tor die Berufung von 
Hochschullehrem: im Februar fur die Beru
fung von Hochschuldozenten, die in der 
DOR auch unbefristet waren, und im Sep
tember fur die Berufung von Professoren . 
Der Februar-Termin tor die Dozenten war 
1990 entfallen, wohl weil der damalige 
Bildungsminister sich Ober das mangelnde 
Vertrauen in die vom Zentralen Runden 
Tisch grundsatzlich nur als "geschaftsfOh
rend" bezeichnete Regierung Modrow im 
klaren war. Andererseits gab es sch on bald 
nach der Wende in vielen Hochschul
gremien energische BemOhungen, bisher 
verhinderte oder verschleppte Berufungen 
endlich durchzusetzen. Sicher wollte auch 
der eine oder andere nur noch rasch sein 
Schafchen ins Trockene bring en, doch ware 
es angesichts der gror:!.en Bewegung der 
Hochschulen abwegig zu behaupten, dies 
sei tor diese Berufungsvorschlage typisch 
ge<Nesen. Wie immer dies auch im Einzel
fall gewesen sein mag: Es gab einerseits 
ein gror:!.es BedOrfnis, neue, wirklich neue 
Berufungen zu erreichen, und andererseits 
ein nicht unbetrachtliches Mir:!.trauen In 
dieser Situation formulierte ich in meiner 
Rede anlaBlich der lnvestitur des neu ge
wahlten Rektors der Berliner Humboldt
Universitat mein Modell: Aile Vorschlage 
mor..ten neu beraten werden. Die auf dieser 
Grundlage beschlossenen Namen mor..ten 
dann Offentlich bekannt gemacht werden, 
und jeder, der aus wissenschaftlichen oder 
aus politischen GrOnden ( d. h. wegen Amts
mil!.brauch oderVerletzungvon Menschen
rechten) Einwande gegen die Vorschlage 
hatte, sollte diese der Hochschule oder dem 
Ministerium zur Kenntnis bringen. Vorrang 
sollten alle jene Vorschlage haben, die ein
deutig darauf abzielten, Unrecht der Ver
gangenheit wiedergutzumachen. Auf diese 
Weise hoffte ich, den sich tor die Erneue-
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rung einsetzenden Kraften einen konkreten 
Ansatzpunkt fOr ihre BemOhungen zu ge
ben. Hier muf!te ich aber eine Erfahrung 
machen, die sich !eider in der Folge noch 
wiederholen sollte, dar:!. namlich die Krafte 
der Erneuerung in den Hochschulen das 
bedrOckende Erbe der Vergangenheit zwa r 
eindnnglich als Problem darstellen k6nnen, 
aber oft nicht sehr wirkungsvoll s1nd in der 
Verfolgung realistischer Ziele So erhielt ich 
zwar beeindruckende Schilderungen der 
mirwohlbekannten Methoden und Resulta
te stalinistischer Kaderpolit1k in den Hoch
schul"n, aber kaum konkrete H1nweise in 
bezug auf falsche oder notwendige Be
rufungsvorschlage E1nige solcher H1nwe1-
se wurden jedoch dem Bundesb1ldungs
minister zur Kenntnis gebracht, offenbar, 
weil man diesen im Sinne eines zentralist1-
schen Systems tor die hOhere Stelle hielt, 
die durch die Entscheidung von oben Wan
del schatfen sollte, so wie 1ch gelegentlich 
den Eindruck habe, dar:!. mancher bei uns 
heute den W1ssenschaftsrat mil ahnlichen 
Augen anblickt wie frOher das ZK Auch 
wenn der Bundesbildungsminister damals 
nicht Jurgen W MOllemann gewesen ware, 
hatte er wohl dieser Versuchung, das Mir:!.
verhattnis von Tatendrang und Kompetenz 
zu verringern, nicht wiederstehen kOnnen. 
Vielleicht hatten andere jedoch wenigstens 
dafOr Sorge getragen, dar:!. die Aufforde
rung, doch keine Berufungen mehr vorzu
nehmen, mich aufdem Postwegenichterst 
geraume Zeit, nachdem der Brief in den 
Zeitungen gestanden hatte, erre1cht hatte. 
Wie immer dem auch sei, 1ch antwortete 
ihm wie folgt: 

"Mit einigem Erstaunen habe ich lhren Brief 
zu Berufungen in der DOR gelesen, nach
dem ich diesen mehrere Tage nach seiner 
VerOffentlichung in der Presseerhalten habe. 
lch denke, wir kOnnen uns sehr rasch dar
Ober verstandigen, dafl diese Frage aufler
halb lhrer Kompetenz als Bundesminister 

for Bildung und Wissenschaft liegt. In die
sem Punkt besteht ein prinzipieller Unter
schied zwischen lhrem Ministerium und 
dem Ministerium fOr Bildung und Wissen
schaft der DDR, das derzeitig uneinge
schrankt die voile Zustandigkeit for dieses 
Ressort im Osten Deutschlands ausObt. 
Richtig ist, daB die Kutturhoheit kunftig - in 
gleicherWeisewie jetzt bei den Landern der 
Bundesrepublik - bei den ostdeutschen 
Landern liegen wird. Diese Lander werden 
aber durch die DOR wiedererrichtr-t, die bis 
zum Beitntt m it gleicher demokratischer 
Legitimation die Rechte und lnteressen die
s er Lander wahrnimmt. Zu keinem Zeit
punktw1rd die Kulturhoheit derostdeutschen 
Lander von irgendjemand anderem wahr
genommen werden. 
Nun bin ich selbstverstandlich jederzeit gern 
bereit, sachkundigen Rat in uns gemein
sam bewegenden Anliegen grOndlich zu 
bed en ken Leider enthalt 1hr Brief Formulie
rungen, die mich zweifeln !assen, ob man 
Sie in dieser Angelegenheit korrekt infor
miert hat. Zunachst ist m ir absolut unver
standlich, worauf sich lhre Bemerkung be
zieht, dar:!. von den geplanten Berufungen 
· offenbar ein beachtlicher Teil sogenannte 
Umberufungen sind·. Wenn wir -wovon ich 
wohl ausgehen dart - diesen Begriff im 
gleichen S1nneverwenden, sind Sie schl1cht 
fa Isch unterrichtet. I hr Lob, ich hatte · bis
lang auf Berufungen ganzlich verzichtet' , 
mac ht deutlich, dar:!. Ihnen der b1sherige Be
rufungsmodus in der DDR vollig unbekannt 
isl lch will Ihnen dies gern erklaren: 
Die Berufungen auf freie Dozenten- bzw. 
Professorenstellen wurden jeweils im Fe
bruar und im September einesjeden Jahres 
vorgenommen. In diesem Jahr entfiel unter 
der Modrow-Regierung der Februartermin. 
Im April legte ich fest. dar:!. alle vorhegenden 
Vorschlage zur Berufung von Professoren 
und Oozenten von den inzwischen weithin 
neugewahlten akademischen Gremien er
neutzu beraten waren. Oberdies machte ich 

jede Profung von Berufungsvorschlagen 
davon abhangig, dafl alle Vorschlage publi
ziert werden, so dall jedermann die MOg
lichkeit hatte, im Verlauf von zwei Monaten 
gegen die Kandidaten wissenschaftliche 
oder rechtsstaatlich begrOndete politische 
Einwande zu erheben. 
DieseAbweichung von der Oblichen akade
mischen Praxis, die jedoch durch die politi
sche Situation in derDDR voll gerechtfertigt 
ist, hat nun lelder dazu gefOhrt, dafl von 
interessierter Seite, insbesondere in West
berlln, massiv nach einem generellen Be
rufungsstopp gerufen wird, offensichtlich 
um die Ostberliner und ostdeutschen Uni
versitaten und Hochschulen zur Disposi
tionsmasse fOr kOnftige Karrieren zu degra
dieren. AlsArgumentdient die diffamierende 
Behauptung, im Eilverfahren wOrden noch 
alte Kratte in akademische Positionen ge
schoben. Selbstverstandlich liegt es auch 
nicht in unserem lnteresse, durch extensive 
Besetzung aller Stellen kOnftige Strukturre
formen zu erschweren. Daher werde ich 
Berufungen nur in einer begrenzten Anzahl 
von F alien vornehmen, insbesondere, wenn 
es darum geht, akademische oder politi
sche Zuriicksetzung abzustellen. Es gibt 
keinen Grund, warum der demokratisch 
legitimierte Minister tor Bildung und Wis
senschaft der DOR dies nicht tun sollte, 
zumal er auf diesem Gebiet auch Ober die 
notwendige akademische Erfahrung und 
Korn petenz verfOgt." 

For mich war es eine Sache der Ehre und 
der Selbstachtung, daB wir -so langees die 
DDR gab - das Unsere taten, um auf den 
schwierigen Weg zu einer freien Gesell
schaft voranzukommen. Mich empOrten 
auch die negativen Pauschalurteile Ober 
Wissenschaft und W issenschaftler in der 
DOR, die damals - !eider nicht nur von 
Joumalisten - an jederStrar:!.eneckewohlfeil 
angeboten wurden. Dies schien mir um so 
grotesker, als ich vorher jahrelang aus dem 
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Westen mlr unbegreifliche Lobeshymnen 
auf das DDR-Bildungssystem hatte hOren 
und lesen konnen. AuBerdem drangte sich 
mir der Verdacht auf, man wolle ohnehin 
das Hochschulwesen im Osten kraftig redu
zieren. und da waren neue Berufungen nur 
eine zusatzliche Erschwernis. Das schien 
mir besonders die Situation in Berlin zu zei
gen. Hier hatte die Humboldt-Universitat in 
der Tat eine stattliche Vorschlagsliste aufge
stellt; allerdings waren darunter viele Vor
schlage, Dozenten oder habilitiertewissen
schaftliche Mitarbeiterzu aur1erordentlichen 
Professoren aufzuwerten. Unter den Vor
schlagen fur die ordentlichen Professoren 
befand sich auch mein Name. lch war seit 
1985 auBerordentlicher Professor, und die 
Fakultat hatte mich Im Fri.ihjahr, als an 
einen Minister Meyer nicht zu denken war, 
auf die Liste gesetzt, und dieser Vorschlag 
war nun bestatigt worden. Alles andere 
ware ja auch eine BrOskierung gewesen. 
Obwohl ich sofort Offentlich erklarte, daB 
ich mich natOrlich nicht selbst berufen wOr
de, wurde dies bei den Westbertiner Trom
melfeuer in den Monaten Juli bis Septem
ber, um die Humboldt-Universitat sturmreif 
zu schieBen, immer wleder eingesetzt. lch 
entsinne mich noch gut einer Meldung in 
einer groBen Westberliner Tageszeitung, 
an der Humboldt-Universitat seien schon 
wieder Stasi-Leute unter den Hochschul
lehrem enttarntworden (siewaren Obrigens 
von meinem Ministerium enttarnt und von 
der Humboldt-Universitat entlassen wor
den, aberdas schrieb die Zeitung natorlich 
nicht), jetzt wolle sie noch v,,,eitere Hoch
schullehrer berufen und darunter sei auch 
der Meyer. lch hielt an meinem EntschluB 
fest. Um im elgenen Haus ]eden EinfluB al
terKratteauf die Berufung auszuschlieBen, 
holte ich einen Wissenschaftler aus dem 
Mittelbau, der sich in einer lnitiativgruppe 
zur Hochschulerneuerung hervorgetan hat
te, spezlell dafOr ins Mlnisterium. Wir taten 
alles, um die Vorschlage zu Oberpri.ifen, 
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wobei uns zustatten kam, daB das Ministe
rium Ober eine betrachtliche Anzahl von 
Personalakten von Hochschulangehorigen 
verfOgte, die in der Modrow-Ze1t n icht gerei
nigt waren. SchheBlich wurde aus den Vor
schlagen eine begrenzte Zahl ausgewahlt -
viel weniger, als Stellen frei waren, und ein 
Bruchteil der Zahl, die ich abberufen hatte. 
Aber die Kampagne hatte ihre Wirkung 
getan. Als Professor Hans Ludwig Schrei
ber etwa drei Mon ate spat er einem Bekann
ten erzahlte, er wOrde mich beraten, sagte 
dieser: "Den Meyer Der soil doch noch in 
letzter Minute die ganzen alten Genossen 
berufen haben." 

Als dieser schOne Satz gesprochen wurde, 
war ich schon In Dresden. Am 8 November 
hatte mich Kurt Biedenkopf zum sachsi
schen Minister berufen. Kurze Zeit darauf 
stand ich bei der Feier zum 250jahrigen Ju
bilaum der Bergakademie im alten Rekto
ratsgebaude neben einem Bild des Akade
miegrOnders, des sachsischen Oberberg
hauptmanns und spateren preur..1schen 
Ministers von Heinitz, und sagte, ich emp
fandedas Bild als emegewisseErmut1gung 
tor mich, der 1ch umgekehrt von PreuBen 
nach Sachsen gegangen ware An der Re
aktion der Umstehenden bemerkte Ich, daB 
ich da einen Pun kt berOhrt hatte Zu diesem 
Zeitpunkt umfaBte das gesamte Wissen
schaftsm1nisterium sechs Personen. Mor
gens versammelten wir uns um den groBen 
Tisch in meinem Arbeitszimmer, um die 
Post zu ordnen, die wir hofften, spater ein
mal bearbeiten zu kOnnen. In die ersten 
Wochen nach der Regierungsb1ldung fiel 
auch die Entscheidung OberdieAbwicklung. 
Diese MOglichkeit war wahrend der Ver
handlungen zum Einigungsvertrag konzi
piert worden, als noch angenommen wur
de, die DDR-Regierung wOrde ihre Kompe
tenzen schrittweise aufdie Landesregierun
gen Obertragen. Dabei sollten die letzteren 
entscheiden, welche BehOrden und lnstitu-
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tionen sie Obernehmen wollten und welche 
nicht. Letztere mOr..ten dann - rechtstech
nisch ausgedruckt - abgewickelt werden. 
Dabei war an Bildungseinrichtungen allen
falls nur unter anderem gedacht worden. 
Al!> es dazu kam, daB der Beitrittstermin 
noch vorden Term in unserer Landtagswah
len gelegt wurde, erh1elt ich Hinweise dar
auf, daB die fur die bishengen Bezirke und 
kunftigen Lander eingesetzten Beauftrag
ten offenbar von dem einen oder anderen 
aus dem Westen den Rat erhielten, sich 
doch wahrend des Interregnums dessen, 
was als institutionelle Oberlast angesehen 
wurde, zu entledigen. Wohlgemerkt. dieser 
Rat ging an Personen, die Ober keinerlei 
eigene Legitimation verfOgten. lch machte 
Fritz Schaumann auf diese Gefahr auf
merksam, und er war auch h1er hilfreich. 
MOglicherweIse trug dies dann zu der soge
nannten Fur..notenregelung bei, durch die 
die Entscheidungsfrist bis zum 31. 12. 90 
verlangert wurde. Faktisch hatten wir also 
einen knappen Monat zur Verfugung. lch 
wuBte, es war ein harter Schritt, ein Urteil 
Ober Gerechte und Ungerechte, Ober Kom
petente und lnkompetente. Anderseits hat
te die Hochschulordnung schon eine ver
gleichbare Regelung in bezug auf die 
Berufungsgebietevorgesehen. DieAbwick
lung schlor.. das gesamte Personal ein und 
toot die Chance eines volligen Neuaufbaus 
Voraussetzung war allerdings, jedenfalls 
nach ,.mserem Verstandnis, daB die neue 
Einrichtung auch eIne neue wesentliche 
Aufgabe erfi.illen wOrde. Diesen Nachweis 
glaubten und glauben wir, fur Gebiete wie 
Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften 
jederzeit liefern zu konnen. Aus der Kompe
tenz fur sozialistisches Staatsrecht folgt 
eben nicht automatisch die Kompetenz fur 
Staatsrecht i m Geltungsbereich des Grund
gesetzes Der Zustimmung der breiten 6f
fentl ichkeit konnten wir sicher sein, der 
Zustimmung der Studenten nicht. DarOber 
isl viel oberflachliches Zeug geredet und 

geschrieben worden, weil viele von ihrer 
eIgenen Perspektive oder - was meist das 
gleiche ist - vom allgemeinen Vorurteil 
ausgingen. Bei Joumalisten scheint dies 
eine Berufskrankheitzu sein. Die protestie
renden Studenten bestritten keineswegs 
die Notwendigkeit der Reform, aber sie 
wollten nicht, daB ein Landtag oder eine 
Landesregierung oderwer immer ohne ihre 
Zustimmung beschlieBt, ob und vor allem 
wie reformiert wird. Mit anderen Worten, es 
ging nicht nur um Mil'wirkung, sondem um 
einvernehmliche Regelung. lch will aus
drOcklich hinzufogen, daB nach Jahrzehn
ten eines rigiden und zentrallstischen Kom
mandosystems eine solche Haltung nur zu 
verstandlich war, ja, dar.. wir alle, wann 
immer wir selbst betroffen waren, diese 
Haltung mehr oderweniger ausgesprochen 
vertraten. lnnerhalb weniger Wochen be
stand aber nicht die Spur einer Chance 
dafilr, dieseZustimmungzugeo.Ninnen, wenn 
sie Oberhauptjemals bestanden hatte. Denn: 
Die protestierenden Studenten standen in 
ihrer Mehrheit links, was nicht nur ihr gutes 
Recht, sondern auch nach Lage der Dinge 
nicht anders zu erwarten war, und sie mir!
trauten den Absichten der Regierung. Auf 
eine Kurzformel gebracht lautete der Vor
wurt 1hr wollt eine rote Universitat durch 
eine schwarze ersetzen. In dieser Situation 
gab es Oberhaupt keine andere Chance for 
die Regierung als die rechtl ichen MOglich
keiten zu nutzen und den EntschluB aus
schli~lich allein zu fassen. Auf dieAnsatze 
zur Selbstheilung zu vertrauen, schien ver
messen, sie scheinbar zu ignorieren war 
gleichwohl hart und fur den Einzelnen wohl 
ungerecht. lch machte mir daher keine Il
lusion Ober das, was folgen wOrde, auch 
wenn ich die erste Studentendemonstration 
vordem Landtag mit den Worten begrOBte: 
"lhr hattet mireigentlich Blum en mitbringen 
m ossen." Die Studenten sahen dies nator
lich anders, obwohl sie mir nachtragllch 
noch einen Minikaktus schenkten. In den 
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folgenden Auseinandersetzungen muBte 
mein Ziel ein doppeltes sein, namtich, er
stens, am einmal gefaBten Grundsatzbe
schtu/l festzuhalten, und zweitens, in ge
duldigen Gesprachen den Studenten zu 
vermitteln, daBes uns nichtum Kah Isch lag, 
sondem um Neuaufbau glng und da/l die
ser Neuaufbau ihre berufliche Zukunft si
chert. Allain an der Universitat Leipzig wa
ren dies zwei jeweils mehr als vierstondige 
Versammlungen in OberfOllten Horsalen, 
ein vierstondiges Gesprach am Vormittag 
des 24. 12. mit hungerstreikenden Studen
ten, ein achtstOndiges Gesprach mit Ver
tretem des Studentenrates, des Rektorats
kollegiums und des Mittelbaus am 29. De
zember. Im Ergebnis der Gesprache war 
den Studenten deutlich, dall der Beschlull 
unumstOBlich war, da/l s ie aber die Arbeit 
der neuen Gn.lndungskommissionen in an
gemessenerWeise mitpragen kOnnten. Nun 
muBte es darum gehen, mOglichst rasch 
angesehene und erfahrene Hochschullehrer 
als Grondungsdekane zu gewinnen und 
Grondungskommissionen einzusetzen. In 
den meisten Fallen rief lch die kOnftigen 
GrOndungsdekane einfach Ober den einzi
gen direkten Westanschlull, Ober den die 
Sachsische Regierung damals vertogte, zu 
Hause oder in ihren Hochschulen an, Obri
gens meistens erfolgrelch. Trotz mancher 
Unzulanglichkeiten sind die Neugrondungen 
in den vergangenen Monaten vorangekom
men, und Im DezemberletztenJahres konn
te ich die ersten Berufungsschr ~1ben unter
ze1chnen 

Doch erfassen die NeugrOndungen auf 
geistes- und sozialwissenschaftlichem 
Gebiet nur den kleineren Teil der Universi
tat. Eine personelle Reform war und ist tor 
alle INissenschaftlichen Gebiete notwen
dig, wobei sich die Notwendigkeit nicht in 
erster Linie aus einer veranderten Aufga
benstellung ergibt, wohl aber aus der poli
t1schen und ideologischen Deformierung 
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der Kriterien, nach denen w1ssenschafth
ches Personal, insbesondere Hochschul
lehrer, in derDDR ausgwahltwurden, sowie 
aus der Verwicklung so mancher in die 
Dienste der Staatssicherhe1t. Unter den 
Kriterien der personhchen tntegntat und der 
fachlichen Kompetenz sind also Ents,;he1-
dungen 1m Einzelfall zu fc!llen, und dies auf 
rechtsstaatlicherGrundlage, d h aufgrund 
nachweisbaren Amtsmillbrauchs, nach
weisbarer Verletzung von Menschen- und 
BOrgerrechten, und es mull geprOft wer
den, welche Stellenbesetzung der Vergan
genheit nicht primar fachlich, sondern poli
tisch motiv1ert waren Dam1t das Ergebn1s 
unserer BemOhungen eir,e w1rklich 1nnere 
Erneuerung unserer Hochschulen sein w1rd, 
hat das Hochschulerneuerungsgesetz da
fi.lr zwei Arten von Grem1en geschaffen -
diePersonalkommission und die Fachkom
mission, bei denen die gewahlten Vertreter 
derHochschuleund 1hrer M1tgliedergruppen 
zusammenw1rken mit Vertretern der Of
fentlichkeitbzw mitauswart1gen Hochschul
lehrern. Es ist ein mOhsehges Werk, das 
nur langsam, viel zu langsam vorankommt. 
DiegroBte Bela stung istdas wechselseitige 
MiBtrauen, das uns die Staatss1cherheit als 
schreckhches Erbe hinterlassen hat, und 
die Fixierung vieler darauf, mOglichst v1el 
Ober die Verwicklung in die Staatss1cherheit 
aufzudecken, statt s1ch offens1v und rasch 
m1t dem auseinanderzusetzen, was often 
zutage liegt - namhch m1t dem AmtsmIB
brauch und den Menschenrechtsverletzun
gen der Vergangenhe1t und den dafOr Ver
antwortlichen. Glelchzeit1g mussen INir un
sere Hochschuien und unsere Hochschul
landschaft neu ordnen und dabe1 aus e1ge
ner Eins1cht und Verantwortung den rech
ten Weg finden zwischen schOnen, aber 
unrealistischen Traumereien und dem 
Reillbrettdenken des Wissenschaftsrates. 
Dies alles - die personelle und die struktu
relle Reform der Hochschulen in kurzer 
Frist, ware schon Aufgabe genug. Diese 
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Aufgabe muB aber geleistet werden in e1-
nem vorgegebenen Haushaltsrahmen, der 
s1ch - da wir vom finanz1ellen Transfer ab
hangig sind - nach den in den alten Bun
deslandern ublichen Parametern richten 
muB. Dies w1rd noch in diesem Jahr zu 
einem Personalabbau fOhren, wie er in der 
deutschen Hochschulgeschichte einmalig 
ist Niemand, der be1 Sinnen 1st, wird be
haupten wollen , ein solcher Abbau trafe nur 
oder auch nur uberwiegend Belastete und 
lnkompetente FOr v1ele, die so alt sind \Nie 
1ch oder alter, bedeutet dies zugleich das 
Ende jeder beruflichen Chance. Es ist mei
ne Uberzeugung, da B Sachsen in na her Zu
kunft w1eder einen ehrenvollen Platz im 
Hochschulwesen Deutschlands einnehmen 
wIrd Hatte Ich diese Uberzeugung nicht, 
dann wuBte 1ch nicht. w1e 1ch fOr all die har
ten und bitteren Entsche1dungen einstehen 
kOnnte. die notwend1g oder - was nicht das 
Gle1che 1st - unverme1dlich s1nd Und es 1st 
unsere feste Abs1cht 1m kOnft1gen si:lchs1-
schen Hochschulgesetz die akademische 
E1genverantwortung und Selbstverwaltung 
umfassend auszugestalten H/:itte 1ch die
sen Vorsatz nicht, wullte 1ch nicht, wie 1ch 
die derze1tIge Praxis der stark reduzierten 
Hochschulautonomie vor m ir selbst recht
fert1gen konnte Denn das professorale 
Hemd 1st m1r noch 1mmer ni:lher als der m1-
nistenelle Rock. und das w1rd hoffentlich 
auch so ble1ben Dennoch Trotz unserer 

GewiBheit, darlwirden begonnen Weg ent
schlossen bis zum Ende gehen mOssen 
und daB die Ziele wohl erwogen sind. sind 
viele bedrOckt und enttauscht. Auch wenn 
es uns, wie wir hoffen, 1m Verlauf dieses 
Jahres gelingt, durch die Personal- und 
Fachkommissionen das Ansehen unserer 
Universiti:lten und Hochschulenwiederher
zustellen; auch wenn INir die Grundlagen 
einer neuen Hochschulstruktur schaffen, 
so wird dies doch tor Tausende, deren ln
tegritat und Kompetenz unbestritten i~t, 
keine Chance mehr bieten. Gesch1chte 1st 
keine Lesebuchtext. Auch Gutes und Rich
tiges fordert seinen Preis. Bei uns zahlen 
viele mit dem Ende ihrer beruflichen Chan
ce tore1n funktionstOchtiges und finanzierba
res Hochschulwesen For sie kam die Wen
de zu spat, war die Bereitschaft, die Teilung 
durch Teilen zu Oberwinden und die ungle1-
che Last der Vergangenheit durch ein Zu
ruckstellen eigener Lebensverbesserung zu 
mindern, zu gering. Daran zu erinnern ist fur 
mich, der im engen Rahmen des Machba
ren politische Entscheidungen zu verant
worten hat, ein Gebot des Anstandes 

Hans Joachim Meyer, Prof. Dr., Anglist. war 
in der Regierungde Maiziereletzter Minister 
fur Bi/dung und Wssenschaft der DOR und 
ist seit November 1990 Sachsischer Staats
mmister fur Wissenschaft und Kunst 
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Gisela Jungkla8 / Albert Urbanski (Berlin): 

Statuten der Universitliten und Hochschulen [1990] 

In der Schriftenreihe "Beitrtige zur Hochschulforschung", hrsg. vom DDR
Zentralinstitut tor Hochschulbildung Berlin - mittlerwei/e abgewickelt -, er
schien im erst en Halbjahr 1990ein Material, das eine zusammenfassende Dsr
steUung und Auswertung von damaligen Hochschulverfassungsentwurfen 
versucht. Zur Illustration der Darstelfung des zunSchst ja auch uni-verfas
sungsbewegten, dann ministeriabel gewordenen Autors des vorangegange
nen Artikels dokumentieren wir das 1990 in Miner Au ff age publizierte Matenal. 
Angemerkt sei, dat!, die Diskussionen weitergngen, die endguftig verabschie
deten Hochschutverfassungen oft mats von den ersten Entwurfen stark d1ffenert
en, und da/3 schie/3/ich zahlreiche Regelungen durch Landesrecht auf3er Kraft 
gesetzt wurden. 

Mit dem vorliegenden Material wird erst
mals ein Oberblick Ober Statuten bzw. 

Satzungen von Un1vers1taten und Hoch
schulen in der DOR gegeben. 

Wovon gehen wlr aus? 

1. Es liegen uns Statutenentw0rfe, Konzep
tionen zur Demokratisierung, Thesen zur 
Leitungs- und Verwaltungsorganisation aus 
einer Reihe von Universitaten und Hoch
schulen var. Sie sollen unterverschiedenen 
Aspekten betrachtet und die Erfahrungen 
der einzelnen sollen alien Einrichtungen im 
Hochschulbereich zuganglich gemacht 
werden. 

2. Mitarbeiter der Abteilung Hochschulver
waltung und -organisation des Zentralinsti
tuts fur Hochschulbildung fOhrten Gespra
che mit Rektoren, Projektoren, Dekanen, 
Hochschullehren, wissenschaftlichen Mit
arbeitem, Studentenvertretern und Gewerk
schaftern der Hochschulen. Sie nahmen 

teil an Senatssitzungen, an Beratungen 
wissenschaftlicher Rate, an S1tzungen der 
Statutenkommissionen und der dazu gebil
deten Arbeitsgrup pen der Gewerkschaft und 
der Studentenrate. Diese Erfahrungen und 
Standpunkte sind ebenfalls in der Arbe1t 
ber0cksichtigt. Es ist nicht auszuschlIef1en, 
daB dargestellte Beisp1ele bereits 0berholt 
sind. 

3 In einer Reihe van Veranstaltungen der 
Abteilung, an denen Vertreter der Hoch
schulen, der Studenten, der Gewerkschatt 
und auch Mitarbeiter van Ministerien teil
nahmen, wurden wertvolle Erfahrungen vor
getragen, die hier auch ihren Niederschlag 
finden. 

Welche grundslttzlichen Entscheldungen k~nnen getroffen werden? 

Die vorgeschlagenen Regelungen in den 
Statutenentworfen der Hochschulen sind 
sehr vielfaltig. Nachdem ein Hochschul
rahrnengesetz der DOR nicht zu erwarten 
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war, gingen die Hochschulen und Univer
sitaten zur "Tagesordnung" Ober, und es 
nahmen Statutenkornrnissionen und ahn
liche Arbeitsgruppen ihre Tat1gkeit auf. Zu 
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erkennen 1st eine rnehr oder weniger kriti
sche Anlehnung an Madelle der BRO. Un
sicherheiten gibt es darober, was an spe
zifischen Bedingungen und positiven Er
fahrungen der Universitaten und Hoch
schulen der DOR berOcksichtigt und ein
gebracht werden sollte HierOffnetsich ein 
Feld weiterer Arbeit tor das Zusammen
wirken van Hochschulen und unserern 
lnstitut 

Gegenwart19 zeigt sich bereits, daf! bis
herige Aufgaben und Strukturen des wis
senschaftl ichen Rates in einem neuen 
Medell der akadernischen Selbstverwal
tung berocksichtigt werden m0ssen. 
Ebenso konnen die "erworbenen'' Rechte 
der Student en und auch der Gewerkschafts
leitungen nicht au f1er acht gelassen 
werden, S1e bilden einen wesentlichen 
Ausgangspunkt tor die dernokratische 
Selbstverwaltung unserer Hochschulen. 

Als Schwerpunkte in den Diskussionen 
und Matenalien ze1gten sich: 

1. Fragen der demokratischen Mitbe
stimmung, dazu gehoren var allem· 
- Welche Grem1en sind wie zu wahlen -

das Konzil. der Senat, die Rate der Fach
bereiche, der Fakultaten, der Sektionen? 
- Welche Leiter sollen gewahlt werden -

der Rektor, die Prorektoren, der Kanzler, 
die Leiter der Fachbereiche, der Sektionen 
u a , die Dekane? 
-Wie istdas "Gruppenpnnzip" bei der Wahl 
van Gremien durchzusetzen (Paritaten-oder 
Quotenfrage)? W1e wird Sachkompetenz 
bei Entscheidungen gesichert? 
-Welche Aufgaben und Befugnisse haben 
die Kollegialorgane und wie arbeiten sie? 

-W1e sollte das Verhaltnis van Sitzen und 
stimmen in den Gremlen bezogen auf be
stimrnte Sachfragen (Promotion, Berufun
gen, Haushalt. soziale Fragen usw ) festge
legt sein? 
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-Wo solltees Vetorechtebzw. SperrfYlinoritat 
der Gruppen geben? 
- Wie mossen die Wahlordnungen ausse
hen, welche Wahlrechte sind zu fixieren 
und welche Wahlmodi? 

2. Das Finden von effektiven, leistungs
fahigen,der demokratlschen Mltbestlm
mung entsprechenden Strukturen 
Hier wird deutlich: lnhalt und Profi l der 
Hochschule bilden den Ausgangspunkt fur 
die Demokratisierung der Leitung und die 
Entwicklung neuerVorstellungen zu Struk
turen. Dazu gehoren zurn Beispiel Oberle
gungen 
- zum W issenschaftsprofil der Einrichtun
gen, 
- zur Demokratisierung der Ausbild11ngs
prozesse, zum Einrichten breiterer P,ofile, 
zur Forschungsarbeit, 
- zur Gestaltung des Studiums. zum Ab
schluB z B. der Diplome fOr lngenieure 
nach dern Grundstudiurn. 

Festzustellen ist, wenn inhaltliche Fra
gen nicht denSchwerpunktder Oberlegun
gen bilden, so stehen unergiebige Diskus
sionen zu Formfragen der Demokratie irn 
Vordergrund. Zweifellos muB es aber so 
sein, daB die Aufgaben der Hochschule 
die Grundlage tor Entscheidungen zu 
Strukturfragen bi lden 

Als w irkungsvoll und van den Universi
tatsangeMrigen zustimrnend aufgenorn
men zeigte sich z.B. das Vorgehen der 
Technischen Universitat Dresden: Eswur
den, bevor Oberlegungen zu Statut und 
k0nftigen Aufgaben der Universitat ange
stellt wurden, die bisherige Arbeitsweise 
und Entwicklung sowie die wissenschaftli
che Profilierung des Hauses analysiert. 

3. Das Setzen von Prlmlssen als Aus
gangspunkt fUr Oberlegungen zur de
mokratlschen Umgestaltung 
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So zu verfahren hat sich u. E. bewahrt; im 
einzelnen wurden folgendeZusammenhan
ge als Pramissen gesetzt: 
- die Einheit von Sachkunde und Ent
scheidungskompetenz demokratisch leg1-
timierter Gremien und Leiter, 
- die Einheit von Leitung, demokratischer 
Wahlund RechenschaftslegungzurDurch
schaubarkeit der Entscheidungsprozesse, 
- die Einheit von disziplinarer Entwicklung 
und interdisziplinarerVerflechtung in Lehre 
und Forschung. 

Trotz unterschiedlichen Herangehens und 
Verfahrens, besonders was die Zusam
mensetzung der Entscheidungsgremien 
und der Vertretungsanspruche der ein
zelnen Beschaftigungsgruppen betrifft, 
zeichnen sich folgende allgemeineAspekte 
ab· 

- Da die Hochschullehrer entscheidende 
Verantwortung tor die Entwicklung von 
Wissenschaft und Leh re tragen, w1rd dafOr 
pladiert, daB sie in den dafOr verantwortli
chen Grem1en oder bei entsprechenden 
Sachfragen die Majoritat der Stimmen ha
ben. 
- Es wird vertangt, fachliche Kompetenz mit 
demokratischer Kontrolle und Oberschau
barer Leitungsbewertung zu verbinden. 
- Die Freiheit der Lehre und das Studium 

wOrden die Studenten zur aktiven Teilnah
mean derakademischen Selbstverwaltung 
verpflichten, lhre Sachkompetenz zu aus
gewahlten Fragen mossesich in Ihren Rech
ten widerspiegeln. 
- Die unterste Ebene(Wissenschaftsbereich, 
Lehrstuhl, auch Sekt1on)w1rd daher als der 
eigentliche kollektive Leistungstrager be
trachtet. Daher wird auch gefordert, mehr 
Verantwortung auf diese Ebene zu verla
gem. 
- For notwendig erachtet wird, dal1 die ge
wahlten Gremien und die Leitungen ihre 
Beratungsergebnisse offenlegen un 1 die 
Leiter den Gremien, von denen sIe gewahlt 
wurden, Rechenschaftgeben. Fastalle Vor
schlage und Konzept1onen gehen in Vor
stellungen zu kOnft1gen Strukturen von der 
Trennung zwischen den akademischen 
Arbeitsprozessen und den Verwaltungspro
zessen aus. Hier wird allerdings, dies wol
len wir kritisch vermerken, die b1sherige 
Praxis der Plan- und Mangelw1rtschaft zu
grunde gelegt. Es sollte nicht ubersehen 
werden, daB akademische und allgemeine 
Verwaltung eine Einheit bIlden und die Ver
antwortung des Rektors tor die Hochschule 
nicht geteilt werden kann. Der Kanzler oder 
Verwaltungsdirektor ist in erster Lmie em 
"Bevollmachtigter" des Rektors und nicht 
im Sinne eines Kurators dem zustand1gen 
Minister unterstellt 

Welche normativen Regelungen werden In den Statuten vorgeschlagen? 

Es sei vorausgeschickt, daB freie demo
kratische und geheime Wahlen auf alien 
Ebenen Oberall als die wichtigste Voraus
setzung tor die demokratische Erneue
rung an den Universitaten und Hochschu
len gesehen werden Folgende Fragen wer
den in diesem Zusammenhang gestellt: 

1. Braucht die Hochschule ein gesetzge
bendes Gremium? 
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In alien ausgewerteten Materialien wird 
von der Wahl einer "obersten gesetzge
benden Versammlung" oder emes ··ober
sten Kollegialorgans" ausgegangen. Die 
Benennung dator ist unterschiedlich 
Konzil, Konvent, Universitatsrat. Dieses 
oberste Gremium wird als Parlament mit 
entscheidenden BeschluBrechten charak
terisiert, in das Mitglieder aller Gruppen 
der Hochschule gewahlt werden sollen. 
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In einigen Dokumenten werden deshalb 
die Mitglieder der Hochschule definiert. In 
der Regel werden darunter gefaBt: Hoch
schullehrPr, wissenschaftliche Mitarbeiter, 
Assis tent en, Stuer 7ten, Arbeiter und Ange
stellte. 

An der TH Zittau werden EhrenbOrger und 
Ehrensenatoren gesondert als Mitglieder 
der Hochschule genannt. Eine Differenzie
rung nach Mitghedern und AngehOrigen, 
wie sie Im Rahmengesetz und den Lander
gesetzen der BRO vorgenommen wird, 
scheint zweckmaBig Relativ einheitliche 
Auffassungen gibt es zu den Aufgaben der 
"obersten gesetzgebenden Versammlung". 
1hr obliegt, 
-BeschlOssezu fassen uber Grundgesetze, 
Statut der Emrichtung, 
- Wahl des Rektors, z T. auch der Pro
rektoren durchzuflihren, ebenso 
- die Wahl der Mitglieder des Senats und 
- die Wahl des Kanzlers bzw. Verwal-
tungsd1rektors Ander UniversitatJena wird 
ein H<'!11shaltsausschuB durch den Konvent 
gewahll 
- EntscheIdungen zu Grundsatzfragen der 
Entw1cklung auf den Geb1eten Lehre, For
schung, W1ssenschaftsentwicklung, Profil 
u.a zu treffen 
Vereinzelt. z B an der PMago9Ischen Hoch
schule Halle/KOthen, wird das Konzil als 
Beratungsorgan charakterisiert, allerdings 
mit Entscheidungsrecht zu wesentlichen 
Fragen. Sehr unterschiedlich sind die Auf
fassungen zur Zusammensetzung und 
GrOBe des KonzIls 

2. Wie sollen die Kollegialorgane (Kon
zil, Senat) zusammengesetzt werden? 

For die M1tgliedergruppen Hochschulleh
rer, Studenten, wissenschaftliche Mitarbei
ter, Arbeiter und Angestellte zeigen sich (in 
der Reihenfolge) folgende Proportionen 

7:22:1 
6:2:2:1 
5:2:2:1 
4:3:2:1 

Einige Beispiele in absoluten Zahlen 
zeigen folgende Zusammensetzung des 
Konzils: 

175 Hochschullehrer 
50 Studenten 

100 Hochschullehrer 
100 Studenten 

50 wissensch 
Mitarbeiter 

50 sonstige 
Mitarbeiter 

50 wissensch. 
Mitarbeiter 

50 sonstige 
Mitarbeiter 

Die Unlversitat Jena hat folgende Z:.isam
mensetzung gewahlt: 

50 Ordinarien 
20 B-promovierte Wissenschaftler 
20 AssIstenten 
25 Studenten 
20 technische Mitarbeiter 

lnteressant ist der Vorschlag der Humboldt
Universitat zu Berlin, einen standigen 
Konzilvorstand zu etablieren. Er setzt sich 
zusammen aus Vertretern des akademi
schen Rates, des Rates der Assistenten, 
des Studentenrates und des Personal rates 

3 . Welche Vertreter sollen gewlihlt wer
den? 

Aus den uns vorllegenden Dokumenten 
ist zu ersehen, daBweitgehend Ubereinstim
mung daruber besteht, daB der Rektor, die 
Sektionsdirektoren, die Dekane und der 
Kanzler gewahlt werden. Unterschiedlich 
sind die Auffassungen zur Wahl von Wis
senschaftsbereichsleitern, vereinzelt wird 
auch gefordert, die Leiter von Lehrstohlen 
zu wahlen. 
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Der Rektor und der Kanzler werden an 
vielen Hochschulen vom Konzil gewahtt, 
haufiger jedoch vom Senat bzw. vom 
wissenschaftlichen Rat. Oas Vorschlags
recht fllr den Rektorwird dem wissenschaft
lichen Rat bzw. dem Senat sowie alien 
wissenschaftlichen Struktureinheiten ein
geraumt. Mitunterwird tor das Einspruchs
recht durch den Minister pladiert. In der 
Regel geht man davon aus, daB sich meh
rere Kandidaten zu rWahl stellen. Wah rend 
in einigen Wahlordnungen festgelegt ist, 
daf! Prorektoren ebenfalls gewahlt werden 
sollen, dabei oft dem Rektor das Vor
schlagsrecht zugesprochen wird, haben 
sich andere dafOr entschieden, die Prorek
toren durch den Rektor bestimmen zu las
sen, nachdem entsprechende Vorschlage 
durch den Senat unterbreitet wurden. 

Fur die Wahl der Sektionsdirektoren, auch 
der Dekane. ist sehr haufig vorgesehen, 
d1ese auf Vollversammlungen der Sektionen 
bzw. Fakultaten oder Fachbereiche stattfin
den zu !assen. 

An fast allen Einrichtungen spricht man 
sich dafOr aus, die Amtszeit der gewahlten 
Leiter zu begrenzen. Eine Wiederwahl soil 
moglich sein, jedoch werden h0chstens 2 
Wahlperioden hintereinander fur g0nstig 
erachtet. 

4. Welche Stellung hat der Senat bzw. 
der wlssenschaftliche Rat? 

In den durchgesehenen Ordnungen und 
Konzeptionen wird der Sen at in der Regel 
als austohrendes Organ zwischen den 
Tagungen des Konzils, gewissermaBen 
als "Regierung", charakterisiert und dem 
Rektor als kollegiales Organ mit Ent
scheidungsbefugnis Ober alle grundsatzli
chen Probleme zur Seite gestellt. Solche 
Auffassungen sind auch in den Ookumen
ten zu finden, in denen der Rektor explizit 
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als Einzelleiter ausgewiesen wird. Es sel 
hier erganzt, daB diegefaf!ten BeschlQsse 
dleses Kollegialorgans tor den Rektor 
bindend sind, demzufolge kann es nicht 
darum gehen, daf! die Entsche1dungen des 
Rektors beraten werden Die Zusammen
setzung des Senatssoll die gerechte ln
teressenvertretung aller Universitatsmit
gl1eder ermOglichen Gesetzte Personen 
sind in der Regel der Rektor, die Prorek
toren und der Kanzler bzw Verwaltungs
direktor 

Untersch1edl1che Festlegungen g1bt es zum 
Stichwort Stimmrecht von Rektor und 
Prorektoren 1m Senat Wahrend an 
e1n1gen Hochschulen das St1mmrecht fur 
die genannten Personen abgelehnt wird, 
u.a wegen der Uberzahl von Vertretern der 
Hochschullehrer in d1esem Gremium. 
raumen andere ihnen St1mmrecht e1n, 
abgeleitet aus der Verantwortung und 
dem Vertrauen, das s1edurch die Wahl tor 
dieses Amt erhalten haben sow1e aus der 
Moglichkeit der Kontrolle und derRechen
schaftslegung durch Leiter und Gremium 

Der Sen at arbeltet an den me is ten Einrich
tungen mit standigen und auch zeitweihgen 
Kommissionen bzw. Arbeitsgruppen. Dte
se Kommissionen sind sowohl analog zu 
den Hauptprozessen gebildet worden, aber 
auch, w1e z B. an der TU Dresden, tor die 
Arbeit an den Hauptentw1cklungslinien der 
Universitat. 

Der Rat der Sekt1on bzw Fakultatsrat 
(wenn dte Fakultate1neVerwaltungsstruktur 
hat) wird auf d1eser Ebene in bezug auf den 
Wahlmodus und auf seine Rolle und seine 
Aufgaben dem Senat gleichgesetzt. lnfolge 
der Rolle des Senats kommt man an eini
gen Eirrichtungenzu demSchluB, daf! die 
Existenz eines wissenschaftlichen Rates 
nicht erforderlich sei. Es konnten die 
Fakultaten im Sinne von wissenschaftli-
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chen Grem1en und der Senat gemeinsam 
das "wissenschaftliche Gewissen" sein. 
Andere Einrichtungen hingegen wahlen 
sowohl den Senat als auch einen wissen
schaftlichen Rat. 

5. Welche Grundstrukturen werden vor
geschlagen? 

Zu Strukturen und Entscheidungsebenen 
gibt es neben vielen unterschiedlichen Be
zeichnungen auch unterschiedliche Auf
fassungenzur sogenannten wissenschaftli
chen Basisemheit Ein Teil der Hochschu
len legt sich fest, dar.. derWissenschafts
bereich bzw auch der Lehrstuhl diesezen
traleGrundeinheit fOrLehre und Forschung 
sei. Ein anderer Teil rang1ert sie als Sub
strukturen unterhalb der Sektion (im bishe
rigen Begriffsverstandnis) ein. Einige Ma
delle sollen die V1elfalt der Struktur zeigen. 

Karl-Marx-Universitat Le1pz1g und Tech
nische Univers1tat Dresden 
Fakultaten s1nd organ1satonsche, im
matnkulierende Grundeinheiten, sie tra
gen die Ausb1ldung in mehreren Fachrich
tungen oder Grundstudienrichtungen. 

T echnische Universitat Magdeburg: 
Es s1nd Fachbere1che und Institute vorge
sehen 

Padagog1sche Hochschule Neubranden
burg. 
Institute und Lehrstohle als Strukturein
heiten zu b1lden wird vorgeschlagen 

Martin-Luther-Un ivers1tat Ha lie-Wittenberg: 
Die Sektion wird als selbstandige wirt
schaftliche Einheit betrachtet, die einen 
eigenen Verwaltungsapparat hat. 

Im Entwurf der Humboldt-Universitiit zu 
Berlin 1st vorgesehen: 
a) eine zentrale Fakultat m1t e1genstandiger 

Verwaltung (z.B. Medizin) einzurichten, 
b) dezentrale Fakultaten zu schaffen, die 
sich in Sektionen oder Fachbereiche glie
dern, und entsprechende dezentrale Ver
waltung. 

6. WelcheGruppenvertretungen werden 
vorgeschlagen? 

In unterschiedlicher Weise und mit unter
sch1edlichen Rechten ausgestattet, haben 
sich Gruppenvertretungen als weitere Mit
bestimmungs-bzw. Vertretungsgremien ge
bildet, so 

a ) die Studentenrate 
Wah rend in einigen Dokumenten Stand
punkte bzW. Moglichkeiten zur Mitbestim
mung der Studenten festgehalten sind, 
haben andere Einrichtungen dazu gar 
nichts vorgesehen. 
Ander TH llmenau wurde formuliert, daf! 
die Studentenschaft im Konzil zu allen Fra
gen, die sie betreffen, ein von der Mehrheit 
der Studenlen getragenes Einspruchrecht 
erhalt. 
In anderen Materialien wird postul iert, dar.. 
Studenten Mitsprache be1 der Gestaltung 
des Studiums und der Lehre haben, dar.. 
sie sich in angemessenerWeise zu studen
tischen Forschung und zur Wirksamkeit 
der Lehre aur..ern konnen sowie Ober die 
Leistungen der Hochschullehrer 
An der Padagogischen Hochschule Hal
le/Kothen werden Studentenvertretungen 
als beratende Organe gesehen, Stu
dentenvertretern wird in Leitungssitzungen 
des Rektors und der Sektionsdirektoren 
Sitz und Stirn me eingeraumt. 

b) die Assistentenvertretungen 
Gebildet wurde z.B. ein Sprecherrat der 
Oberassistenten, Assistenten, Lektoren, 
Lehrer im Hochschuldienst, derbefristeten 
Assistenten und der Forschungsstudenten. 
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c) die Personalvertretungen 
An der Hochschule tor Okonomie war vor
gesehen, einen Personalrat tor wissen
schaftliche Mitarbeiter und Hochschulleh
rer zu bilden sowie einen Betriebsrat tor 
technische Mitarbeiter. 

An einigen Einrichtungen, z.B. an derTU 
Magdeburg und an der TU Dresden 1st 
das Mitsprache-, Kontroll- und Einspruchs
recht der Gewerkschaft gegenober den 
staatlichen Leitungen gewahrleistet. Un
abhangig von der paritatischen Vertretung 
der verschiedenen Beschaftigungsgruppen 
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wird vielfach gefordert, da/1 be1 wicht1gen 
Fragen genOgend Moglichkeiten beste
hen, sich mit den Mitgliedern zu beraten, 
sich Meinungen und Standpunkte zu bil
den, bevor die Entscheidungen getroffen 
werden 

Gisela Jungk/a/3, Diplom/ehrerin. war wis
senschaftliche Oberassistentin am Zentral
institut fur Hochschulb1ldung Albert Ur
banski, Prof. Dr. oec . war Leiterder Abtei
/ung Hochschulverwattung und -organi
sation des Zentralinst,tuts tor Hoch
schulbildung. 

BERICHTE 

Hochschulinfonnationssystem (HIS): 
Studienbeginn in den neuen Ulndern im Winter 1991/92 

Erste EindrOcke vom Studium 

Mit der F Orderung durch den Bundesminister 
tor Bildung und Wissenschafttohrt HIS der
zeit eine auch tor die neuen LanderundOst
berlin reprasentative Befragung der Stu
dienanfanger im Wintersemester 1991/92 
durch. Es sollen lnformationen Ober die 
Begleitumstande der Studien- und Hoch
schulwahl. ih nen zugrundeliegende Beweg
grOnde, Ober erste EindrOckevon den Gege
benheiten im begonnenen Studium sowie 
Ober weitere Studien- und Berufsperspek
tiven gewonnen werden 

Im Rah men dieser Untersuchungwird auch 
die "allgemeine St1mmungslage", die Be
findlichke1t der Studienanfanger in den neu
en Landern erfragt Eine offenzu beantwor
tende Frage am Ende des Fragebogens 
lautet: 

"lnzwischen haben Sie einen ersten Ein
druck von lhrem Studium und der neuen 
Umwelt gewonnen Wie fOhlen Sie sich zur 
Zeit dabei? 

Beschreiben Sie in einigen Stichworten 
- Was sind lhre Erfolgserlebnisse? 
- Was finden Sie besonders gut? 
- Was bedrOckt Sie besonders stark? 
- Was wOrden Sie gern verandern?" 

Exemplarisch tor die Stimmung an den 
Hochschulen in den neuen U!ndern er
scheien nach Auswertung einer tor die Ge
samtstichprobe reprasentativen Zufalls-

auswahl spontane Aunerungen Ober erste 
EindrOcke vom Studium und seinem Um
feld aus den ersten ca. 3.500 Einsendun
gen die folgend skizzierten Sachverhalte. 
Siezeigen, was die Studienantanger in den 
neuen Landern ca. acht Wochen nach Stu
dienbeginn am starksten berOhrt: 

• Beklagt wird das z. T. erforderliche Abge
hen von ursprUnglicher Studienplanung, 
wei l eine unter frOheren Bedingungen aus
sichtsreicheStudienrichtungjetztwenig oder 
gar nicht mehr sinnvoll erscheint, z. B. W irt
schaftsingenieurwesen statt Sport, Wirt
schaftswissenschaften statt Russisch, Um
weltschutz stattAgraringenieurwesen nach 
landwirtschafllicher Lehre. Probleme sind 
dabei verlorene "Vorleistungen", zusatzli
che Orientierungsschiengkeiten und Zeit
verlust. 

• Als bedrUckend warden In der Anfangs
phase des Studiums insbesondere Ableh
nungen im Wunschstudienfach wegen Zu
lassungsbeschr3nkungen, Strei!. im Studi
um, KenntnislOcken, die Distanz des Lehr
personals und die Anonymitat am Hoch
schulort empfunden. 

• Erfolgserlebnisse sind erste bestandene 
Klausuren, der Erhalt des gewOnschten 
Studienplatzes, das aktive Erleben der Ent
scheidungsfreiheit im Studium, das erfolg
reiche KnOpfen von Kontakten und das 
Schlie/1en erster neuer Freundschaften. 
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Diese BedrOckungen und Erfolgserlebnisse 
sind aber Sachverhalte, in denen sich die 
Studienanfanger in Ost und West nicht 
groB unterscheiden. Demgegenuber sind 
auffa lligeAbweichungenzwischen Ost- und 
West-Studienanfangem deutlich festzustel
len bei den anderen hieraufgefuhrten Sach
verhalten· 

• Ein lnteresse an fremdsprachen, sei es 
als Erganzung zum Studium, sei es neben 
dem Studium, w1rd haufig artikuliert. Dabei 
handelt es sich um AuBerungen von Stu
dienanfangern so gut wie aller Stuienrich
tungen, insbesondere auch aus lngenieur
wissenschaften, Naturwissenschaften. 
Medizin. Ein inhaltlicher Zusammenahng 
mrt dem Studium ist allerdings indirekt fast 
immer gegeben (auslandische Fachlitera
tur). So gutwie ausschlieBlich geht es um 
"West"-Sprachen, am begehrtesten istEng
lisch 

• Probleme der formalen Gleichstellung 
von StudienabschlUssen in den neuen 
mit denen der alten Lander, vereinzelt auch 
schon der Blick auf "Europa 93" bewegen 
die Studienanfannger in den neuen Lan
dern ebenfalls. lmmer noch verbeitet ist die 
Angst, dar:\ StudienabschlOsse nicht aner
kannt werden bzw. nicht gleichgestellt wer
den odertzotzAnerken nung bzw. Gleichstel
lung rncht konkurierren kOnnen, se1 es 1m 
gesamtdeutschen Rahmen, se1 es gegen
Ober e1ner EG-umfassenden Konkurrenz. 
(Auch deshalb der Ruf nach West-Dozen
ten!) 

• Hochschule und Umfeld: Haufig wird 
geklagt Ober mangelnde Ausstattung der 
Hochschulen bei Baulichkeiten und Rau
men (Enge, Verfall, Zerstorungen), bezOg
lich der materiellen Ausstattung (Apparatu
ren, Gerate, Installation - auch fehlende 
Lautsprecher, um Dozenten in Oberfullten 
Raumen Gehorzuverschaffen)sowieLehr-
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mitteln (BOcher , Labormittel). Besonders 
wird beklagt, daB - anders als fruher - keine 
Fachliteratur mehr semesterweise ausge
liehen wird. 

Sport bzw die Moglichke1t. 1hn zu betre1-
ben. spielt in den neuen Landern weiter 
eine gror:\e Rolle. Soweit Sportmoglichkeiten 
vorhanden sind, erfreuen s1e s1ch groBer 
Wertschatzung, ihr - zunehmend haufige
rer - Mangel wird beklagt 

• Ost-Dozenten bilden s1ch in den Auae
rungen derOst-Stud1enanfMgerab alsz T 
fOrsorglich, aber auch z. T polttisch ver
strickt, wobei die T endenz besteht, bei dem 
padagogisch-fOrsorgltchen Professor die 
politische Vergangenhe1t nachzusehen Al
lerdings wird auch be1 Ost-Dozenten "zuneh
mende Gleichgultigkeit der Lehrenden ge
genOber den Lernenden" konstatiert. 

• Mehr Praxisbezug im Studium wird 1ns
besondere gefordert in Lehramtsstud1en
gangen fur Primarstufe und Sekundarstufe 
1, lngenieurwissenschaften, Wirschaftswis
senschaften, auch in Jura 

• Ein Wunsch nach Reduzierung von Ne
benfachern zugunsten des Kernbereichs 
des Studiums wird haufig art1kuliert, insbe
sondere in Naturwissenschaften, I ngenieur
wissenschaften, aber auch Sprachwissen
schaften. 

Dah1nter steht der Wunsch, die - noch -
kurzen Studienze1ten und dam1t die Option 
auf kOnftige gOnstige Berufschancen zu 
erhalten 

• Erste Klagen erfolgen Ober die beginnen
den Tendenz zur Auflosung des en gen Zu
sammenhalts unter den .:.>tudenteri und hin 
zu einer Differenzierung nach sozialen Ab
stufungen. die allmahl1ch sichtbar und da
m it bewur:\t werden 

-oc•si:-:1 . . r- os• ,.r · : 992 

• Studienfinanzierung: BAfOG wird zu
nehmend anzeptiert. Seltener als im Vor
jahr wird seine Elterabha.ngigkeit beklagt, 
seltener auch der te1lweise Darlehens
charakter Dennoch. " ... muB nebenher 
jobben, wenn ich nicht meine Eltern auf 
Unterhatt verklagen will" bzw " ... solange 
hinterherlaufen und dann dennoch die Half
tewiederzurOck2ahlen ... "; geklagtwirdauch 
Ober die Dauer der Bearbeitung von Antra
gen. Haufige, um nichtzu sagen, Standard
klage ist: Niedrigere Satze als im Westen 
trotz der als besonders hoch empfundenen 
und noch wachsenden Kosten fOr Ernah
rung, Mleten (hierwerden Preissteigerungen 
jm das bis zu sechsfache b1nnen weniger 
als zwolf Monaten als sehr schmerzhaft 
empfunden, auch wenn sie auf einem ge
genOber "Westmieten" sehr niedrigen Ni
veau erfolgen). Verkehrsmittel sowie last 
not least Lehrm1ttel, insbesondere LehrbO
cher 

Mangelnde Jobm6glichkeiten wahrend des 
Stud1ums und in den Sernesterferien, um fi
nanzielle Enpasse auszugleichen, a ls Fal
ge der koniunkturell bedingten allgemeinen 
Knapphe1t der Arbeitsplatze schmalern die 
Budgets der Studenten zusatzlich. 

Kia gen Ober Arbe1ts-und Perspektivlosigkeit 
sowie schlechte finanzielle Situation sind 
aber seltr>ner als 1m Vorjahr 

• Studlenorganisation: Hier finden sich 
gegenlaufige Meinungen von "zu versch ult" 
bis hin zu "gut, dar.\ Entscheidungen Ober 
Prioritaten, z . B. zwischen konkurrierenden 
Veranstaltungen, abgenommen wird" 

Die Freiheit fur ein Studium eigener Wahl 
anstellevon fruherenZwangenwird begrom. 
Neben dieser Fe1heit findet das "Mehr'' an 
Freizeit (wegen Wegfalls "von oben" ange
ordneter studienferner Zeitaufwendungen) 
positive Erwahnung, das es ermoglicht, die 

breiter gewordene Palettevon Veranstattun
gen auch wahrnehmenzu konnen, nichtzu
letzt als Mittel zur selbstverantwortlichen 
Optimierung der Zukunftchancen. 

Daneben wird aber auch ein Mangel an 
Orientierungsm6g/ichkeiten empfunden und 
warden Stundenplanvorgaben bzw. Emp
feh lungen zur Zusammenstellung des 
Studienplans als Unterstotzung for ein zo
giges Studium gefordert, weil die Gefahr 
gesehen wird, sich bei vOllig freier Studien
gestaltung zu "verrennen". 

Die Anreize Jnd Chancen bilden also zu
gleich Risiken, Probleme, ja Belastungen, 
zumal einem "frOher" diese Entscheidun
gen abgenommen wurden. 

Seminargruppen erfreuen sich - soweit 
angeboten bzw. organisiert - positiver Re
sonanz und Beliebtheit einerse,ts als Hilfe 
beim Stud1um, andererseits als eln Schutz 
vor Anonymltat. Allergings wird hier immer 
seltenerihre ''herl<ommliche" Form gemeint; 
die kennen viele Studienanfanger besten
falls noch vom Horensagen. Vielmehrwer
den unter der Bezeichnung "Seminargrup
pe" immer Mufiger Arbeitsgemeinschaf
ten, Obungs- und Tutorengruppen verstan
den. also kurzlebigere Gruppen, oft auch in
formelle ZusammenschlOsse. Soweit sol
che Arbeitsgruppen nicht bzw. nicht mehr 
vorhanden sind, wird ihrWegfall bedauert. 

• 0berschaubare Verhtiltnl1se an den 
Hochschulen / "fam iliareAtmosphare" wird 
an den vergleichsweise Mufiger kleinen 
Hochschulen derneuen Lander imrnerwie
derdeutlich betont als dem Studium (Erfolg 
und Dauer) direkt oder ind irekt fOrderlich 
und deshalb erhaltenswert 

• UmweltbewuBtsein: "SchlechteLuft" am 
Hochschulort und andere Umweltindika
toren gewinnen Bedeutung als Kriterien zur 
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Einschatzung der Lebensqualitat am Hoch
schulort und dam it als MotivfOr Studienplatz
wahl und Erwagung von Hochschulwech
seln. Das sich hierin abbildende Umweltbe
wuBtsein wurde 1990/91 noch nicht arti
kuliert. Hier sind erste Hinweise auf einen 
neuen Trend zu beobachten. 

• Die beginnende Vermlschung und "Os
sis" und "Wessls" unter den Studienan
fi!ngem in den neuen Lander fOhren offen
barz. T. zu facettenreichen Verstandigungs
problemen, die auf be1den Seiten registriert 
werden: 

Studienanfanger aus dem Westen tohlen 
sich an Ost-Hochschulen z .T. als "Fremd
kOrper" und klagen, sie kOnnten kelnen 
Kontakt finden, die Kommilitonen aus dem 
Osten seien fremd und ihnen gegenOber 
kontaktscheu. 

Andererse,ts kommen auch die "Landes
kinder" unter den Studienanfangern im 
Osten nicht immer mit den Kommilitonen 
aus dem Westen zurecht. Sie empfinden 
sie als "anders", teils in negativer, Oberwie
gend aber in positiver Hinsicht. Aur..emgen 
bewegen sich von "'Wessis' sind arrogant. .. " 
bis " ... gefallt die Atmosphare, die durch 
das gemeinsame Studium von Menschen 
aus den alten und den neuen Ulndern 
entsteht" oder " .. gut: breites Spektrum 
von Studierenden (z. B aus den alten Lan
dern)". 

• West-Dozenten: Wer s1e "kennt", findet 
sie gut: insbesondere Studienanfanger in 
Jura und Wirtschaftswissenschaften sind 
stark an West-Dozenten interessiert und 
loben sie, ohne ihre Schwachen zu Oberse
hen. So werden etwa Eigenschaften be
klagt, wie ··zu unpersOnlich", "schwer zu 
verstehen", "kOnnen Stoff nur schwer ver
mrtteln". Die gewohnte Zuwendung ist hier 
offenbar weniger intensiv, der Dozent aus 
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dem Westen "tragt lnformationen vor", die 
der Horer hOren, verwerten oder vrgessen 
kann, er fOhlt sich seltener als "Lehrer". 

Auch um die alten Lerstrukturen aufzubre
chen wird mehr Kontakt m,t Lehrpersonal 
aus den alten Landern gewOnscht 

• Die wlrtschaftliche Situation im Osten 
spiel! ,n zweierlei Weise in das Studium 
hinein-

Prak:1kumsplatze. insbesondere fur lnge
nieurwissenschafts-und W1rtschaftsw1ssen
schaftsstudenten sind mehr als rar ange
s1chts der wirtschafthchen Lage in der 
Umstellungsphase 

Es besteht Unsrcherheit, ob brs zum Ex
amen eire Besserung auf dem Arbertsmarkt 
stattgefunden haben werden, die ernen e1-
nigermaBen fristlosen Ubergang vom Stu
dium in das Erwerbsleben und dann stabrle 
Arbeitsplatze gewahrleistet 

• Wohnen: Es erfolgt Oberwiegend Kritik an 
bzw. Klage Ober bereits eingetretene oder 
kOnftig erwartete MieterhOhungen fur Ober
belegte I qualltat,v uunbefried1gende / un
vollstandig ausgerostete(Schreibt,sche, Du
sch en usw.) Wohnheimplatze Daneben 
werden aber auch - wenngleich selten -
"Erfolgserlebn1sse" wie "Zimmer gefunden" 
/ "Wohnung gefunden" genannt Diese 
Hervorhebung eigentlich selbstverstandli
cher Sachverhalte zeit, wie selten dies ge
lingt. Zunehmend findet das Wohnen bei 
Eltern Erwahnung, letzteres wrrd meist als 
NotlOsung angesehen 

31 Marz 1992 

Nahere Information: 
Dr. Karl Lewin, HIS Hannover 
Tel (0511) 1220-215 

~oc,s-nt.,., os: : r. ·992 

Rebabilitierungen an der Humboldt-UniversiUU -
Zwischenbilanz zur Arbeit der Zentralen Rehabilitierungskommission 

des Akademischen Senats (Stand 15.Mai 1992) 

Konstltuierung 

Die im Dezember 1989 von Rektor und 
Senat berufene Rehabilit ierungskommis
sion arbeitet zunachst bis Februar 1991 . 

Die Kommission wurde im Juni 1991 von 
Akademischen Senat neu gewahlt und im 
Juli 1991 konstituiert Sie ist ehrenamtlich 
tatig und ihr gehoren aus den verschie
denen Fakultaten und Fachbereichen der 
Humboldt-Un1versitat insgesamt drei 
Hochschullehrer, drei Mitarbeiter aus dem 
w1ssenschaftl ichen Bereich, drei M1tarbei
ter aus dem technischen Bereich sowie 
drei Studenten und ern (hauptamtlich 
tatiger) wissenschaftlicher Sekretar an. 

Aufgaben und Ziele 

Die Komm1ss1on isl vom Akademischen 
Senat beauftragt, Rehabilitierungsantrage 
ehemahger oder noch an der Humboldt
Univers,tat tat1ger M1tarbe1ter und Studen.: 
ten zu prOfen, zu beraten und nach entspre
chenden Recherchen Entscheidungsvor
schlage als Zuarbeit und Empfehlung tor 
den Rektor nach Form und lnhall vorzube
reiten. 

Dam1t stellt s1ch die Universitat verantwor
tungsbewur..t der Aufgabe, politisch mot1-
vierte Rechtsbeugungen, Rechtsverletzun
gen oder Diskrirninierungen, die 1n ihrem 
Bereich geschehen sind, zu untersuchen 
und rn beg rOndeten Fclllen d ie Rehabi
litierung vorzunehmen 

Eine Rehabilitierung erfolgt, wenn begange
nes Unrecht politisch motiviert war, sei
tens der Universitat geschah und durch 
Recnerchen nachweisbar ist. Sie ist an 
die Form eines schriftlichen Bescheides 
gebunden. Andere RehabilitierungsmOg
lichkeiten (finanzielle EntscMdigung, Wie
dereinstellung o.a.) stehen der Univer
sitat nichtzurVertogung. MitderRehabilitie
rung wird die seinerzeit verfOgte Unrechts
mallnahme aufgehoben und der persOn
liche und wissenschaftliche Ruf des Betrof
fenen wiederhergestellt. 

Einen gesetzlichenAuftrag tor diese Vorge
hensweise gibt es nicht. Die Kommission 
arbeitet nicht auf verwaltungsrechtlicher 
Grundlage. 

Statlstische Angaben 

1. Anzahl der Antrage 

An die Kommissionen wurden bisher 210 
Antrage auf Rehabilitierung gestellt, was 
einer mittleren zeitlichen Verteilung von 
7,5 Antragen pro Monat oder knapp 2 An
tragen pro Woche entspricht Die Bearbei
tungszeit tor dieAntrage lag im Bereich von 
mehreren Wochen bis Monaten. 

2. Bearbeitungsergebnisse 

Die bisher bearbeiteten Falle betrafen: 
- 30% Rehabilitierungen (mit Aufhebung 
von unrechtmaBigen Mal1nahmen). 
- 30% Bestatigungen fur ge'Nisse politisch 
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mot1vierte Benachteiligungen oder ZurOck
setzungen in der beruflichen Laufbahn, 
- 20% Antrage, die keine besonderen, poli
t isch begrOndbaren Restriktionen erken
nen !assen, 
- 5% mOndliche Klarungen und Beratun
gen, 
- 15% sonstige Falle (z.B Weiterle1tung 
zum Ehrenausschufl, ZurOckstellung) 

Bei 40% der Antrage lag en Situation en vor, 
die eine langerfristige, oft zwei- bis dreima
lige Bearbeitung erforderten (zwischenzeit
liche Beibringung neuer Unterlagen, Beant
wortung von Beschwerden. ROckfragen bei 
der Senatsverwaltung u.a.) 

Die dabei notwendigen Recherchen und 
Stellungnahmen sind oft von Gesprachen 
mit den Fachbereichen und Zeitzeugen 
begleitet. 

Zunehmend wird auch von antragstellen
den Mitarbeitem und ehemaligen Studen
ten der Humboldt-Universitat das person
liche Gesprach m1t der Rehabilitierungs
kommission vor oder nach der Antragstel
lung gesucht, um die MOglichkeiten einer 
Rehabilitierung zu erfahren sowie noch 
sachliche und formale Fragen zu kl3ren. 

lntensiviert hat sich dabei die Verbindung 
zur Berliner Senatsverwaltung tor W1ssen
schaft und Forschung, weil sich manche 
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Betroffene auch d1rekt an d1ese Stelle wen
den. 

3. Antragateller 

- 29% der Antragsteller waren ehemalige 
Studenten der Un,vers,tat, 
- 23% der Antragsteller haben ihren Wohn
srtz in den alien Bundeslandern oder ,m 
Ausland , 
- 8% der Antragsteller befinden s1ch im 
Ruhestand. 

Nicht nur Anzahl und Verte1lung der b1s
herigen Ant rage und bearbe,tetenFalle son
dern auch die bevorstehende Rehab1ht1e
rungs- und Entschadigungsgesetzgebung 
!assen weitere Antrage erwarten 

Das macht an der Humboldt-Universitat 
auch weiterhin eine arbeitsfahige Rehabi
l1tierungskomm1ssion erforderhch, die als 
zentrales Grem,um dem Rektor und Aka
demischen Senat d1rekt untersteht 

Anschrift 
Humboldt-Univers1tat zu Berlin 
Rehabilitierungskomm1ss1on 
Unter den Linden 6 
0-1086 Berlin 
T elefon 2093 2762 
(Hauptgebaude, Zimmer 2077) 

DISKUSSION 

Epidemische Amnesie 

Amnesie,so sagt mir me,n medizinisches 
WOrterbuch, 1st der Ausdruck fur "vollstan
dige oder teilweise Erinnerungslosigkeit 
Zeitlich begrenzte oder inhaltliche Erin
nerungslOcke 1m Zusammenhang m,t Be
wufltseinsstOrungen " Bislang kannte ich 
sie hauptsachllch als beliebtes Fabelelement 
in Literaturund Filmen lmwirklichen Leben 
begegnete s1e mir ,n der Vergangenheit nur 
einmal, als ein besoffener Ex-Polizist in un
seren Garten eindrang und unter wostern 
Schimpfen Scheiben und etliches andere 
zertrornmerte Der gerufene Streifenwagen 
kam erstaunlich schnell, und bei einem be
sanftigenden "Komm m1t, Horste!" der ehe
maligen Kameraden folgte er lammfromm 
in den Wagen zur AusnOchterung. Hinter
her bekannte er s1ch bedauernd zu einem 
totalen "F1lmriB" zw1schen dem Verlassen 
einer Kne,pe und der erwahnten freundli
chen Aufforderung 

Umso befremdeter registnere 1ch ,m An
schlur~ an den AnschluB ein erstaunliches 
Umsichgre1fen einer derartigen zeitl,ch be
grenzten und inhaltllchen EnnnerungslOcke 
bei Leuten, be1 denen zuvor keinerle, Anzei
chen auf BewuBtseinsstorungen erkennbar 
waren. lhre zertl1che Begrenzung erstreckt 
sich auf einen Zeitraum von vlerzig Jahren, 
inhaltich auf Geschehnisse ,n der "Ehema
l1gen" In dieser Hins,cht sche1nt der E1ni
gungsvertrag geradezu eine Epidemie von 
psychischen Defekten ausgelOst zu haben 
Da kenne ich einige, die jahrelang "e,ne her-

ausgehobene Funktion mit besonderem ide
ologischen Auftrag ausgeObt " haben, wie 
Herr Dr. Fickel das so schOn formuliert 
(Evaluat,onsordnung tor ThOnnger Hoch
schulen). und die all das total ausgeblendet 
haben. 

D,e Diagnose ist freihch noch verzwickter 
Denn dieAmnesieverknotetsich haufig mit 
Zwangsvorstellungen: Zu dieser eigentllch 
vergessenen "Heraushebung" wurden sie 
gezwungen. Nichtnurdas, um herausgeho
ben zu werden. wurden sie zwangsweise in 
die SED inkorporiert und einem besonde
ren ideolog1schen Auftrag unterworfen. Sie 
muBten Hochschullehrer, Sektionsdirektor 
oder noch herausgehobenerwerden, um in 
die SEO zu kommen, und umgekehrt in die 
SED, um zur Karierre gezwungen zu wer
den. SchlieBlich befanden sich einige in 
einer besonders extremen Zwangslage, 
zwecks erzwungener Hochschullaufbahn 
muflten s1e an einer Sektion ML (spnch 
Marxismus-Leninismus) lehren, obwohl sie, 
wie sich nachtraglich herausstellte, NIE 
Marxisten waren. lch muB gestehen, daB 
ich als medizinischer Laie Schwierigkeiten 
habe, mich da noch zurechtzufinden -
hatten sie vorher das eine oder hinterher 
das andere vergessen?? 

Bekanntlich ist Arnnesie oft Folge eines er
littenen Schocks, also nicht selbstverschul
det. So hinder! sie augenscheinlich auch 
haufig nicht am weiteren Verlauf der Karrie-
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re. Dc1s liegt an der erw.lhnten Evaluations
ordnung, die Eignung oder Nichteignung an 
Stellung und Auftrag entscheidet, aber nir
gends an dem konkreten Verhaften einer 
Person. Aus meiner schmalspur-juristischen 
Ausbildung ist mit erinnerlich, daB Schuld 
aus Vorsatz oder Fahrlassigkeit immer an 
Verletzung von Rechten anderer zu mes
sen ist Vorschriftsgemar! wurde an der 
Hochschule denn auch gehandelt, pers6n
lich schuldhaftes Verhalten wurde weder 
gesuchtnoch festgestellt, nur Opferanony
mer Machte allzumal. 

Le1derergreift die Epidemie schon nicht nur 
einzelne Patienten, eine ganze Hochschufe 
kann erkranken. So stellen sich im Ab
schnitt "Tradition und ldentitat der TH 
llmenau" (!) im jahrelang vermiBten Perso
nal- und Vorlesungsverzeichnis nun tors 
Sommersemester ' 92 doch deutlich diag
nostiziert>areGedachtnisl0cken ein. Dawird 
zunachst korrekt festgestellt, daB die Hoch
schule am 16.9.1953 ''gegr0ndet wurde". 
Das Geburtsdatum steht also fest, nur die 
Vaterschaft nicht. Ein Team (schnell ge
lernt!) um GrOndungsrektor Prof. Dr. Johan
nes Stamm begann das wohltatige Tun. 
Wie das, gab es in der DOR Privathoch
schulen? In fr0heren Editionen derTH hieB 
es da immer "Auf BeschluB des Minister
rates". Vergessen und verziehen, wie pein
fich; eine - wenn auch sch\ ~r verstandli
che - unbefleckte Emptangnis ist eindeutig 
vorzuziehen. 

Das geht dann so weiter, wenn es heiBt: 
"Die ungebrochene Hoffnung auf eine bal
dige Wiedervereinigung Deutschlands zeig
te sich in der Immer wieder geaul'1erten 
Uberlegung, daB die geografische Lage 
11 menaus 1 m g ro nen Herz en Deutsch lands· 
(Johannes Stamm 1956) eine nicht unwe
sentfiche Option auf die Zukunft der Hoch
schule darstellte." Derartige politische Lyrik 
r0hrt mich zu Wehmutstranen. Das klingt 
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so, sell so klingen, als ob die TH als einsa
mer Fels in der Brandung diese feierliche 
Option in den Sturm schrie. Wer hat immer 
wieder dieses Vermachtnis von Stamm 
wann geaur!ert? Mag sein, eIne Gedacht
nisl0cke bei mir. Mir schien, dal'1 hier nur ein 
Entscheidungskriterium fur die Standort
wahl des seinerzeitigen Staatssekretariats 
torHochschulwesen interpretiertmrde. lch 
ha be den Eindruck, daB sich der Lehrk6rper 
auch nach der Zerschlagung jener Hoff
nung ebenso loyal zur Obrigkeit verhielt wie 
heute, da ihm die Autonom1efahigkeit da
durch beigebracht werc'en soil , dall sie erst 
einmal entzogen wird. Und da wogt ein Ex
Nie-Marxistvor Zuh6rern zu verk0nden, die 
Dialektik habe sich nicht bewahrt! Ganz zu 
schweigen davon, dal'1 Herr Stamm nach 
heutigen Kriterien sofort von Minister Fickel 
wegen "Nichteignung" zu entlassen ware, 
wie gehabt. Gluck gehabt. alter Kumpel , 
hast dich rechtze1tig totgearbeitet und hast 
deine verdiente Ruhe. 

Ahnliche Verger!lichke1ten wird der Kund1-
ge im "Forschungsbencht 1985-1990" der 
THI leicht erkennen. Na klar, Marketing 
anstelle von Aufarbeitung der Vergangen
heit scheintzeitgemal1. Vielleichtsollten wIr 
diesen Anspruch selbst Heber ganz verges
sen? 

Oder nicht? 

(Ahnlichke1ten mIt lebenden Personen und 
Vorgangen smd nicht zufallig, sondern be
absichtigt und belegbar.) 

Andreas SchDler 
(Em CJkonomieprofessor an der 

TH 1/menau) 

(aus: GURU. 1/menauer Studentlnnenzei
tung 4192) 

DOKUMENTATION 

ECKDATEN 
FUR EINE AUFGABENGERECHTE PERSONALAUSSTATTUNG DER 

HOCHSCHULEN IN DEN NEUEN BUNDESLANDERN 

Wesentl iche Aussagen des vom Essener Hochschulplaner Dr Michael Weegen im 
Auftrage der Gewerkschafl Erziehung und Wissenschaft (GEW) erstellten Gutachtens 

1. E ine "aufgabengerechte Personalaus
stattung" der Hochschulen ist Vorausset
zung dafur, dal1 die individuelle und gesell
schaftliche Nachfrage nach hoheren Qualifi
kationen, nach Forschungs- und anderen 
wissenschaftlichen Dienstleistungen von 
den Hochschulen auch erfi.illt werden kann. 
Das gilt msbesondere fur die neuen Bun
des lander, die inmitten tiefgreifender sozia
ler und okonom1scher Strukturveranderun
gen stecken Der EssenerHochschulplaner 
Dr. M lchael Weegen zeIgt mit den von ihm 
im Auftrag der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) erarbeiteten 
"Eckdaten" die qualitativen Dimensionen 
einer Hochsctiulentwicklung auf, die ihrer 
gesellschaftl1chen Verantwortung gerecht 
werden will und soil 

2 Die Eckdaten" konkretis1eren die Aus
sagen der von Klemm, Bottcher und 
Weegen vorgelegten Stud1e "Bildungspla
nung in den neuen Bundeslandern'' tor 
den Hochschulbereich. Sie erganzen die 
Zahlen des "Bildungsgesamtplan '90" 
und die von Jurgen LUthje 1989 fur die al
ten Bundeslandervorgenommenen Berech
nungen einer "Aufgabengerechten Perso
nalausstattung der Hochschulen in den 
neunziger Jahren" . Mitdiesen Gutachten, 
Stellungnahmen und Forderungen will die 

GEW eine rationale, transparente, Von den 
Betroffenen mitzubestimmende Bildungs
planung f0rdern. Sie gibt dienSchwacheren 
in den harter werdenden verteilungspoli
tischen Auseinandersetzungen zusatzliche 
Chancen, ihr lnteresse an Teilhabe an Bil
dung und Wissenschafl vorzutragen und 
durchsetzen zu k6nnen 

3 Michael Weegen analysiert in seinen 37 
Seiten starken Gutachten zunachst die 
demografischen Grund lagen der steigen
den Nachfrage nach Bildung Er ber0ck
sichtigt die dramatischen Wanderungs
bewegungen der Obersiedlungswelle von 
1989 bis 1991 . SeinePrognosef0rdie kom
menden Jahre: "Wah rend sich in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thi.iringen bis 2005 
die Jahrgange der 18- bis unter 21jahrigen 
um ca, 10 Prozent reduzieren , bleiben sie in 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpom
mern stabil. Im 6stlichen Teil Berlins ist ein 
le1chter Anstieg zu verzeichnen" 

4 Mit Blick auf die Schulwahlentscheidun
gen zu Beginn des Schuljahres 1991/92 
vertritt er die These. daB in den neuen Bun
deslandern nach Jahren des stark reg
lementiereten Zugangs zu weiterf0hrenden 
Bildungseinrichtungen, die Bildungsex
pansion, fur die die alten Bundeslander 40 
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Jahre Zeit hatten, "gleichsam aus dem 
Stand aufgeholt'' wird. "Vom Ergebnis her 
zeigen die studienberechtigtenzahlen, 
da~ bis zum Jahr 2000 mit einem gravie
renden Anstieg in alien Bundesl~ndem zu 
rechnen ist. Selbst die demografisch "de
terminierte Kontraktion biszum Jahr 1992" 

TalH!lle i: 
Prognose der Srudienberechtigttnqu~l•n am ~ltrstypi
Khtn Jahrgang in den ntutn Bundeslanp<m (1n 'JI,) 

ls1-1990 1995 2000 2005 

Berlin-Ost 21 32 .. 41 

BrandcnbutJ 16 27 38 38 

Mecklenburg-
VO<J)Offlffl<T?1 

17 26 " 35 

Sochs<n 17 29 40 40 

Sachscn-Aftbal1 17 26 35 35 

Thlinnscn 16 26 35 35 

ll Hcx:JuchuLtup,pbcnlchoJlt ~l.OfC" -.if deft dwct1icnn1abi;~ ~ahr)ans dtt 
I&- bu unra ll j&Mp w,tcr EinbctJJI der W-andrN'II Ul 1W AIIJlndcr 

2) &!~~~WI ill dir a.lie\ 8Wldalt.ndcr I.II d\ll'Ch t'inC Red\wcNn1 def 
Atctt.,.tvs,.,,ie: m11buucblchu11 ~ 

Tabtllt 3: 
Prognost dtr S1uditnlH!rech1ig1enquoltn in dtn alltn 
Bund~liindern11 

l>l•l989 1990 1995 2000 1005 

9-.,. 
29.6 29.9 32.4 36.5 15.! 

WUfflffllberl 

B,yem 23.2 24.7 27.9 31.7 33.0 

Berlin 29.9 31.0 35,1 38.2 37.6 

Bmn<n 33.2 32.8 39.8 43,7 43.4 

Hamburg 4ol,2 <6.8 52.7 ll.6 53.2 

Heu<n / 32.9 34J 38.7 41.0 42,7 

l'li<deruciucn 28.8 JO.I 36.1 38.4 38.5 

l'lon:lmc:UI• Jl.5 36.6 44,0 49.0 51,6 
Wncfalcn 

Rhc1n.w,,d.- 27,1 21.2 35.5 40.0 39.8 
Pralt 

Surland 29.2 JO.I ..0.5 0.5 '5.5 

Sd'llcswi1-
Hoisl.Ctn 

26.6 28.6 34.6 36.4 36.6 

lnsaesam, JOJ 31.5 36.7 40.5 
.,_. 

l) SNd.lmbtttd'ltlp U'I 11. dct lkteb&Unpn WOMbnotkaunl lHocf\.. lolnd Fad~ 
h«NChulrc-1fe) 

VaJ. K.MK Bona 1991 Nr, 116.S. I• 
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wird durch die Bildungsexpansion 0ber
kompensiert ... In den ersten tonf Jahren 
nach 2000 stabilisiert sich die Studien
berechtigtenzahl. " Ob sie nach 2010 sin ken 
wird, bleibt Spekulation. Diejenigen, um die 
es dann geht, sind heute noch nicht gebo
ren. 

Tabtllt-l: 
Prognost dtr S 1udltnbtrech1igttn in dtn ntutn Bundts
liindern11 

I 1995 I 1000 I 200l 

Bcrlln-O\I I • !10 6 90? I 7 II.! 

Br.ux.lcnbwg::l j ~. IJ9 I 13 911 i 13.!ll 

Mecklenburg- I 
Vorpommcm 6.J90 10 13K I 9.716 

Sach..w:n I 13.651 21..U~ I 20079 

SK.hsen-AnhaJI I B.S90 15.017 I J,4 -'11 

ThUnngcn I 7.579 11306 I I l.6l8 

Cc=m I •U68 I 7Ul'I I 76113 I 

I\ Zur tlohc dCT i:indcs\pct1lhthcn 81IJun!ihc'1c-1hgunJ vpl TJbcltc-. 
!)Clnbu.u1da Wc,,.:tuchwom IZ..wrd&s tl ),C~ulJW 1m JW- lw.& 

TolH!llt S: 
Prognose des S1uditnJmr:ingerpottn1ials in dtn ntutn 
Bundttliindtrn (,.Landeskindtr')11 

1995 2000 I :?OOS 

Scrim-Ost 3.445 l .921 I l9&7 

8'"'1Clcnbw'g 5. 706 It 9.S~ I IIJ16 

Mecklenburg• l .197 8.80} I B,1.l8 
VOfPOmmcm 

I 

Sachscn 11.267 1uo, I 17 ll.5 

SachKn•Anha.11 7.318 12.916 I 12.:79 

ThlJnngcn 6.302 10 n~ I 9,966 

Ceumt }9.235 68-S•M I 6-i 921 

TalH!llt Sa: 
Sludlenanfii.ngtranltil pro Land und Alltrsjahrgang im 
Jahr 1990 (in % ) 

Studu:nanilngCT· Vcn.ciluns des 
antc1I des Landcli ,aJtcr1ryptKhcn 

Jahrpnas 

lkrlin-Qsl 21 7 

Brw>dcnbw'g 7 16 

MccklcnbutJ-Vo,pommem 9 12 

S.teluen 37 29 

S1elucn-Anhah 16 19 

Thllnngen 10 17 

hochschule e st : uni 1992 

5. Drei Grunde nennen die "Eckdaten" tor 
eine im Vergleich zu den alten Bundeslan
dern h0here "Bruttostudierquote". Zurn 
einen verlangt der ostdeutsche Arbeitsmarf<t 
nach mehr hochqualifizierten Arbeitskraf
ten, um die Umstrukturierungsprobleme !O
sen zu k0nnen. Zurn anderen gibt es einen 
grollen Nachholbedarf bei denen, die bis
Jang aus politischen Grunden nicht studie
ren durlten. Das giltdrittens auch geradetor 
diejenigen, die Ober keinetraditionelle Hoch
schulzugangsberechtigung (Abitur) verf0-
gen und aufGrund der neuen Hochschulzu
gangsregelungen Universitaten und Fach
hochschulen besuchen k0nnen. Weegen 
rechnet dam it, dallzumindest bis zum Jahr 
2000 rund 90 von 100 Studienberechtigten 
- wenn auch zeitlich versetzt - ein Studium 
beginnen, im Westen sind es 85 von 100. 
Einschrankend weist er darauf hin, dall die 
Attraktivitat des Studiums im Osten ganz 
wesentlich vom Gelingen der inhaltlichen 
Hochschulerneuerung und von dem perso
nellen und raumlichen Ausbau der Hoch
schulen abhangt. 

6. Gestutzt auf die Standortempfehlungen 
des Wissenschaftsrates entwickelt der Es-

Tabtllt7: 

sen er Hochschulplaner seineAussagen zum 
Abbau des SUd-Nord-Gefilles !n der 
Hochschulausstattung der ostdeutschen 
Bundeslander: R0ckgang der Studienan
tangeranteile in Ost-Berlin und in Sachsen, 
deutliche Verbesserungen bei den Landern 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 
und ThOringen. 

7. In seiner Studlenanflnger-Prognose 
ber0cksichtigt er auch, daB sich der Anteil 
auslandischer Studierender, der 1990 nur 
bei 2,8 Prozent im Durchschnitt lag, auf 
Grund der EG-lntegration und der wach
senden Zusammenarbeit mit den mittel
und osteuropaischen Staaten erhOhen und 
sich den Zahlen derwestlichen Bundeslan
der (8,3 Prozent) annahern wird: "Au!'ge
hend vom Basisjahr (1989) werden sich in 
Brandenburg dieAnfangerzahlen mehr als 
vervierfachen. In Mecklenburg-Vorpom
mern, ThOringen und Sachsen-Anhalt tritt 
eine Verdoppelung ein. Berlin und Sachsen 
haben Zuwachse zwischen 60 und 70 Pro
zent. Bis zum Jahr 2005 kommt es in alien 
neuen Landern zu einer Stabilisierung des 
hohen Studienanfangemiveaus". 

R,gionale Sluditnoritnlierung dtr NeubtwtrlH!r I 990 (in % ) 

an HoctuchuJc m: ,ll,l,S Bund.nland; ' 
8crhn•Osl BrandcnbutJ M«klcnbw'g- Sachse,, Sactu.n-Anhalc ThUnngen 

Vorponuncm 

Bcr1in•Osl 54,6 28,7 19.0 10.4 10,7 10.7 

Brandcnto.lrg •J 9,B 2,0 2.9 3.0 1.• 

McdJcnburg• Vorpomtnc"m 5,6 I0J 51,9 2.1 4.5 1,9 

S,cluen 27.4 36,7 19,4 70,1 31,6 39.4 

Sactucn-Anhal1 4.6 10.2 5.0 8.4 43.2 11.8 

ThUnne,cn 3.5 •J 2.7 6.1 7.0 34.8 
QutUc. H.nucf. R./Rcu~hc-1. H.D 1991 S 201 ff" 

r.oc~schule o s L :~~i ~992 53 



TabclJe 6: 
Prognose dtr Studienanfiingernrteilung nach L:indtrn 
(In '!l,)ll 

lst-199021 1995 lOOO 2005 

Bcrhn-ou 21 II 1• 1• 

BnncknbutJ 7 9 12 12 

"'"' "1<nbutJ. Vorpommcm 9 II ll I) 

Sachs<n 37 34 30 !II 

Saclu<n-Anlw1 16 17 1 18 18 

ThUringcn 10 12 1, 1, 

Gcsam, 100 100 100 100 

I) Ba dn' prop,olQDfflen E.MwlcUuna wvd dlVOII IIOFJtf'll'ffl. dal 6e vam 
W~mtpfohknrnHocJllchu.b&andorw: wtllfd'lend wondm Landn• 
tq)a'\lnacn ~u Jftffi1m ~ W'll:I d.a8 die- cll\Ulnen St.MdOrlc tit, 
.-,.en,mmJMv2000votlawsc_.Wld. 

ll Val- BMBW, Bonn S/91 S. 68. 

8. Michel Weegen unterscheidet 3 Prog
nosezeitrJume: 
bis 1995: Umstrukturierungs- und Auf
bau-phase 
bis 2000: Ausbauphase 
bis 2005: Verstetigungs- und Stabilisie
rungsphase 

Ausgehend von rund 40.000 Studienan
fangerlnnen im Jahre 1990 prognostiziert 
erfiir 1995 ca. 41 .500, f0r2000 73.000 und 
fi.ir 2005 knapp 69.000 Studienantangerln
nen in den neuen Bundeslandern und in 
Ost-Berlin. 

TabtUt 10: 
Prognose dtr Studitnanringtnahltn an Fachhoch
schulen11 

1995 2000 2005 

Benin-Os, I ::J 'II, l I.SU 2..554 2.409 

Brandcnburs {30 'II,) 1.160 2.627 un 

Mcc;ltknbutJ· Voq,ommcm (2$ 'II,) 1.139 2.181 2.151 

Sacluen I 25 'II,) 3.49' 5,473 5.161 

Soducn-Anlwl (25 'II,) 1.752 3.284 3.097 

Thllringc,, 130 'II,) 1.466 2.956 2.787 

Gcsaml {26 'II,) 10.83l 19.175 18.081 
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Tabtllt ll: 
S1udienanf:ingerprognose nach L:mllern 

C,1- l"ll~1• 1,, .. 19'10 I lli9S :000 I :005 

Berlin-Os, 5 ..... 6 I 8.332 1199 10~1. I 9 63• 

81'>11denbufJ IJSJ: ~.384 J .8611 8.757 I s.:~s 
Mc:d:lc:nbun1-

3.lll ! I 
Voq,ommcffl 3 698 .&SH 9.1~ ! 8.602 

l3 697 I l'696 
-

Sxtuc:n IJQ7J 11 .8Q.s . ~O 6JS 

S.Kh\c:n-A.,h,11 s .03, I 6.~11 7.<J:)j 13 IJ6 
1 

l.!.JIH 

Thwingcn 3.168 , 3 q53 • RP.7 'J il~l i •) ~90 

Guaml n.1,9 I 19 479 I • u90 7!.978 I 118 816 

I) Nac:fl Im • .ind UponlX~I\AIIJtft, cuu.;:ftL '-Wl&ndu.chn St\ldicn.an1:ar1cr und 
'°1 -&,ldWIJ1ln~" 

2) BMBW 19912,.S.oll. 

9. Bei der Aufteilung der Studlenan
flingerlnnen-Z.ahlen auf F achhochschu
len und Unlversitilten ber0cksichtigterdie 
Fachhochschul-Ernpfehlungen des Wissen
schaftsrates von 1991. Weil es sich bei den 
Fachhochschulen um einen im Osten "neu
en" Hochschultyp handelt, und die geplan
ten 25 Fachhochschulen als Neugrondun
gen errichtetwerden , rechnet erfiirdie Um
strukturierungsphase bis 1995 m1t einem 
gegenuber den westlichen Bundeslandern 
leicht geringeren Anteil von 26 Prozent. 
"Das voile Ausbauniveau wird erst im Jahre 
2000 erreicht." 

Tabclle 12: 
Progn...., der Sludienunllingerz.ahltn an Universitaten 
und Kunsthochschultn 

1995 2000 2005 

Boriu,-Osl 5.474 7.6o3 7.:26 

BnncknbwJ 2.707 6.130 5.781 

Mccklcnbw,-
Vo,ponuncm 

3.416 6.8Jl 6 .-l31 

Saclu<n t0.481 16.420 I 15.414 

SecbKn-Anbalt l.2.56 9.852 9.290 

ThUnng<n 3.•21 6.896 6..503 

Gnamt l0.7S< 531103 50.73' 

hochschule os~ jur.i 1992 

10. For die UniversiUiten und Kunst-und 
Muslkhochschulen prognostiziert er for 
1995 rund 30. 750, f0r2000 rund 53.800 und 
fOr2005 rund 50. 700 Studienanfangerinnen. 

11 . Zu Errn1ttlung r"!s Personalbedarfs 
der Hochschulen verwendet er das 1990 
vom Wissenschaftratvorgestellte "Kompo
nentenmodell " . Folgende - je gesondert 
Tabtllt 11: 

auszuweisende - Kornponenten best1m
men danach den Gesamtbedarf an wissen
schaftlichem Personal: 
- die Lehre 
- die Forschung 
- die Ausbildung und F6rderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses 
- die wissenschaftlichen Dienstleistungen 

( inkl. wissenschaftliche Weiterbildung) 

Ubcrsichl uber die Standorle der Univtrsitalen und Kunsthochsc:hultn 

Bcrlin-C>,;1 I Bn.ndcnburg 
Mc-cklcnburg-
Vorpommcm SacluC'n Sac~n-Ankulr ThUnngcn 

Humboldl Un1vtnuJi1 tu I u ... ,n, .... l'oc ........ ru Un1Y<"n1W Rm,ock: Un1vn11W Lc,ptJg; lru ,..., .. ...,., , Un,vcrsnat Jen.a:. 
Bnhn. Kwmhoctuchuk Conbui Un, ._.cnu,tl 0~1. ,waJd, 'llJD,e,da, , u f P H Magdtburs, PH Eriwt: 
Wr16c,uc,c,, EuropaUn1nn11.1,1 ru Owmruu/Z.wicUv. gif.M~Aud T1i llmro.u. 

I Hoctuc:huk' ri.1r Mu,u. FrrifwvO..kr. Ekt-p:al.adtmte F~ibrrJ M■p:dcbulJ , HocMChvk. NI 
..H:uuu. E.i1lcr 4

, j Uocr,'"'-hWc fur Film u.nd HS f111 8,kicndc: l<\INJ.C I Un,-cn,.,, Halk- Atctu1rbu1 und 
Hoctuc:hult fw S..ha.u• fcrrucMn . .Konrad On,,dm: W,nrnhtty: 8,u,.r~ .,_,,c,mu: 
lptc'l&.111u1 .£,ru1 Bu.lCh .. ! Wn1r' PtJUC&m. HS f Grsfik und ff' PH H.Ji<s-K<llh<n: Hochw:hulc rur Mu.s.1k 

8 1~M~r1 ftLIC~UNt Lc&p;u&, ochschllK (111 Kwu1 W'ICI _;::~ Luz,~ Wc:1mar, 
M1.11.1Uloctuctwk Drudcn~ Oc:ugn ~lc-BWJ Med. A.lad. E.rfun 
HS ( MunJ u. TheaitT 0KbKhcnsttin, 
...kl1,M~w 
Lc.1pu1, 
HS f. Muslk ..Kali M.uu 
""°" Wrbn- Dlnden: 
gcplanc 
Oc:uu.ch-Polnuch-
T tchcchcskt•WKhC1. 
Hoc-tu.chuhru.UNI Lnau 
H■Nklthoc:h,,c:huk 
Lc1p1.11 

"JI SOW.1WTmplchlunpc:n o« Wuw1u(NIUr,Ja 19"11 Ncuc BIUldcslAodcr und SwkNIW:.chlw.K und -pWlungcn dcr Landhrt,:1crun1cn !Stand .::S. 1.199~1 u.nd 
EmrfchlunJ:tn fur d ie liunt111c- Ellrw1cklunr dcr Kuru1-. Mu.,i&.- u.nd T'hc:.alt'rhochichuk:n tn dt:n '1Cucn Uodcm IOnd ,m 0,.~11 von Bcrhn, BcrlUl ~• I 92. 

Tahelle 9: 
Ubersicht uhtr die S1,ndor1e der Fachhochschulcnll 

Btrl1n-Oi.1 Bn.ndcnhu"' 

F....-h""-.h!l('hulc fu, 1 Fll 8r.1rnlcn""-1rg 
1C', nn1, unJ W1n\Ctt;1h, nl f'N\J.lm. 
... :ut, A l IW !too,1.1lut1C'1I FH w,u.u 

Fli UU\111 i(oobu\/ 
\cn11cnl'C'rJJ, I r11 Fr>rnw1ldt 

Mccl.lcnburg• 
Vorpommcm 

I Af ,"-tu~nbur1: 
Fl-t Stnl.\Und. I FH W,-mw 

Sachscn 

I HS f W1ruch . Ttthn,~ 
I u Klffl\l l..rtp1.1J (Fl-i l. 
I Hoch"'hulc-n f T«hnLl 

10:;;~~Rh, 
l ~,::~~~~~) 
j 2.in.:r.u'VOflut lfl-11 

S~h.scn-Anha)I 

I 
FH A.nha.11 I KOthtrv'Bm1• 
bvq::/!Xu.aui. 
A-t McntbwJ 

I 
fH Han ! \,1, C'ffltfCmck I, 
Fl-I M■Jdcburt: 
I M11«bur;ls'1cnd.lJ I 

' 

Thunngc-n 

I FH JcRL 
I FH Erlun. 
t A-f X'hmaJbldffi 

I 

11 \.JI E.mptctllunJcn Un ~t\.~MCNll\~tC'1 lur t--chNJChknulm JW I De:, W1ucnsi:ha11.,rn1 rTE" <II\. We c:non:krhc-htn \.,e,...,aJ1unp1..chhocrnchukn Jt ruc.h 
S1uJ,cnun t <n ~ \kn Jll,:cmc-,nc-n F111..h~h'<huk:n N 1n1c,ncn:n v , 1 Wu.w:nKh.aftsnJ 14191b. S JJ rr "nd Enu,chcidun,c:n UN Pla.n.unpcn Jir-r ~rTf.H:Nnftn 
1Su.nd11S I IINll 

12. Die Lehrnachfrage ergibt s1ch aus der 
Mutt1plikation der Studienanf~ngerlnnenzahl 
rnit dem Cumcularnormwert (CNW), e1ner 
fachspezifisch festgelegten Rechengr6r:\e, 
die sich u a. aus dern Gesarntumfang der 
wahrend des Studiums zu belegenden 
Sernesterwochenstunden, aus den Antei
len der unterschiedlichen Lehrveran
stattungen (Vorlesungen, Obungen, 
Laborphasen .. ). aus Gruppengr6Ben und 
Betreuungsaufwand tor Pr0fungen zusam
mensetzt Weegen rechnet rnit einem 

:'?92 

gewichteten Curriculamormwert, der auf 
Grund des gr6r:\eren Anteils an natur- und 
ingenieurwissenschaftlichen Studien
richtungen ~it 4.2 etwas h6her als bei den 
westdeutschen Universitaten liegt. Der ent
sprechende Wert tor Fachhochschulen 
lautet 7.0. Abweichend von den west
deutschen Bedarfsberechnungen wird 
hier von einem auf 16 Semesterwo
chenstunden reduzierten Lehrdeputat je 
Fachhochschullehrerln ausgegangen ( statt 
18). 
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13. Zur Ermittlung der Bedarfskomponente 
Forschung ist von folgender Annahme 
ausgegangen worden: Mindestens 25 bis 
30 Prozent derwissenschaftlichen/kOnstle
rischen Mitarbelterlnnen werden fOr For
schungsaufgaben ohne Lehrverpflichtung 
ausgewiesen. Bezogen auf einen progno
stizierten Personalbedarf tor die "Kompo
nente Lehre" in Hohe von rund 12.200 
Univers1tats-Stellen ( ohne Medizi n) ist dem
entsprechend von einem Personalbedarf 
tor die "Komponente Forschung" in HOhe 
von 2.500 Stellen auszugehen. 

14 Fur die Komponente "Ausbildung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses" 
hat derWissenschaftsrat fur diewestlichen 
Bundeslander in der Aufbauphase 10.000 
Stellen ausgewiesen. die im Grundbestand 
des Lehrpersonals nicht enthalten sind 
Analog ist tor die Ostlichen Bundeslander 
mit e1nem Bedarf in Hohe von ca 2.500 
Stell en tor die Komponente "Wissenschaft
l1cher Nachwuchs" zu rechnen. 

15 Fur die Komponente "Dienstleistun
gen und wissenachaftllche Weiterbil
dung" rechnet Michael Weegen mit einem 
Mehrbedarf in Hohe von zumindes 650 
Stell en, eine Zahl. die durch entsprechende 
Berechnungen der Bund-Lander-Kommis
s,on fur Bildungsplanung und des Wissen
schaftsrates gestutzt wird. 

16 Unter Bezug auf die Empfehlungen der 
Strukturkommission " Fachhochschule 
2000" des Landes Baden-WOrttemberg und 
entsprechende Entscheidungen des sach
sischen Landtages enthalten die "Eckdaten" 
Mar..nahmen zur Verbesserung der per-
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sonellen lnfrastruktur an Fachhoch
schulen In einer Relation von 1:1 werden 
neben den Stellen for Fachhochschulpro
fessorlnnen solche fOr wissenschaftliche 
Mitarbeiterlnnen ausgew,esen Sie sollen 
tor Forschung und Entw1cklung, fur Dienst
leistungen zur Unterstotzung der Leh re, tor 
Bibl,otheken und Rechenzentren, tor We1-
ter-bildungsaufgaben e1ngestellt werden. 

17 Um den gegenwartig - oft nur befristet -
Beschaftigten furd,e "Umstrukturierungs
und Aufbauphase" Jenes M1ndestmar.. an 
Arbeitsplatzsicherhe1t geben zu kOnnen, 
das Voraussetzung jeder - auch der w,s
senschaftltchen - Arbeit ist, sehen die 
"Eckwerte'' eine ''Umbaukomponente" 
vor. Auf zumindest fOnf Jahre befnstet sol
len zusatzliche Stellen ausgew,esen wer
den· fOrdie Vorbere,tung neuer Stud1&ngan
ge, furd1e Forderung neuerWissenschaftle
rlnnen, fur Nachqual1ftz1erung und Nachd1-
plomierung, tor die Reintegration von For
schung in den Hochschulen, fur die Uber
leitung der alten in die neue Personalstruktur, 
fOr die An-Finanzierung von Forschungsvor
haben, fOr die zur Zeit noch keme Drrtt
mittelgeber existieren, usw. Weegen rech
net mit einem Zuschlag von 20 Prozent 
bezogen auf den Grundbedarf fur die Kom
ponente "Leh re" For die neuen Bundeslan
der s1nd das 2.400 Vollzeit-Stellen fur das 
wissenschaftliche Personal 1m un1vers1taren 
Bereich. 

18. Auf der Grundlage der beschnebenen 
Berechnungsmethoden empfiehlt Michael 
Weegen die Folgenden "Eckdaten" fur die 
"aufgabengerechte Personalausstat, 
tung cJer Hochschulen in den neuen 
BundesUindem"· 

Tab,11,e 13: . 
Entwicklung des Sttlltnbed~rrs im U~rblick - .~iss•n
schaftliches Personal (Yollze1tst•ll•nl/ohne Mtdmn11 

1'>'15 I 2000 I 2005 

8crhn-Os1 l.763 I •.796 4655 

Brandc:nbur& ?.178 I l .91l • 116 

M«:i.knbu:t--Vorpommcm l.~72 I l.9!5 • -066 

Su-h~n I 7 795 I 10 145 10.070 

Sachscn.•AnhaJl I J ,/,04 I HOI 5.~ 

Thunng-tn I 2 476 I -l.275 j J 4)2 

Gc-um1 I !!OS7 I 32.K58 Jl.285 

1Pcrsoncn 1nircum1=1• I 126 2831 I 1J9 1011 (l9,t,()91 

I 90tvw- S1c:llcn hu Unlnle E,nnch1...np:c-n 181bholhd,c:n. kc:dler'itttUl't'nlUW"°"'· 
m,c untnk 8cuutN'1nhc11n, I 

21 Jnn&B Rclahon StdkTVPcr,,oru,l Ahlandcf I ICNC:l:U 600/102 056) 

Tahrllr 15: 
S1rll1mhrdarr \\ i~,;;tnsch:10lirhts Ptr)Onal (\'ollztill 
• Nf'ue- Bund~sl:Jndtr insi;"amt/ohnr f\.·1rdi1in 

1w~•, 2001 ~('Kl'.\ 
~-.---- ---·--j- --i----, 

Knmpnnctu~ Lc1\tt' 11~0 1005) 20.Jt!II 
; ~-·- - - . "'---t---t-

1: ~ K,m1f"('lncn1cn F,lf'4hunr. 

: ! N•c:h,..uch,h•11lcnmll' uud 
~£ . 

'hi<> ~MO ,o.10 
f; \l,c11crhdJun,:· .. -

Zu,~mmcn n ,no ~5 701 ~6010 
,-- ---
~•-ch_h~_ h_~ _hu1c~•-------t-----"---'-r:-:-:-i" 

Gcu1Tubtd.irl1 ' 

4 ::it>: 7 155 7.Z1!1 

2.:010 J: .ll58 lJ 2115 

I 1c-1n-...N1eUhrh LJ'"""'~...-n01,.....n1c .'O'i Mel'lrncd,.rt ¥'I l,,11•tn.i~en~J"-u""-I 
hl,rnKhukn 

.'.!1 UI(" ren.aur Vf'ftt1lunr drr Pc-~WU1ll'lt..ilJ1c- die •u, Otn ~om"'1'"1C•urn f1JI' 
..,.·nunc. :,,,,.-,, ... 11\ h,f,•r>IC'.ninJ ,..,,.J ¥.c11tTti1IJun1 ,,..,ul11(""'" 1ul c1n1tllM" U<"th 
-..n,uc-n un.J H,-..n..,.,i.,11,p('n "' ,or, ~• "'"""'"IC'TI ~"~turtllanl,U'lp: 
1iNun r1,:: .~, l~ctnC' ,nlh1...,,,.,,rc lwrUm.incn"'h' tc,111e"'-hnc:Otn-.cnJcn 

,, N'lt,e ,,clkn lur /cn•r.uc bnr"-h1t,1nc('n •R1l'llu'l~'.CII Ru1'W'nrcn1"'n ui,o '>1.,
•IIJt 1rntr1lc ltt 1ntN,nr1t11en1 

Tabr lle !Sa: 
S1t•llt"nhrdarf Trc:hn1\ch" Prr~on.il und VerwMICuni;:~
prnonal 1 \. oll , ril J - "cue Hundtllander insgrs::aml/uhne 
~1rdilin 

I 11.N~ "2ltt) =,•is 
l ,n,, c- 1°'11.:ucn/l\ Uthlh,,h,thulcn l'lbS7 .:!K 173 :!!!I 011 

Fachhl'°h\("hukn .1 lll .S 7~~ 5JtJO 

Gc1,,Jm1hrdvf' 1 .:!) l)JO 3' "97 \.1-1,1 

I I on.nc ~•cllt'n fur 7.c-runk [•f'""-hluftfCfl 181fH1oth(~tn Rt'\.h(t\lfl'lffTfl un.J l-1-'" 

,111t 1tn1nilc tttmcl"l..t'ontw:urn, 

::~c:-isch1.'.e ost ; i.n: :992 

Tabelle 14: 
Entwicklung d,s Sttlltnbtdarfs im U~rblick - Techni
sches Personal und Y erwaltungsptrsonal (Volluitsttllen) 
/obne Mtdizinll 

1995 2000 2005 

Bcrhn-Ost l.941 • .97• 4,829 

Brv,<Jenbu<i 2.281 4.023 4~19 

Mo:klcnbura-Vorpommcm 2.38l I 4,068 4.113 

Sachscn 8.067 10.5]1 10,454 

SKhsen-Anhah J.7&4 6.021 6.167 

Thunngen 2.575 •.380 4-5]9 

Gaam1 2J.0l0 I ll.997 J.<.431 

IJ Dwi::l\achnnnwc:iv snn. Rdauontt1 AhJanoer ( Wu1C1UC1'atl1Kf'tn hNc> 
nal/Ta::l\tu.r.cha und VcrwaJrunp-pcnon&II, "'f:I BMBW ICXIOL S ~lOS. 
oNlc' S~Um tilt ...zcnou: Eannc:hNn1cn- IB1bbcxbc:lffl. bcht:iw:::m1'en Wld 
IOIUUIC unrr-.lc Bccnc:1JK~111t11J 

Tobellt 16: 
Stelltn~darf Wissrnsch,fllichrs Personal (Vollzritl 
• Bcrlin-Ost/ahne ~1rdizin 

\9Q~11 lOUO ~oos 
KomponC'ntc l(hrt ::.rn J .002 ~.M95 

l 
~1 Komponcnrrn F""'°hun,:. 
~l N~hv.uchSfo«Jcn,nr und 701 701 701 :;_ 

~J Wc-11erh1ldun1.!• 

:Z.U""mmcn l l0: J ,7ij \ 30116 

F.chhoch'("hulcn ... 1 11,1)) <>c,o 

Gcumt~dvfl• )76J . ""' HSS 
I 1t11\>oCl\h(dl..-h UmbJIJ.LompvncnlC' !tJ 4, Mth,t,,c,a.an An t..n., t"-tl.11.r'nwid ~WI)! 

hnc-h"(hvkn 
:?• Dre JCIIAUI' Ymc1IIU"IJ Of'T Prl"\OfUllbcdJl'tt dit IUI. ck-ii Kom""'1C"fttCT1 F1H

.... tiut11. f'o.ai:::1'1 ....... ·f'l,h1111Xn,,n, ~ ¥.tnt,,..,14u.n! """'llltrn\ :)UI l'!tUtln,c Hl.l(II• 

....-nulcn und Hoth\C'huUypcn 1,1 \0n lkr ,c-;,o,r1hrm L.in«ucl\.l.l11.ut:N&11ur,J 
~,,,. J.&htr .l,ann c-inc: -.011,a,,,a,« l.&.r>n:ln1.1nt noen.1 INu<oeflntt>m •n'dc'n 

t , onnt ,)tflkf"I ll,il' 7.,.C'T'Olfak f.it'lnC'llt\ltlrc-n 181bh01nd,cn. Ktthfflttnh't.1'1 und ,on. 
,u,c: «ntnk tkcncl'Micu1.hu+c-nt 

Tahell, 16a: • 
S1e.llrnbrd::arf Trchnisches Ptrsonal und \"erw:illuncs
~rson::al fVulluitl . Berlin-O~t/nhne- Mcditin 

1'195 woo ~oo, 
Un1\·c~1u1cn/l,;_unsthochk ·hulcn HI) J 172 4,05-< 

F:ichhochvhulc.n 5:?Y Mll 77S 

Gc-.wmthN:!.ufl' .l IUI .. .-n• 4.82"1 

I IOhne Sltlkn lut' Znt!Dk E1nni.:bhlftftfl 181b! l(l(Plc:''-ffl. AttMntNlltl'n \1"4 ~ 
... t,(' ICT"ltl'llc 8c.1nttlo<1nhitllt'fll 
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Tabtllt 17: 
S1tlltnbtdorf WiSKnKhofll ichts Ptrsonal I Volluill 
- Brondtnburg/ohn• Mtdizin 

199.S" :ooo :oo~ 
tCompor'IC'fttt U:hre 1,1:'0 1:!97 :...; 

11 Komponm1cn fon(:huns. 

H 
Nxhv.-uch,lbnkruns und 6iA ,mt biX 

!! 
Wt'Uc-rl>tlduni' 

Zuwnmcn 1.703 !.97.S J.1:0 

Fxhhochlc:hulcn )80 9)9 "°" 
Gcs.un1bcd:u1"' l 178 J.91) .1 116 

I )tlllldlhor.tlhch Limblukornooncnic. _Q "t M~ 111 l n1vmu1m ~ K ... u1• 

__ ..., 
.!\ DIC ~ Vt"nc1l11n1 da PrntwulbcdNie.. dlC 31,1., dc:"l"I Kompontft1C11 Fer• 

t.r:hl.int. ~.acl'lww:ri,16nk1'\M'tt DM Wt11Cflnld\,n, rnulUCffn. ,uf e1nzclnc Hll(n• 
1ehuilffl und HoctJKhulr,,prn 1\1 ,,:,ri diet .f4:""t'1hrrn L,11wrwnil.n.n,wn.t11 
atihMl1•I• (lahef UNlcuw 'l<Oll,un.:11, c Zuotdnut1t ,ucl\a ll"'IICK"l\ntbm,."'"""" 

J) ohflc' S&dk:A 1161 ~n&nk- EUV,Cl'ltlil'lleft 181biMMntLcn. Rn:hmuncrm und -,. 
\tlft .tCNnk 8tcncbt.t1nhc.1IC'nl 

Tabtll• 18: 
Stellenbtdarf Wi.<s,nschanliche, Ptrsonal (Volluitl 
. Mttklenburg-Vorpommern/ohn• Mtdizin 

199511 !000 lOOS 

ICompcnm!<l.cM I. ISO 1.)97 2.494 
~ 

~i Komponcntm Fonchung, 

h 1""1thwuctuffirderun1 w'N1 706 706 706 
Wc1tclb11dunf1 

:,v 
Zuwnrnen 1.886 J,09] l.200 

f.achhoc-tuchuten )86 ll2 866 

Gl!'1,&ffllbect.ad') l ~n J.91.1 •066 
l) ,n,-h,ldlich Uinba,u,li.ompon=11t 2f> Cl. MC"twbedarl III Ul\llreniWOI W'ld K1,1ru.s

"°"""'""" 1) DIC-~ Veru1tun1 der ~bcdarfe. die ~ dtn Komi,oncn\ffl fu-. 
tcb•· ' I• Nac.hWI.IChl~I uod Wcu1:rtJtldlll'II t'e!owluum. •l cut.u:ln.t Hoel\· 
K.h ... .cn wMt H«hld'l"'rypm nt von on ,r~hJO'I unotuaW.~unl 
abf\Ml11J.!Wwfkar'Wltl/WYoll.ual,4,fC'~UIIIJnlCl'ICINllf"ICtlne""'1'1Wfl'dcfl 

l >oiine S1e1lim Nt Zaunk Eun:h!Mnl'ffl 19,bllOChu.ffl. ~ uncl lOl't-

1.b,:C u:ncnk BantblclMCt&enl 

Tabellt 19: 
Sttlltnbtdarf Wii.w_115Chartlich,s Ptr,onal ( Vollzrill 
- Sachsen/ohn• Mtditin 

I 199511 
!000 I 2001 

• I K-1.c1,,. I • -109 6.)56 I 6199 

l i I Kompon,n"" Fonchung, 

! 
1.695 1.691 I 1,69! 1 -i Nachwuc:hsf0rdmin1 und 

j i I Wcuttbtldu.nr• 

-4 IZosun,ncn I 6.l()C S.011 I 7.994 

Facl\hOClu<hwcn l1.691•1 2.094 I Z.076 

Gcum<bcdari'' I 1.19s 10.141 I 10010 

l ) cwudll.1edlad,U~l01,Mdvtlldaff1nU1\t•tn1U&mW\d!li...,_M· --2) 0w ca-- Vtttoh•'lt def P'a:10MU,a:l.1rlc. iiae. 1W1 dt-D kofflpanm1a1 Fcw.. 
liCNIIS.!"fldW\IC"ful(ltQfflu'IS wnd WttW'rtlll~I fn4illUt:ft'ft. W,NUE:lM HOCft. 
ld'lwtft Ullld Hoduc.l'llltltypcn I.Ill "- dct ,cw,rd1p t..a,i,dit.Ull'UIICMrpLM'l,H'lf 
M:INntJS-dlfliOUNlelnt ~tcL.tordtlMft1NCht(t:1,1.~Wft'Otl\. 

l)omtS1eUcaNrlcftni,r~aca18,b.ilO&ll&.Lffl..R.mr.~Uftdton-
•rc- caanM 8dnct.twwn11m, 

• >AJJ!pWldda~lrl'W.n.ftllcnBo:sui,-.fffidt'IUlldc:IS•t.waj'Qr«'I\ 
~fUdal.lticmch u.t:dcr 1W 1991 ami:kllC' i9cd,wf des • ~ICl'lltlt 
P81o.&•1Gldk-uipMJi.• qlallln..~ a.la fatatflC:ndo Wa, MlflfflClll'n
,nm~••JL StcM.. W~wMnw.1991 Tab 6 ►-0hnc 6"\lct. 
Hcftopn1 4a' w,,,.k.-..rcUc:11 £rlordrnleu,r ~ dtl' bpaul# q,:1t11e• Wttt 
btt I ! "l lotp. 
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Tob•II• 170: 
S1tJlenbed:arf Ttthnisches r rrson:al und \'er~altungs• 
personal (VolluiU • Br:andenburg.uhnr \ltdi,in 

IOQI :ooo :001 

Un11tcD1t.ucrJ1(unj,thoch1ehukn I '177 i:n .1 ~}: 

fxhhcxnschurcn )().1 710 797 

G<nm1br(brt11 !~:ill Jo:~ J ::9 
11 nl\,w .Swll,n u.w / .1"1olc E.,nn,, hrun,.-,. , 8,bl""hcun Rn.ncn,rnUTn \,11\d - 

~1SC' 1,Nnk fktnct,,.c1nht11'1'11 

Tabtll, 18a: 
Stdlenbtdarf T«hnisch,s Per-.on•I und Ytrwa.ltun~•
ptr-sonal (VollzriO - Mtckl~nburg-Vurpommun/ohne
Mrdilin 

I 1995 I !000 ~OO!i 

Un1Yf.n1WCTU1C.wutho:tu.chulcn I 2.014 I )"12 ) • .S.?0 

Fad\ho..:tu.chulcn I )(Jq ' I w, 69! 

Goam1bc:cw1'' I 2.ml 'IJ<>il I HIJ 

I) ol\lw: Scellcn jU, ZencnJe: E11VW;.hl\6nlC'tl 18 1b4KMl'ltlc1'1 Jita.hm1.t"Mrffl W,-S -1• 

IGIC rc-ntnk Bdntbatlnhr1"11I 

Tabrllt 19a: 
~lellenbNt:arf T~hnischH Personal und Verw:3llungs• 
ptrsonal (VolJuuJ • Sac~n/ohne ~1tdizin 

I 199l J 1000 I 2001 

Un1vcn11J.tm/lCun.1U'WXI\J.chulcn 6.71" I a.a~ 1.79) 

Facl'lhoc.luchuJcn 1.)Sl ! I 61! 1.661 

GeunubcJ.v11 1 a 0.1 1 10.rn 10•~ 

llohnit S&c:I~ ru, Ufffr'UC. Et1v'O(:hNfllffl 181bll0Jltht:lc-t1 Rtientn.ctnll'a'I w,a IOl'I· 
"'111tunt1Ut.Bt-intbw:W'C1w,1 

hochschule e s t jun l 1992 

Tabrll, lO: 
S1tlltnbtdarfWi.u,nschaOlich., P<rsonal IVollztil) 
• Sathsen•Anh3lt/o hne Medizin 

199511 ~000 I lOOS 

t,.;.omponnnc l.chrt- 19U JllS 
I 

Jf<q 

i . ~ Komponcntcn forw:hun, . 
11 
Ei N,ac-hwuch,fonknmg und I 011 1.011 1.017 

!J 
Wcucrb1Jd11n_£ ~• 

Z1t1-.ammcn )00! .&...59:! J700 

Fachhoch,chukn om I l.~1'? I ~'6 

Gc-wn1bc-duf11 ) (>(),I HO' S 946 
I 1,uuchhdihch \Jmb.lW.4!mp,HWnit ~~ Mt~~ LruvuwuitnWWKlill\l.l• 

hoc-h'IC'flu~ 
!, Oic ,.~ Vmc1IW1r dC"r F\'JVW\llltoe'\l.uf( d1t ~ c:kn l(on,poncnlm Fo,. 

ICfl.unJ , f'oacl'l.,..UCl'IIIOl'Otrutlf wnd l.l.coe'Tbtk11,1t1J n:"Ult1t~n. :,uf urucb1e Hocl'l
.cflulirn 1,1nd Huc-h..c l'Wlhpen "' vu,n Jir, .oc:-1l111cn unot,\U\16.1u,y,t1nun1 
~c•i; .. whrt ~ umc,nc •ollt,W1J,1, z..ordnuns nichl fn1roctvwbll::n ,.,,«Im 

,, ~ S&i::Oi:n ,~ ZnunJc Einnclm,,,,c:.n 181bl~l'ldc-n.. Rc:.-:!'"1tfflOVI .. no Ian• 

IIIIC' U'ftl.lUt b,ctr,,r~1nlleucnl 

T•bell, 11: 
S1tllenb,d3rf \ Vis~tnschafllichts Person:.al (\'olluill 
• Thuring,n/ohnc ~h·diLin 

jUtyjll 1000 ~005 

" un'!PDf'l('OIC Uhrc l.~17 !.4)b :!.S-17 
~ 

!1 KomPN1cmi:n FoN"hun, . 

Li 
N~cr,1,1,ruchs1(H'dcrun, un.tl 7oJ 763 :'6) 

Wc11r rb,li.lunt=• 
J! 

I ZM~mmcn I 080 )199 J )10 

F:tehhoch\Chukn 496 I 076 I,., ., 

CicWT'llbtdMf'l ~ ,f16 J !75 .. 4\~ 

!1,,Md\hc:tU1ehl:,nb.lu~nmr,onc-n1,: W'.- M~ M Lru-cn.,lllllrnlill'ldh.nw• 
~ruchultn 

~I o~ f(RIW \.rnt1l..i,11 ckr Pef\Oftalhe.41/1t, d1ot MJJ Jen t.::omponrntcn For• 
!otnwlf. l"-xh .. 111.h\lN'~Nnf wnd"'--'t1tt"1hlldunJ l'tWIIICftTI .... c-,n,clnc Hoch• 
..cl'lulr,n una ttuenwt1u11~rrn M ~on dr::r 1r,.ul1~n ~u1Nl.1~1-1 
l blunJ•J.CUhc-r UM t t tV ~oll\t.ind,,:r- zu.,,ww111 n ... tu 1n11i:w::Mctxn"' cl'WI\. 

Ji otlt'IC \1tlltn tur Un1r.1c- Emnct,1un,:tn t B1bhoth(~.cn.. R«l'M:~nOTn l&lxl loOn• 

mrc U'fllDlc lklM'-•n"'C'lltnl 

In den am 20/21 . Februar 1992 beschlosse
nen "Flankierenden Mar..nahmen zum Per
sonalabbau an den Hochschulen in den 
neuen Landern und in Ost-Berlin" nennt die 
Kulturmin1sterkonferenz (KMK) einen Perso
nalbestand In H0he von 22.432 Stellen fur 
das wissenschaftliche Personal. Sie sollen 
nach Angaben der neuen Lander urn 5. 884 
auf 16.458 reduziert werden. 

In den "Flankierenden Mat\nahmen ... " nennt 
die Kultusmin1sterkonferenz einen Perso
nalbestand in H0he von 25.274 Stellen fur 

Tabtllt 20a: 
Sr,11,n~darr Ttchni.schrs PtnOnill und Vtrwaltunes
p.rsonal tVolluitl • Sach>rn-Anhalvohn• Mtdizin 

199! 2000 200! 

Un,vcn.illlt.1\/XunslhOdlKhulc-n 3.302 1.0ll 1.170 

Fachhoc:~hulcn '32 970 997 

Cin&m1bt:duf'1 I 3.784 6.021 6.167 

11 ol'lne: Sklkn fu1 Znunk Etnnctuun,,n 181bt101~~,:n R~hrnt fflll'tn und -· 
lhJC' uncn.lir 8-rtnrbl,untw1&1::n I 

Tabtll t !la: 
S1tlltnbtdar~tchniKh,s Personal und V,rwahungs• 
personal (Volluit I· Thuringrn,ohnt Me-dizin 

1995 2000 100~ 

Uni\i"tntU1e::n/Kwu1hoc.hKhulrn !.118 3..119 J .. I 

F achhochschulcn )97 861 898 

Cr~•~' 2.57$ •USO ..&,,5)9 

11 ~nc: S11:lkfl tu1 bn1nlc E1N1<'htunJm1 B1t>ll(IIIIC'Ufl R«httvcntttn i.n.S t0n• 
.,,,c ICl'.IU-.lic- 8t1.nC~1NIC'11rnl 

das Technische und Verwaltungspersonal. 
S1e sollen nach Angaben der Lander um 
7.684 auf 17 410 verringert werden. 

Frankfurt aµ.., den 11. Mai 1992 

Gerd Kahler 

Das Gutachten kann bei den GEW-Ge
schaftsste//en bzw. dam Hauptvorstand in 
Frankfurl a.M. (Ref Hochschu/e und For
schung, Pf. 900409, W- 6000 Frankfurt 90) 
bezogen warden. 
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lndustrieforschung in den neuen BundesUindern im Umbruch: erste 
neue Strukturen erkennbar - BMFT-Forderung wird angenommen 

Pressemitteilung des Bundesministeriums fur Forschung und Technologie. 
Bonn, 30.4.1992, Nr. 38/92 

Zur Situation der industriellen Forschung in 
den neuen Bundeslandern erklarte Bun
desminister Dr Hein Riesenhuber heute in 
Berlin: 

Der Strukturwandel in den neuen Landern 
hat auch die industrielle Forschung und 
Entwicklung erfaBt. Die Unternehmen bau
en FuE-Kapazitaten ab, die die DOR aus 
Autarkiegesichtspunkten aufgebaut oder 
organisatorisch falsch angesiedelt hat. 
Angesichts erheblicher Produktions-, Ab
satz- und Finanzierungsschwierigkeiten 
sehen sich die Untemehmen gezwungen, 
sich zunachst auf Aktivitaten zu konzentrie
ren, die kurzfnst1g Ertrage erbringen. 

Ende 1989 gab es in der ehemaligen DOR 
87 000 Beschaftigte in FuE in der Wirt
schaft. Nach detailiierten Untersuchungen 
des Stiflerverbandes tor die deutsche Wis
senschaft dOrfte die Zahl Ende 1991 auf 
35 000 bis 40.000 zurOckgegangen sein. 
Untersuchungen, die sich im wesentlichen 
auf GroBunternehmen (Ex-Kombinate) 
abstotzen, kommen zu geringeren Zahlen 
(29.000 FuE-Beschaftigte). Dabei sind je
doch neue FuE-Arbeitsplatze, vor allem be1 
kleinen und mittleren Unternehmen, nicht 
berocksichtigt. Berechnungen auf der 
Grundlage der von der Treuhandanstalt 
ermittelten FuE-Kapazitaten bei ihren Un
terneHmen und lnformationen aus den Pro
gramtnen des Bundesn'linisteriums fOr For
schu~g und Technologie (BMFT) stotzen 
die Zifhl von rd. 35.000 bis 40.000 FuE
Arbeitsplatzen in den neuen Bundeslan
dern. 
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Allein die FOrderprogramme des BMFT fur 
die Wirtschaft tragen im Jahr 1992 bei 
einem Fordervolumen von rd. 430 Mio OM 
zur Sicherung von rd. 11 000 Arbe1tsplat
zen in Forschung und Entwicklung in den 
NBL bei. Dabei handelt es s1ch Oberwie
gend um Dauerarbe1tsplatze. etwa bei neu
gegrOndetentechnologieonent1erten Unter
nehmen oderbei Neueinstellungenvon For
schungspersonal in kleinen und mittleren 
Unterneh men. Durch eine UberbrUckungsfi
nanzierung im Rahmen des Aufschwungs 
Ost und durch die Forderung der Auftr,nsfor
schungwerden bei den Forschungs-GmbHs 
FuE-Kapazltaten genutzt und zu einer star
keren Marktonentierung veranlam 

Mit H1lfe der FOrderprogramme des BMFT 
schafft der industrielle M1ttelstand zuneh
mend neueArbeitsplatze 1n Forschung und 
Entwicklung. Eine dynarn1sche Entwick
lung nimmt die KMU-FOrderung des BMFT 
tor die NBL. Das ze1gt sich 1n standig ste1-
genden Zahlen der FOrderantrage und Be
willigungen, die zurn einen in enger Wech
selbeziehung zur sich konsolidierenden 
Wirtschaftsentwicklung stehen ( M1tte 1991 
300 gefOrderte KMU, heute 1. 050) und zum 
anderen in zunehmenden MaBe an neue 
bzw. privatisierende Unternehmen m1t vita
lem lnteresse an e19ener FuE gehen (Mitte 
1991 waren etwa 50 %, heute s1nd etwa 80 
% der gefOrderten Unt""nehmen private 
Unternehmen). 

Auch der Bundesminister fur Wirtschaft 
(BMWi) wird - mit dem BMFT abgestimmt 
- 1992 rd. 250 Mio OM in die NBL lenken 
und damit grob gerechnet zur Erhaltung 

weiterer 5. 000 Fu E-Arbe1tsp1atzebeitragen. 
Nachdem auch die Treuhand bei Privatisie
rungen FuE-Anstrengungen und den Erhalt 
von FuE-Kapazitaten ausdrOcklich aner
kennt, sind nunmehr hinreichend Aufmerk
samkeit und staathche Unterstotzung auf 
die lndustrieforschung gelenkt worden. 

Der BMFT hat In Abstimmung mit der Wirt
schaft, dem BMWi, der Treuhandanstalt 
und den neuen Landern eine Reihe flan
kierender MaBnahmen bereits seit Oktober 
1990 eingeleitet, um den Unternehmen die 
Umstrukturierung zu erleichtern und inno
vative Rahmenbedingungen zu setzen . 

Der BMFT konzentriert s1ch dabei auf die 
Mallnahmen 
- zum Aufbau einer industrienahen FuE
lnfrastruktur, 
- zur Ste1gerung der technologischen 
Wettbewerbsf ah ig keit, 
- zur ExistenzgrUndung auf technologi
scher Basis. 
- zur technologischen Mittelstandsfor
derung. 

D1eses MaBnahmebOndel mit einem Um
fang von rd 350 Mio im Jahre 1992 wird 
von derWirtschaft in den neuen Landern re
ge in Anspruch genommen 

So tragt der Aufbau der wirtschattsnahen 
Forschu11gsinfrastruktur dazu bei, dar1 
sich die Unterneh1 nen heute bereits an 
lnnovationsberater bei alien ldustrie- und 
Handelskarnmern wen den kOnnen, dar1 der 
Zugang zu Oatenbanken durch Mitarbei
ter und AuBenstellen ln den NBL sicherge
stellt und durch lnformationsvermittlungs
stellen in Halle und Leipzig erleichtert wird 
Die sieben Zentren fOr lnformationen und 
Beratung in neuen Technolog1efeldern(CIM 
und Kunststofftechnik) bieten dem Mittel
stand Anlaufstellen, um sich Ober LOsungs-

mOglichkeiten und den Stand der Technik 
informieren und beraten lassen zu kOnnen. 

Als besonders zukunftstrachtig haben sich 
bereits heute die neun selbstandigen und 
zwolf AuBenstellen von Forschungsinstitu
ten der Fraunhofergesellschaft erwiesen, 
die zum 01 .01 .92 gegrOndet, gr6r1tenteils 
aber schon vorher ihre Arbeit aufgenom
men haben. So wurden dort rd. 1.000 
anwendungsnahe FuE-Arbeltsplatze 
geschaffen. Die FhG-Einrichtungen stehen 
bereit, Forschungsauttrage tor die Wirt
schaftvorOrt in den neuen Landern durchzu
toh ren. Dabei wurde das Spektrum der For
schung der FhG um wesentliche Gebiete 
wie z B. Poly, 1 iertechnik, Elektronenstrahl
und Plasmatechnik, angewandte Optik und 
Prazisionsmechanik erweitert, Gebiete, in 
denen die NBL besondere Fahigkeiten und 
auch hohen Bedarf aufweisen. 

Vorrangig ist die Sicherung dertechnolo
gischen Wettbewerbsfahigkeit der Un
temehmen. Der BMFT unterstOtzt Unterneh
men und Forschungseinrichtungen im Rah
men seiner Fachprogramme mit der Pro
Jektf6rderung, z. B. auf den T echnologiefel
dern Umweltforschung und -technik, Ba
sistechnologien der lnformationstechnik, er
neuerbare Energien und rationelle Energie
verwendung, Materialforschung, Verbes
serung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen. For 1992 stehen rd. 750 Mio OM an 
Projektmitteln in den neuen Landern zur 
Verfogung. Ca. 40 %, d.h. 300 Mio DM 
dOrften hiervon Unternehmen zugute kom
men, davon rd. 240 Mio OM fOr die FOrde
rung von FuE-Projekten. Bereits 1991 konn
ten for diesen FOrderblock 140 Mio OM 1m 
wesentlichen tor Verbundprojekte aus
bezahlt werden, bei den en Ober die Koope
ration mit Westpartnern das internationale 
technologischeNiveau erreichtwerden soil. 
Mit diesen Mitteln kOnnen in 1992 allein 
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5.300 Mannjahre FuE-TlHlgkelt Ober FOr
dermittel abgesichert werden. 

Wegen der besonderen Situation der aus
gegr0ndeten Forschungs-Unternehmen 
hat der BMFT darober hinaus im Jahre 
1992 aus Mitteln des Aufschwung Ost 80 
Mio OM tor Oberbr0ckungsfinanzierungen 
von rd. 250 Projekten bereitsgestellt. Oamit 
werden Bemuhungen derTreuhandanstalt, 
des Bundesministers tor Wirtschaft, der 
selbst 100 Mio dafor autv.endet, und der 
Lander flankiert, die besonders gefahrde
ten Personalkapzitaten in diesen speziellen 
Unternehmen zu unterst0tzen. Die For
schungs-GmbHs profrtieren weiterh,n in er
heblichem Umfang von der Mar..nahme 
Auftragsforschung als Auftragsnehmer. 

Besonders gror..e und in der Wirkung nach
haltige Erfolge hat der BMFT auf dem Ge
biet der Forderungtechnologieorientier
ter ExistenzgrUndungen erzielt. Hier konn
te bereits im Juni 1990 durch Absprachen 
mit dem Minlsterium for Forschung und 
Technologie der ehemaligen DOR und auf 
Anregung des BMFT mit der F6rderung des 
Auf-undAusbausvonTechnologle-und 
GrUnderzentren sowie der Unterstotzung 
technologieorientierter UnternehmensgrOn
d ungen begonnen werden. Nach 23 Mona
ten F6rderung sind von den 15 Technolo
gie- und Gr0nderzentren, die vom BMFT in 
der Aufbauphase gefOrdertwerden, 13 Zen
tren voll arbeitsbereit. lnsgesamt wurden 
vom BMFT hierf0r 32,5 Mio OM an Bewilli
gungen ausgesprochen, mit denen die 
Schaffung von 16.000 qm Gewerbeflache 
f0r225 Jungunternehmen mit heute bereits 
1.000 hochwertigen Arbeltsplatzen er
leichtertwurde. Im Endausbau (1993)zielte 
diese FOrderung von dann etwa 40 Mio DM 
auf77. ~oo qm Ge-.verbeflache fur 500 -600 
Jundeuhternehmen mit 5.000 bis 6.000 
BescMftigten. Dazu kommen noch zehn 
weitere Zentren, die vom BMFT lediglich in 

62 

derPlanungsphase gefbrdertwurden. Etwa 
die Halfte dieser Zentren ist mittlerweile 
ebenfalls betriebsbere,t, wobei der eigentli
cheAusbau unterEinsatz erhebl1cher Mittel 
bzw M1tteln der EG erfolgte. Besonders 
erfreulich ist, dar.. die neuen Lander inzwi
schen fOnfzehn weitere Technologie- und 
Gri.lnderzentren In eigenerReg,e aufbauen, 
die voraussichllich in den nachsten zwei 
Jahren in Betrieb gehen werden. Oamit 
wernen die NBL Ober einen vergleichweise 
dichten Besatz an Technolog1e- und Grun
derzentren verfugen, einer wIchtIgen Vor
aussetzung fi.lr einen dynarnIschen und 
innovativen M1ttelstand 

Auch der Modellversuch Technologieori
entlerte UnternehmensgrOndungen 
(TOU) 1st von den Existenzgrundern in den 
NBL 0berraschend stark in Anspruch ge
nommenworden. bis 31 .03.92 wurden 576 
Konzepte zur Gnlndung e1ngere1cht Diese 
Konzepte wurden dann Im Rahrnen der 
umfassenden Gri.lndungsberatung zu F6r
derantragen konkret1siert, mit denen be
reits 82 Unternehmensgr0ndungen (34 
Konzeptionsphasen, 56 FuE-Phasen) im 
Umfang von bi slang 43,2 Mio OM gef6rdert 
werden konnten. 200 weItere Antrage sind 
noch in Bearbeitung Allein mit dIesem 
Programm s1nd rd. 400 neue Arbeitspllt
ze tor Forscher und Enwtcikler geschaffen 
worden. 

Abgerundetwerden dieHilfen des BMFTfur 
die Umstruktunerung der I ndustneforschung 
In den N BL durch die tor die technologlebe
zogene Mlttelstandforderung zur VerfO
gung stehenden Mittel. Se,t September 1990 
konnten allein mehr als 1.050 Unterneh
men und Forschungseinnchtungen bei der 
Einstellung von Forschungspersonal (ZFO) 
und der Vergabe bzw. DurchfOhrung von 
Forschungs- und Entw,cklungsauftragen 
(AFO und AWO) unterstotzt werden. 

Mit der Forschungspersonal-Zuwacha
forderung (ZFO) hat der BMFT 400 Fir
men seit 19 Monaten bei der Einstellung 
von 1.200 Mltarbelter(innen) in FuE un
terstotzt: davon allein in den letzten 9 Mona
ten 280 Unternehmen mit 830 neu einge
stellten FuE-Mitarbe1tern. Es konnten bis
lang 14,5 Mio OM (Mitte 1991 : 2,2, Mio DM) 
nach einer Bearbeitungszeit von nur vier 
Wochen bewilligt und weitere 10 Mio DM in 
1992 und 2,2 Mio OM in 1993 festgelegt 
werden, da der BMFT die neue,ngestellten 
Mitarbeiter seit 1992 mit 50 % (vorher 70 % 
bzw 60 %) 15 Monate lang ab Einstellung 
fordert 

Mit der Auftragsforschung Ost (AFO) 
wird den Unternehmen in den NBL der Zu
gangzu externem know howerleichtert. Der 
BMFT tragt 50 % der Auftragssumme und 
konnte tor 465 Antrage von 346 Unterneh
men Ober 36,5 Mio OM F0rdersumme b&
willigen (Mitte 1991 . knapp 17 Mio OM) Ge
samtziel der bis Ende 1993 laufenden Mar..
nahme sind etwa 2 000 Bew1lligungen. Bis-
lang konnten durch diese Ma~nahme allein 
in den NBL rund 2.500 Arbeitsplatze fUr 
FuE zeitweilig gesichert werden. 

Die Auftragsforschung-West-Ost wurde 
ab 1992 eingetohrt, um FuE-Auftrage in die 
NBLzu lenken. wo teilweise hervorragende 
Kapazitaten nicht ausgelastet sind. Von 
btslang 221 Antragen konnten nach vier 
Wochen Prufungsdauer bereits 165 Bewil
ltgungen mit Zusch0ssen von insgesamt 
rd 1 O Mio OM (Forderquote40 b,s 35 % ) an 
150 Auftragnehmer ausgesprochen wer
den DieForderung hilftden FuE-Anbietern, 
Ober Preisnachlasse in den gerade im We
sten sehr umkarnpften Markt tor FuE-Le1-

stungen einzudringen und Referenzauftrage 
zu erhalten. So wurden bislang zumindest 
500Arbeitsplatzef0r Forscher und Entwick
ler zumindest zeitweise gesichert. 

For die zuletzt genannten drei Programme 
stehen im Jahre 1992 rund 65 Mio DM zur 
Verfi.lgung. Es ist zu erwarten, daB diese 
Programme auch weiterhin stark vom sich 
entwickelnden Mittelstand als Hilfe zur 
Selbsthilfe in Anspruche genommen wer
den. 

Auch das 1992 gestartete indirekt-spezifi
sche Programm zur EinfO hrung der rechner
integrierten Fertigung (CIM) zielt auf den 
Mittelstand. Es liegen bereits 184 Antrage 
auf 46 M,o DM Zuwendungen vor. lnsge
samt stehen 100 Mio OM bis Ende 1995 zur 
Verfogung. 

Bei der Forschungsinfrastruktur, bei der 
FOrderung eines innovativen wirtschaftli
chen Mittelstands und bei der projektbezo
genen Forderung von industnellen FuE
Vorhaben hat der BMFT zu sp0rbaren Ver
besserungen der Lage in den neuen Lan
dern beigetragen. Rund 11 .000Arbeitsplat
ze tor FuE - die sich aus der Wirkung der 
einzelnen Programme ergeben - werden 
allein In 1992 Uber die BMFT-FOrderung 
u nterstotzt, das ist etwa jeder dritte Arbeits
platz in FuE in den neuen Li:lndern. Ent
scheidend tor die Zukunft der Wirtschaft in 
den neuen Landern bleibt aber, dar.. die 
Unternehmen selbst aus eigener Initiative 
der Forschung und Entwicklung die Priori
tat einraumen, die ihnen in einem tor den 
Welthandel off en en High-Tech-Land ge
b0hrt 
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Arbeitsgemeinschaft der Groflforschungseinrichtungen (AGF): 
Memorandum zu den Perspektiven der GrolUorschungseinrichtungen 

im vereinigten Oeutschland 

Die Arbeitsgemeinschaft der Grollforschungseinrlchtungen (AGF) hat bei ihrer Mitglie
derversammlung am 11 . Marz 1992 in Potsdam die Aufnahme der drei GroBforschungs
einrichtungen in den neuen Bundeslandem - GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam, 
Max-DelbrOck-Centrum (MDC) in Berlin-Buch und Umweltforschungszentrum Leipzig
Halle (UFZ) - beschlossen. Aus diesem AnlaB hat d1eAGF das vorliegende Memorandum 
zu den Pespektiven der GroBforschungseinnchtungen im vereinigten Deutsch land verab
schiedet. 

I. Wlssenschaftliche Entwlcklung 

Die GroBforschungseinrichtungen sind ein 
konstituives und unverzichtbares Element 
der deutschen Forschungslandschaft. lhre 
Arbeit als nationale Forschungszentren ist 
charakterisiert durch Errichtung und Be
trieb von GroBgeraten, die Bearbeitung von 
komplexen interdisziplinaren Gebieten, von 
Langzeitvorhaben im Vorsorgebereich und 
von aufwend1gen Forschungsprojekten im 
Vorfeld indutrieller Entwicklung. Die GroB
forschungseinrichtungen sind damitin zahl
reichen Bereichendas Instrument, um lang
fristige Ziele anzugehen und im Rahmen 
dieser Zielsetzungen auf aktuelle Erforder
nisse schnell und wirkungsvoll zu reagie
ren. 

Die AFG begrOBt daher die vom Wissen
schaftsrat empfohlene und von Bund und 
Landern vollzogene GrOndung von drei neu
en Grol1forschungseinrichtungen - dem 
GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam, 
den Max-Delbruck-Centrum tor Molekulare 
Medizin (MDC) in Berlin-Buch und dem 
Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle 
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(UFZ) - sowie die Errichtung neuer Stand
orte, AuBenstellen und Forschergruppen 
bestehender Einrichtungen Ohne derart1-
ge Einrichtu ngen ware die F orschungsland
schaft in den neuen Bundeslandern unvoll
standig. 

Fur d ie neuen Einrichtungen haben die 
GrOndungsorgane e1genstand1ge For
schungsprogramme mit gror..forschungs
spezifischen, interdisz1p1tnaren Aufgaben 
erarbeitet. Aufbauend auf hervorragenden 
Forschungskapazitaten in den neuen Bun
desiandern, setzen die Etnnchtungen neue 
Akzente. Siesind geeignet, die Entw1cklung 
lhrer Wissenschaftsgeb1ete erheblich zu 
fOrdem und wichtige we1terfuhrende Impul
se tor sie zu geben. 

Die neuen Einnchtungen werden - w,e 
schon die bestehenden GroBforschungs
einrichtungen - die Zusammenarbeit mit 
den Hochschulen in besonderem Ma~e 
pftegen. Die Konkretis1erung der Zusam
menarbeit wird jedoch Zeit erfordern. Trotz 
des guten Willens auf beiden Se1ten s1nd 
gemeinsame Berufungen derzeit noch die 
.A.usnahme, da die strukturellen und finan-

ziellen Rahmenbedingungen tor die Hoch
schulen vielfach noch nicht genOgend defi
niert sind. Forzahlreiche geplante Verbund
projekte ist daneben ie Finanzierung derzeit 
noch nicht sichergestellt. 

Viele Aufgaben der GroBforschungseinrich
tungen sind !angst Ober den nationalen 
Rallmen htnausgevvachsen Die GroBfor
schungse,nrichtungen der Bundesrepubllk 
Deutschland sind daher heute Elemente 
nicht nur eines europaischen, sondern ei
nes internationalen Verbund es. Gerade die 
Einrichtungen in den neuen Bundeslandern 
werden ihre v1eUaltigen Kontakte zu den 
Forschungsinstituten in den mittel- und ost
europaischen Landern fortfOhren und aus
bauen 

II . Finanzentwicklung 

Die besonderen Anforderungen der deut
schen Einigung an die Haushalte des Bun
des und der Lander haben Konsequenzen 
fOralle offent l1ch finanzierten Bereiche. Wis
senschaft und Forschung haben in den letz
ten Jahren auf vielfattige Weise Be1trage 
zur deutschen Einigung geleistet und wer
den dies auch zukOnftig tun Aber selbst in 
schwiengen Ze~en sollte sich der hohe 
S1ellenwert, den Forschung und Technolo
gie nach allgemeinem Konsens tor die Ent
wicklu, ,g d1eses Landes besitzen, 1m Bun
deshaushalt und in der mittelfnst,gen Fi
nanzplanung w1dersp1egeln 

Die AGF w,ederholt ihre Oberzeugung , daB 
e1ne angemessene Finanzausstattung der 
Gror..torschungseinnchtungen im vereinig
ten Deutsch land unerlaBlich ist. Dies sieht 
sie bei den derze1tigen Planungen weder in 

den neuen noch in den alten Bundeslan
dern als gesichert an. 

For die Einrichtungen in den neuen Bun
deslandern stellen sich einige besondere 
Probleme, deren rascheL6sung unabding
bare Voraussetzung for ihren erfolgreichen 
Aufbau ist: 

- Die neuen Elnrichtungen haben tor 1992 
eine Finanzierung erhalten, die ihnen die 
Aufnahme des Forschungsbetriebs ermOg
licht. In den kommenden Jahren mossen 
zusatzl1che Mttel tor die Sanierung vorhan
dener Bauten oder die Planung und Errich
tung notwendigerNeubauten, fOrdieVerbes
serung der in vielen Bereichen noch unzurei
chenden Gerateausstattung und tor die 
schrittweise Angleichung des BAT-Ost zur 
VerfOgung gestellt werden. 

- Die Wohnungssituation in den neuen 
Bundeslandern behindert auf absehbare 
Zeit nicht nur die Anwerbung neuer Mitarbei
ter. Sie stellt auch eine hohe Barriere gegen 
Aufenthalte von Gastwissenschaftlern dar. 
die fOr die universitaren und aur..eruniver
sitaren Einrichtungen fruchtbare Anregun
gen geben und neue Verbindungen er6ff
nen kOnnen. Die Errichtung von Wohnun
gen tor Mitarbeiter und Gastwissenschaftler 
ist daher for das Erreichen der GrOndungs
ziele der Einrichtungen von essentieller 
Bedeutung. 

- Die AGF for de rt Bund und Lander auf, den 
Einrichtungen zumindest den Personalum
fang dauerhaft zu ermOglichen, den der 
Wissenschaftsrat tor sie empfohlen hat. 

Das Bestreben des Wissenschaftsrates, 
zum Tei! neuartige Konzepteder Forschung 
in den neuen Bundeslandern zu realisieren. 
wird nachdrOcklich begror..t. Die derzeitigen 
Schwierigkeiten beim Aufbau der I nfrastruk
tur sind in mehreren Bereichen nicht aus-
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schlieC!lich quantitativer Natur, sondern 
gefahrden den Aufbau des Gesamtkonzep
tes in prinzipieller Weise. 
FOr die GroBforschungseinrichtungen in 
den alten Bundeslandem drohen erhebli
che Substanzverluste in den kommenden 
Jahren. Die vorgesehenen KOrzungsma~ 
nahmen greifen in langfristig angelegte wis
senschaftliche Programme ein und beein
trachtigen den Verbund mit Kooperations
partnern in Hochschulen und lndustrie. Die 
Gesamtsituation erschwert es den Einrich
tungen - trotz der von Sund und Landern 
gewahrten Sondermittel for Doktoranden 
und Postdoktoranden - erheblich, dran
gende neue Forschungsprobleme mit jun
gen Wissenschaftlern anzugehen und da
mit die immer notwendige Verjongung des 
Personals weiterzufOhren. 
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Ill. Mehr Forschung ist notwendig 

Die AGF fordert, die Aufwendungen fOr die 
deutsche Wissenschaft - im Verhaltnis zu 
den vergr6Berten Aufgaben im vereinigten 
Deutschland und in Relation zum 
Gesamthaushalt - zu erhohen. Die Bun
desrepublik braucht nicht weniger, sondern 
mehr Forschung, wenn ihre international 
fOhrende Stellung als lndustrienation nicht 
getahrdet werden soil Die alten w1e die 
neuen GroBfroschungseinrichtungen und 
ihre Wissenschaftler werden ihren Beitrag 
leisten, damit auch in Zukunft Erfolge erzielt 
werden kOnnen. 

(AGF-Mitteilungen Benchte aus der 
AFG Nr 45-1992) 

ror P\S ' ' 1 P •, ,;;' - ''J9? 

ErkUirung des Aktionskreises "Neue Humboldt-Universitlt" 

Spatestens seitder deutschen Einheitwird 
Ober die Erneuerung und Vergangen
heitsaufarbeitung an der Humboldt-Uni
versitat bereits diskutiert. Hat sie sich aber 
erneuert? 

Wahrlich, Erneuerung wie Vergangenhe1ts
aufarbe1tung s1nd relative Begriffe, im Spie
gel von 40 Jahren DDR-Vergangenheit 
konne sie jedoch nur Verabschiedung der 
alten Denkschemenzum lnhalthaben. Dies 
zieht in aller Konsequenz nach sich, daB 
Hochschullehrer wie Mitarbeiter, die Ober 
die SEO aufgestiegen sind, zumindest 
mcht in den nachsten Jahren in fOhrenden 
Positionen der Humboldt-Universitat tatig 
sein konnen Streng genommen hatte es 
zum Anstand gehOrt, daB dieser Perso
nenkreis sich nach der hinreichend be
kannten DDR-Hochschulvergangenheit von 
selbst aus semen Positionen zuruckzieht 
Ganz das Gegenteil 1st heute noch der Fall, 
sie fOhlen s1ch rechtmaBig in ihren Amtern 
und haben s1ch auch gut in demokrat1schen 
Grem1en etabliert 

Diesem Unw1llen konsequenter als b1sher 
entgegenzutreten, fand s1che1nemcht-SED
belastete Ottentlichkeit der Humboldt-Uni
versitat unterdem Namen "Aktionskreis 
Neue Humboldt-Universitat" zusammen 
Ausgangspunkt waren die Gemeinsam
keiten der Wahlerlisten "Neue Universi
tat'', "V1vat-Chante" und "Humboldt-Fo
rum" Daraus resu ltierte Ende Februar der 

GrOndungsaufruf des Aktionskreises, der 
sich u.a. einsetzt fOr: 

elne grundliche Aufarbeitung der 
Vergangenheit als Voraussetzung fOr eine 
konsequente geistige und personelle Er
neuerung der Universitat auf alien Ebenen, 

- die Beendigung der von den alten Mach
ten gesteuerten Politik der Konfrontation 
mit der Landesregierung und tor einen 
konstruktiven Dialog mit der Senats
verwaltung tor Wissenschaft und For
schung: 

- die Zusammenarbeit aller demokrati
schen politischen und hochschulpolitischen 
Gruppierungen zur Abwehr der noch im
mer einfluBreichen alten Krafte. 

Ferner heir..t es im GrOndungsaufruf: 

" .WirstimmennichtOberein mitdemvom 
ehemaligen Rektorund einer Mehrheit des 
Akademischen Senats propagierten Weg 
der Scheinerneuerung, die allein auf den 
Erhalt alter Machtpositionen hinauslief. Den 
Ruf nach "Autonomie" betrachten wir in 
der gegenwartigen Situation als dema
gogisch, verbirgt sich doch hinter ihm die 
Bestrebung, den Besitzstand alter Partei
kader zu erhalten. Auch wir sind natorlich 
fOr Autonomie. Sie muB aber von Kraften 
getragen se:,', denen wir die Wende zur 
Demokratie zu verdanken haben .. " 
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Kurzfristig setzt sich der Aktionskreis ein 
fur: 

- Zusammenfilhrung aller Hochschulan
gehOrigen, die sich fur eine echte Erneue
rung, also gegen die bisherige hochschul
politische Orientierung einsetzen: 

- Erarbeitung von klaren Kriterien zur Be
urteilung der personlichen lntegritat von 
Wissenschaftlem und Arzten, die in ihren 
bisherigen Positionen 0bernommen wer
den wollen; Forderung nach Anwendung 
dieser Kriterien durch alle Struktur- und 
Berufungskommissionen; 

- Einleitung der personellen Erneuerung 
auch in den hoheren Verwaltungsebenen 
der Universitat; 

- Verbesserung des Bildes der Humboldt
Universitat in der Offentlichkeit; Es muB 
deutlicher werden, daBes in ihr Krafte gibt, 
die sich entschieden gegen die Dominanz 
alter Kader wehren. 

- Ermutigung der zahlreichen unbelaste
ten, fachlich qualifizierten und personlich 
integeren Universitatsmitglieder zur eigen
standigen Wahrnehmung ihrer demokrati
schen Rechte. 

Zu eIner ersten Aktivitat des Aktionskre1ses 
geh6rte die Erarbeitung einer Vorlage fur 
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den Akademischen Senat der Humboldt
Universitat, dieeine Einschatzung zur per
s6nlichen lntegritat von Hochschullehrern 
wie Mitarbeitern auf rein gesetzlicher Basis 
vorsieht. Diese Vorlagewurde am 14. April 
vom Akademischen Senat der Humboldt
Universitat angenommen und harrt nun 
ihrer Umsetzung durch die Struktur
und Berufungskommissionen Zur Unter
stutzung dieses Prozesses hat der Aktions
kreis im Mai 1992 e1nMerkblatt verteIlt, das 
die wesentlichen Gesetze nennt und ihren 
lnhaltgestrafftw,edergibt. Daraus geht der 
Kreis ehemaliger Funkt1onstrager hervor, 
angefangen vom Kampfgruppenkomman
deur bis hin zu Nomenklaturkadem. de
nen im Sinn des Einigungsvertrages per
s6nliche Nichteignung zugeordnet wird. 

Der Aktionskreis ist gegen jeder Art von 
Schematismus, fordert aber eIne Einzel
fallp0fung durch ein SED/PDS-unbe
lastetes Gremium. 

Dem Aktionskre1s haben s1ch b1sher mehr 
als 70 vorwiegend Hochschullehrer und 
wissenschaftliche M1tarbeiter angeschlos
sen 

Aktionskreis 
"Neue Humboldt-Universitat• 

~' 199 , 

PROJEKTE 

Projekt Netzwerk Wissenschaft 
Beratungsstelle fur art>eitslose Akademikertnnen 

lnhaltllche Beschreibung: 

Ratsuchendesollen s1ch informieren konnen, sei es im Beratungsgesprach, durch Vortrage 
oder durch Selbststudium von Lekt0re. Wesentlicher Bestandteilo dieses Service ist die 
Herstellung von Kontakten zu anderen Wissenschaftlerlnnen, die als mOgliche 
Kooperat1onspartner in Frage kommen. For Fragestellungen und Projektideen, die aus der 
Gemeinde oder von anderen freien Tragem kommen, sollen ausf0hrende W1ssen
schaftlerlnnen und Finanzierungsm6glichkeiten gesucht werden. Das Projekt soil damit 
auchAnlaufstelle fur kommunale lnteressenten sein, diewissenschaftliche Fragenzu losen 
haben und enstprechende Spezialisten suchen. Ziel des Projekts ist es also, eine Anlauf
stelle tor arbeitslose Wissenschaftlerlnnen und lnteressenten/Benutzervon Wissens-:haft 
gleicherma~en zu schaffen, die (1) als ldeenborse fOrwissenschaftliche Projekte unJ ent
sprechende Antrage fungieren kann, die (2) Beratung Ober Projektantrage, For
schungsforderung und alternativeFinanzierungsmaglichkeiten leisten kann, die(3) Kontak
te zwischen Wissenschaftlerlnnen, speziell zwischen alt en und neuen Bundeslandern her
stellen kann, und die( 4) Hilfe bei derBewaltigung von Arbeitslosigkeit anbieten und Arbeits
marktverhalten in Richtung aktiver Problembewaltigung verandern kann. 

Organlsationsform: ABM-Projekt, Triiger: Forderkreis demokrat1scher Wissen
schaftlerl nnen e. V 

Beteiligte: 5 W1ssenschaftlerlnnen (Sozialwissenschaften, z. T. promoviert, HUB und 
AdW) 

Kooperationspartner: Sund demokratischerWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
(BdWi) Marburg; Projekt"Technikfolgeabschatzung und alternativeWissenschaft" (T MWO) 
Hamburg 

Flnanzierung: 1 ABM-finanziert. 2. teilfinanziert durch Kommission f0r die Erforschung 
des sozialen und politischen Wadels in den Neuen Landern 

Publikationsvorhaben: Studie: Zurn beruflichen Entscheidungsverhalten von Wis
senschaftlerlnnen in ABM-Stellen 

Kontakt: "Netzwerk W1ssenschaft" c/o Dr. Klaus Labsch, Eichendorffstr. 16, 0 - 1040 
Berlin, Tel. 28 26 894 
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"Dokumentation und Darstellung hochschulpolitischer Vorgange an der 
Humboldt-Universitlit zu Berlin vom Herbst 1989 bis heute" 

ABM.Projekt 

Seit den Herbsttagen 1989, in denen die Menschen in der ehemaligen DOR massenhaft 
auf die Stra~ gingen und damit die Wende einleiteten, sind kaum 2 1/2 Jahre ver
gangen. Trotzdem fallt es heute selbst denen, die diese Zeit aktiv m1terlebten, schwer, 
die wichtigsten Stationen mit einiger Sicherhert noch einmal gedanklich zu rekapitulieren 
Auch fur die Humboldt-Universitat war dies eine Zeit sich 0berschlagender Ereign1sse, 
dievorallem vom standigen Ringen um eine selbstbest1mmte Erneuerung gepragtwur
den. Da war die Diskussion um neue. demokratische Universitatsstrukturen die in der 
Verabschiedung des Universitatsstatuts gipfelten, Da warder Kampf gegen die Abwick
lungsbeschl0sse der Berliner Landesregierung - die Klage der Universitat gegen 1..,e Ba
schlOsse, die Demonstrationen und die Mahnwache gegen d1eAbw1cklung, die Besetzung 
d~r Universitat durch Studenten usw. Und da war die j0ngste Protestaktion gegen die 
fnstlose Entlassung des Rektors der Humboldt-Universit!!t, Prof Dr. Heinrich Fink. 

Heute scheint vieles von dem, was getan und gedacht wurde, bereits vergessen. Und 
viele von denen, die es getan und gedacht haben, sind schon nicht mehr an der Universitat 
oder werden diese bald verlassen. Zeiten so tiefgreifender gesellschafthcher Wandlun
gen, wie wir sie jetzt erleben, haben es oft an sich, da~ sie for spat ere Untersuchungen 
nur schwer zuganglich sind, weil die in ihnen ablaufenden Ereignisse nur unvollstandig 
dokumentiert wurden. Daher reifte bei zwei Mitarbeitem des lnstituts fOr Geschichts
wissenschaften bereits vor geraumer Zeit die I dee, ein ABM-Projekt zu initiieren, das sich 
mit der "Dokumentation und Darstellung hochschulpolitischer Vorgange an der Hum
boldt-Unlversitat zu Berlin vom Herbst 1989 bis heute" beschaftigt. lnzw,schen sind 
es drei Mitarbeiterinnen. die trotz widriger Umstande in Form fehlender Sachm1ttel den 
Versuch untemehmen, eine Chronik der j0ngsten Geschichte unserer Alma mater zu 
schreiben. Am Beginn unserer Arbeit stand zunachst die Erarbeitung einer Chronologie 
der wichtig-sten Ereignisse dieser Zeit. Davon ausgehend wolf en wir nun gez1elt Quellen 
erschlie~en, Archivalien sichern und Interviews mit Zeitzeugen fOhren Es geht uns nicht 
um eine Bewer-tung der Ereignisse, dazu fehlt uns wohl allen um Moment der tor eine 
objektive Betrach-tung notwendige Abstand. Aber wir wollen durch unsere Arbeit die 
Ausgangsbasis tor zuk0nftige Untersuchungen verbessern helfen, 1ndem w,r Material 
dieser Zeit for das Ar-ch iv der Universitat sichern. Mancher fragt sich vielleicht, ob das a lies 
Oberhaupt einen Sinn hat, ob sich in Zukunft 0berhaupt jemand dafOr interess,ert, was in 
dieser historisch gesehen so kurzen Zeit an der Humboldt-Un,versitat geschehen 
1st, wo doch schon heute kaum jemand etwas genaueres dar0ber wissen will . Aber es 
ist unsere Geschichte, die geschrieben werden soil. Und wer aufler uns, kann die 
Grundlagen daf0r legen? 

Einigen Kollegen der Universitatsindwir inzwischen durch unsere "aufdnnglichen" Fragen 
nach Unterlagen sicher schon bekannt, andere werden uns sicher noch kennenlemen 
W ir warden uns aber auch freuen , wenn sich nach dem Lesen dieses Artikels der elne 
oder andere findet, der uns in unserem Vortiaben mit Hinweisen oder Ze1tdokumenten 
unterstotzen kOnnte. 

Kontaktadresse: Marion Htippner, Wiabyer Str. 25, O - 1071 Berlin 
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GELESEN 

Im folgenden drucken wir zunschst zwei andemorts erschienene Re
zensionen des gleichen Buches nach. Der Rea dieses Nebeneinander
str 'lens ergibt sich aus der unterschiedlichen Sicht der Rezensenten: der 
eine schreibt a/s Out-, der andere a/s Insider. Die dareus entstehende 
unterschiedliche Rezeption der g/eichen Vorlage transportiert wohl mehr 
a/s nur voneinander abweichende Bewertung des besprochenen Bendas. 

Norbert Kapferer: Das Feindbild der marxistisch-leninistischen Philosophie 
in der DDR 1945-1988. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1990; XII. 
u. 457 S., OM 75,- (fur Mitglieder DM 56,-) 

Mitunter hat man das GI0ck des T0chtigen. 
Als der Berliner Philosophiehistoriker Nor
bert Kapferer Ende 1989 seine Studie Ober 
Feindbilder in der Philosophie der DOR 
abschlofl, endete der untersuchteZeitraum 
ein Jahr zuvor Dann kam die politische 
Wende in der DOR; und in dem knapp einen 
Jahr dazw1s chen ist nicht mehr soviet »pas
siert«, als dafl diese Untersuchung nun 
n1cht den Rang einer umfassenden und zu
gleich · ~s0mierenden Analyse der Haltung 
der DOR gegen0ber der viel geschmahten 
und zugleich leidenschaftlich verfolgten 
»b0rgerlichen Philosophie« beanspruchen 
kOnnte. Res0mierend - das heiBt in diesem 
Fall auch, daB sowohl der Fachmann mit 
einer F0lle von Thesen und Meinungen die 
Geschichteder Ph1losophiedes Marxismus
Leninismus in vierzig Jahren DOR verfol
gen kann. als auch der Nicht-Spezialist die 
bedr0ckende Subordination der »Konigin 
derWissenschaft« unterdieAnsprOche der 
Politik erlebt 

Denn Ph1losophie in der DOR, das bedeu
tete ganz selbstverstandlich Marxismus
Len1nismus als einzige geduldete, in allen 
Hoch-und Fachschulen als Pfichtfach durch
gesetzte Disziplin auf dem Weg zu Wahr
heit und Erkenntnis. Nur kurz wahrte nach 
1945 die Phase, in der andere philosophi-

hoC'nscnu1P ,,st 11. :-:i l Q9 / 

sche Meinungen noch geduldet, d. h. Nicht
marxisten auf Lehrst0hlen an den Universi
taten akzeptiert wurden. Spatestens mit 
GrOndung der DOR war diese Toleranz zu 
Ende. Philosophie bedeutete fortan Mar
xismus, dessen Erkenntnisziele freilich von 
der Staatspartei vorgegeben wurden. 

Kapferers Studie ist ein einziger Seleg tor 
die vollige Unterordnung der Philosophie 
unter die AnsprOche der SEO bis in die 
allerletzten Monate der SED-Herrschaft. 
Die Philosophen hatten den Auftrag, die 
politischen AnsprOche der Partei ideolo
gisch zu untermauem, zu rechtfertigen und 
polemisch gegen andere Denkrichtungen 
zu verteidigen. Treffend bemerkt der Auter, 
daB sich der Marxismus-Leninismus »wie 
kaum eine andere philosophische Rich
tung« Ober seinen Antipoden, eben die 
»borgerliche Philosophie«, definierte und 
legitimierte. Dieserstandige Klassenkampf 
beanspruchte die Philosophie derart, da~ 
siezur Analyse anderer grundlegender phi
losophischer Probleme in Ansatzen eigent
lich erst in den achziger Jahren kam. 

Kapferer unterteilt sein Buch in drei groBe 
Abschnitte: Zunachst werden die tonfziger 
Jahre behandelt mit ihren - heute in ihrer 
maBlosen Heftigkeit kaum noch versti!nd-
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lichen -Attacken gegen westliche Philoso
phen wie Sartre, Jaspers oder Heidegger, 
aber auch mit der Verurteilung der »Revi
sionisten« Bloch, Lucacs und Harich (der 
im wahrsten Sinne des Wortes verurteilt 
wurde zu langjahrigen Hattstrafen). Der 
zweite bis in die frOhen sechziger Jahre 
reichende Teil bringt die vielzitierten Aus
einandersetzungen mit »Neothomismus« 
(Georg Klaus' »Anti-Wetter«) und mitwest
licher Technikphilosophie. Bezeichnender
weise beginnt dann der dritte Teil erst mit 
den achtziger Jahren, die die teils erstaun
liche Kehrtwende in Sachen Jaspers, Bloch, 
Lukacs und Freud bringen, die jetzt auf ein
mal »bOrgerliche Humanisten« werden 
teilwelsevon denselben Leuten gefeiert, di~ 
sie noch Jahre zuvor als »Revisionisten« 
oder »Atomphilosophen« verhOhnt hatten 
Allzu deutlich sporte man wohl selbst in der 
Parteifuhrung (tor deren Kurs in Sachen 
Philosophie Ober Jahrzehnte hinweg Kurt 
Hager verantwortlich war), in welch provin
zielle Enge man sich selbst gegenOber den 
osteuropaischen Bruderstaaten manovriert 
hatte 

Es ist viellercht der gn5Bte Verdienst dieser 
Studie, diesen standigen »Klassenkampf« 
der »Kaderphilosophen« (so der etwas po
lemische, aber doch so zutreffende Aus
druck Karpferers) geradezu minutiOs, d.h 
unter Zitierung wirklich allerwlchtigen Quel
l en belegt zu ha ben. Wichtig ist das beson
ders fur die FrOhzeit der DOR; nur noch 
wenige erinnern sich der damaligen Aus-

Ein Staat ist untergegangen. 1st damit auch 
das Philosophieren, das in diesem Staatzu 
finden war, untergegangen? Sicherlich 
nicht. Sicher ist aber auch, daB die philoso
phische Leitideologie dieses kOnstlichen 
Staatsgebildes DOR, die neostalinistische 
marxrstisch-leninistische Philosphie inner-
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einandersetzungen. die nichts mehr m1t 
philosophischen D1sputen zu tun hatten. 
sondern me1st gnadenlose Abrechnungen 
waren, fur »Revisionisten« im e1genen La
ger mit oft b6sen Folgen. Karpferer hat eine 
FOlle von Quellen herangezogen, die bis
lang nur schwer zuganglich waren; hat d1e
se mit der Anteilnahme des Ze1tzeugen ge
wertet und gewichtet und m1te1n1gen Exkur
senetwa zurLukacs-oder Schleiermacher
Rezeption in der DOR durch behutsame 
eigene Interpretation der Freude am Ge
danken - ja der Freude am Den ken - GenO
gegetan (Eine klerneAnregung fur den Fall 
eines Nachdrucks: die w1cht1gsten »Kader
philosophen« sollte man kurz vorstellen, 
denn wer kennt sie heute noch, die Mende, 
Grop, Klaus, Ley, Kosing oder Buhr, man
che - wie etwa Klaus - streng auf Linie der 
Partei und doch zugleich deren Opfer) 
Kaum einwichtiges Thema scheint ausge
lassen; allenfalls die doch auch stattgefun
dene, wenn auch zogerliche Auseinander
setzung mitder FrankfurterSchule (Adorno. 
Horkheimer, Ha berm as) fehlt. Ph1losoph in 
der DOR zu sein - das war n1chts BeHeb1-
ges. Wervom Kurs abwich. genet schnell in 

existentielle Note und sah s1ch Gefahrdun
gen ausgesetzt. Aber das ware schon ein 
anderes Buch. das Karpferers vorzOgliche 
Arbeit notwendig erganzen mome 

Dirk Klose 

(aus "Das Parlament'' 43/1990) 

halb der DOR, tot 1st. Der offene Ausbruch 
ihrer Krise in derWende, in der Umkehr der 
Deutschen Demokratischen Republik, die 
sicherlich nicht war, was sie sein sollte, ist 
das Ende der marxist1sch-leninistischen 
Philosophie auch in der ehemaligen DOR. 
Diese Philosoph1e vermochte uns keine 
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adaquate Orientierung davon zu geben, 
was in der Welt und in unserer Alltagswelt 
tatsachlich geschah. Sie hat daher ihre Da
seinberechtigung im Leben der Menschen 
verloren EndgOltig! Durch Weltfremdheit 
scheiterte sie in und an dieser Welt. Wie 
aber kam diese Weltfremdheit der marxi
stisch-leninistischen Philosophie zustan
de, wodurch wurde sie befOrdert, was for
derte sie geradezu ein? 

Die Antwort von Norbert Kapferer ist sehr 
stark typologisierend und daher klar wie 
auch entschieden· Die marxistisch-leninisti
sche Philosophie wurde spatestens nach 
der politisch erzwungenen Emeritieru ng von 
Ernst Bloch an der Alma Mater Lipsiensis 
eine neostalinistische Kaderphilosophie, die 
mit ihrem deutschen Perfektionierungswahn 
sogar ihr Vorbild, die marxistisch-leninisti
sche in der Sowjetunion, Obertraf. Als Ka
derphtlosophie war die von Kapferer analy
sierte Philosophie innerhalb der DOR Be
standteil eines "Parteimarxismus", dernicht 
nur parteikontrollierter, sondern auch par
teikontrollierender Marxismus war. Das be
deutete in bezug auf die marxistisch-leni
nist1sche Philosophie in der DOR, daB sie 
nicht nurvon der SEO und deren Macrteliten 
instrumental1s1ertwurde, sondern sich selbst 
freiwillig fur den Dienst an der Revolution ie
rung der Welt im roh-kommunistischen 
Verstandnis 1nstrumentalisierte. Die heuti
gen vermeintlichen Opferwurden freiwill19e 
Tater. Daszeigt sich klar in der "GrOnderge
neration" der Kaderphilosophie in der DOR, 
deren erster typischer Vertreter Gerhard 
Harig seine akademische Karriere an der 
Universiti1t Leipzig wesentlich begrOndete. 
Die zweite Generation dieser Kaderphilo
sophie hielt zwar an dem Feinbild der 
staatsoffiziellen Philosophie der DDR 
scheinbar fest. das mittels Dogmatisierung 
der Lukacs'schen Konzeption der "ZerstO
rung der Vernunft" durch die sogenannte 
spatbOrgerliche und irrationalistische Phi-

losophie gepragt wurde. Aber diese Gene
ration torderte innerhalb des marxistisch
leninistischen Philosophierens derDDRwie
derum eine Generation von Philosophie
ideologen, dieideotogischen Verbalradika-
1 is mus durch sachkompetente philosophie
historische Arbeiten zu ersetzen suchten, 
insbesondere in dem Forschungsfeld von 
Romantik, Lebensphilosophieund Existen
tialismus, die a ls dieeigentlichen Hauptgeg
ner der staatsoffiziellen Philosophie der 
DOR fungierten. Kapfererist sou.a. anhand 
der Heidegger-Rezeption des Hallenser Phi
losophiehistorikers Hans-Martin Gerlach, 
der aus der Leipziger philosophie-histori
schen Schule Helmut Seidels kommt, be
mOht zu zeigen, dar.. sich in diesen 
Liberalisierungs- und Pluralisislerungsten
denzen in der marxistisch-leninistischen 
Philosophie der DOR Ansatze zu einer kri
tischen, philosophischen Offentlichkeit er
gaben wie auch vereinzelte Versuche, das 
herrschende philosophische Feindbild zu 
problematisieren, abzumlldem, zu reformie
ren und in Frage zu stellen. Der 9. Novem
ber 1989 hatteauch seine geistigen Vorlau
fer in dermarxistisch-leninistischen Philoso
phie derDDR - so eine derkOhnen Schlul1-
folgerungen , die Kapferers fleiBige, im De
tail oftmals zu prazisierende Analyse nahe
iegt. Dies soil nichtzurVerteidigung der ML
Philosophie bemerkt werden, sondem um 
kritisch mit ihr abzurechnen, um abzurech
nen mit Denkformen, die zur Unreformier
barkeit eines Gesellschaftssystems gleich
zeitig beitrugen, insofern sie innerphiloso
phisch durchaus radikale Reformen an
strebten, sich aber mit einer fragmenta
risierten Offentlichkeit fOr Experten befrieden 
liellen. MehrwaremOglich gewesen. Abzu
rechnen gilt es mit Denkformen, die an der 
Illusion der inneren Reformierbarkeit einer 
sich von der Weltku ltu r abkoppel nden DD R
Kultu r festhielten, ohne mit dieser Unkultl.lf 
in allerOffentlichkeitzu brechen. Abzurech
nen gilt es mit Denkformen. die die Ar-
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beitskraft von Mehschen for die Reform 
eines Systems(auch derPhilosophie) bean
spruchten , das nicht zu reformieren war, 
mitdem man nurbrechen konnte, umes ra
dikal umzugestalten. Abzurechnen gilt es 
mit einer philosophischen Praxis, die durch 
diese lllusionen die systematische Ver
schwendung von lebendiger Arbeit, von 
Hoffnungen, von Geist und GefOhl legiti
mierteund die Tatkraft Tausendervernutzte. 

Die entscheidende SchWciche des Buches 
von Kapferer besteht darin, daa er gezwun
gen war, sozusagen in Aullenperspek:tive 
zu schreiben. Das filhrte dazu, daa er die 
sogenannte "graue Literatur" des Philoso
phierens auch in der marxistisch-lenini
stischen Philosophie der DOR oftrnals gar 
nicht kennt. Mangelnder Zugang zu den Ar
chiven bewirkt weiterhin, dar! er entschei
dende Details fur die Geschichte der mar
xistisch-leninistischen Philosophieder DOR 
wie z.B. die Berufung Ernst Blochs an die 
Leipziger Universitat nur oberflachlich aus 
Luktlcs'scher Perspektive einschatzt (S.49-
50). Die Unterscheidung des "frOhen" und 
des ''-;paten" Wolfgang Heise thernatisiert 
er gar nicht, die aber entscheidend fOr die 
marxisrnuskritischebzw. nachmarxistische 
Generation in der DDR-Philosophie gewe
sen ist, die dann nicht rnehr kaderphiloso
phisch(ver-)endete. Unterdiesern Gesichts
punk:t waren auch die Ansatze von Lothar 
KOhneund LotharKleinezu diskutieren, die 
Kapferer offenbar nicht bekannt sind. Die 
Position Wolfgang FOrsters wird vcllig fa Isch 
eingeschatzt. Gerade FOrsterwarals Gropp
SchOler einer der letzten orthodoxen Kader
philosophen in der staatsoffiziellen Philoso
phiegeschichtsschreibung derDDR (S.249/ 
250). Kapferer thernatisiert ganz ungenO
gend das Verhattnis dervon ihm analysier
ten Lehre und Forschung in den Experten
kulturen der DOR zu der praktizierten Philo
sophie des Marxistisch-Leninistischen 
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Grundlagenstudiums und den anderen po-• 
litischen und rnilitarischen Organisationen 
derDDR. DieseOrganisationen aberwaren 
entscheidend fur die Darstellung der von 
Kapferer analysierten philosophischen Leh
re und Forschung irn ideologischen Alltag 
derDDR. Desweiteren sieht ernicht klar ge
nug, da~ das Feindbild der rnarxistisch-le
ninistischen Philosophie in der DOR auch 
ein Vorbild fur die Aneignung der soge
nannten spatbOrgerlichen Ph1losophie nicht: 
nur Im negativen Sinne, sondern auch im 
positiven Sinne war. Dies ist aber freilich 
nur aus der Binnenperspektive erfahrbar 
gewesen Er zieht auch nicht radikal den 
Schlur! aus dem Faktum, daa vorwiegend 
Romantik, Lebensph ilosophie und Existen
tialism us durch das domin1erende Feinbild 
in der marxistisch-leninist1schen Philoso-
phie der DOR bekarnpft wurden Letzteres, 
bedeutete narnlich die systernatische Ver-
drangung hermeneutischen Philosophie-· 
rens in semen originaren Gestalten, d.h. 
ohne literaturwissenschaftllchen oder phl
losophiegeschichtlichen oder wissen-
schaftstheoretischen Filter Willig unterbe-• 
lichtet bleibt dIe Rollevon H Ley und semen 
SchOlern, Auch die Funktion der Philoso
phie von G. Klaus und seiner Schute wird 
ausgeblendet. Gar n1cht erkannt wird, wel-
che Funktion Helmut Seidel im DDR
Philosophieren wahrnahrn lrnrnerhin ist 
Seid els philosophiegesch1chtliche Konzep-• 
tion die einflullreichste In den letzten 15, 
Jahren der DOR gewesen. Die Bedeutung 
der Vertreibung Gadamers van der Leipzi-• 
ger Universitat und ihre wissenschaftspo-• 
litische Signalwirkung fi.ir das philosophi-· 
sche Leben irn Osten Deutschlands the-· 
rnatisiert Kapfererbestenfalls ansatzwe,se. 

Volker Caysa (Leipzig) 

(aus "Kultur und Kritik ", Leipzig, H. 311992) 
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Johannes M. Becker: "Ein Land geht in den Westen" 
Verlag J . W. H. Dietz Nachf. Bonn 1991 

Zusarnmen m1t den neuen Herren, den 
Managern der Treuhand, den Wirtschafts
experten der Deutschen Bank und den Be
amten aus Bonn, stromte irn Herbst 1990 
auch eine grollere Zahl von Hochschulleh
rern in das Beitrittsgebiet Ostlich der Elbe 
Z1ele und Motive der "Gaste" aus dem We
sten, ihr Auftreten und ihre Haltung gegen
Ober ihren ostdeutschen Kollegen rncgen 
unterschiedlich sein, was sie eint, ist ihre 
poltischeAufgabe, narnlich mitzuwirken bei 
der"Abwicklung derDDR" und der Neustruk
turierung der Wissenschaftslandschaft in 
den neuen Bundeslandern. In der Mehrzahl 
!assen sie sich dabe1 von dern Grundsatz 
Wolfgang Schaubles leiten, wonach es sich 
bei dem deutschen Verienigungsprozea um 
den "Beitntt der ODR zur Bundesrepublik 
handelt und nicht etwa urn die Vereinigung 
zweier gleicher Staaten". Zu den wenigen, 
die bemOht sind, dies etwas anders zu se
hen und die ihre Aufgabe subjektiv weniger 
kolonisatorisch begreifen, gehOrt der Auter 
des vorliegenden Buches, Johannes M. 
Becker, seit dern Herbst 1990 Gastprofessor 
an der Hurnboldt-UniversItat. 

Ein akadernisches Jahr Jang - vorn Sep
tember 1990 bis zurn Juli 1991 - recher
chierte er den Urngestaltungsproze~ an 
der Universitat Sein Buch gibt chronolo
gisch Auskunft Ober w1chtige Ereignisse 
und Personen dieser Zeit sowIe Ober die 

diesbezGlgliche Befindlichkeit des Autors. 
Als "Kolonisator wider Willen" fuhlt er sich. 
eine Bezeichnung, in der rnOglicherWeise 
ein Quentchen Unbehagen an der ihm ob
jektiv zukommenden Rolle irn gror!en 
Urngestaltungsprozea zum Ausdruck 

kommt. 

Die Vorgange, die er in seinem Buch be
schreibt, sind hinreichend bekannt. lnteres
sant ist jedoch die Sichtweise derselben, 
die in vielern differenzierter und verstand
nisvoller ist als die seiner "Mitstreiter'' aus 
Monchen, Westberlin oder Bonn. So beur
teilt er zurn Beispiel die periodisch stattfin
denden StasienthOllungskampagnen sehr 
zutreffend als willfahrige politische lnstru
rnente, um "Akte der Marginalisierung, 
Entsolidarisierung und Entflechtung von 
Ansatzen oder Oberresten an DDR-lden
tifikation" (S. 113) durchfGlhren zu kOnnen 
Mit der Wortfolge "Erstarrung, Stillstand, 
Aufgabe. Selbstaufgabe" charakterisiert er 
die Situation in den neuen Bundeslandern, 
auch die der lntelligenz. Trifft dies die ganze 
Wahrheit? Offensichtlich wohl nicht, wie 
die Ereignisse der letzten Wochen an der 
Universitat zeigen. 

Ulrich Busch (Berlin) 

( aus "Humboldt Universitat" 8-1991/92) 
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PUBLIKA TIONEN 

Die Projektgruppe Hochschulforschung Berlin-Karlshorst legt eine neue 
Liste ihrer Veroffentlichungen vor (vgl. auch hso 1/1992): 

1. Burkhardt, Anke / Scherer, Doris/ Erdner, Sabine: Personalbestand an Hochschulen 
In der ehemallgen DOR: 1989 und 1990 (Projektberichte; 1991, 2) 

2. Adler, Henri / Lischka, Irene: Hochschulzugang Im Raum Berlin/Brandenburg 
(Projektberichte : 1991 , 5) 

3. Adler, Henri/ Burckhardt, Anke / Lischka. Irene/ Scherer, Doris Studlenberechtigte 
und Studienbewerber aus dem Land ThUringen (Projektberichte : 1991 , 6) 

4. Adler, Henri/ Lischka, Irene: Hochschulzugang Im Frelstaat Sachsen ( Projektberichte, 
1991, 7) 

5. Burkhardt, Anke: Fachschulabsolventen 1960-1990: statlstischer Oberblick. Berlin, 
1991. 

6. Burkhardt Anke / Scherer, Doris: Konkordanz Hochschulstatistik BRO - DOR : 
(Flichergruppen, Lehr- und Forschungsbereiche). Berlin, 1991 

7. Almanach zur Studlenberatung 91 : Aufgaben, Stand und Perspektiven der 
Studienberatung in den neuen Llindern und Im Land Berlin I Gudrun Aulerich ; Karin 
DObbeling. Berlin, 1991 

8. Wissenschaftllche Tagung "Studlenberatung - Hilfe zur Selbsthllfe". Restock, 6. 
und 7.9.1991 : Tagungsbericht/ Red.: G. Aulerich, K. DObbeling. Bertin 1991 

weiterer Hinweis: 

Anfragen an: 

Projektgruppe Hochschulforschung 
Aristotelessteig 4 
0- 1157 Berlin 

Beitrlge zur Hochschulforschung, hrsg. vom Bayerischen Staatsinstitut fur Hoch
schulforschung und Hochschulpanung MOnchen. Heft 3/1991 enthalt -,·isschllel!lich Bei
trage von Mitgliedern der Projektgruppe Hochschulforschung Berlin-Karlshorst 
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EINE UNI 

WENDE 

DIE (KARL•MhnX-l UNI LEIPZIG 
ZWJSCIIEN 
HERDST '89 UNO hllWICKLUNG 

SICH 
-lnbammlung , unkommmllt'rl __ _ 

.. Eine Uni wendet s1ch 
o,e (Karl-Marx-)Uni Le1pz1g zw1schen Herbs! '89 
und Abwicklung textsammlung unkommenhert" 
Hrsg vom s,sRa Un, Leipzig. 1991 
100 Se,ten A 4. gebundc mil Fotos 15.- OM • 
Porto 
(ostdeutsche P11valbestellerlnnen 10.- OM) 

-Reader zur Abw1cklung und den sludentischen 
Protesten Dez '90 / Jan '91 m Le,pz,g hrsg von 
den roten studenten, die ihre roten professoren 
en threr roten um reMen wollten 
se,lschaften verlag le1pz1g 1991-
100 Se,ten A 4, geheftet 5.- OM • Porto 

Beslellungen an 
Arbeuskreis Hochschulpoht,sche OffenUlchken · 
be,m SluHa Un, Le,pz,g. PSF 920. 0-7010 le1pz1g 

. -. -I 
Off.e//teren - w,i eJ 0t'Jen 
,ideo/4 $> is c/ien ''. x HIS17/'CII ll~ra 
dtr JJov9eo1Jie r iemt - on 
Ott {htden/1!11

1 
t-u ler/7t'/7 /,/11(7 

s-/cl, nictl( Jlfl/ o'er l}vo -
(uii"on t-u /;tfo 11en3> . 

. /·., . le1t,if ·Wrri<, &I. ef-f, f -ri 

u11,charten Terh.1 lelp1lg 1991 
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ZUM SCHLUSS 

lch protestiere in aller Entschiedenheit gegen die neueste Ausgabe 
des Thuringer Hochschulgesetzesl 

Der Entwurf nutzt die Freiraume, die das Hochschulrahmengesetz dem Fickel sein' Mini
sterium bietet, vielzu wenig. Man kann das Gesetz viel mehr straffen im Sinne einer Ober
schaubaren Gesetzlichkeit. 

Einige Paragraphen beschwOren ja geradezu die blanke Anarchie an den Hochschulen 
herauf. lch habe nun die Hoffnung, dar.. mein Gegenentwurf dieses unschone Beispiel 
staatlicher Kompromir.!.lerei im Bewur..tsein eines jeden wahren Demokraten vergessen 
macht. Der geneigte (oder gebeugte) Leser moge sich nun von der wahrhaft Oberwalt
igenden Asthetik, die in diesen wenigen Zeilen hervurbricht, selbst Oberzeugen 

§ 1 Aufgaben der Hochschulen 

( 1) Die Hochschulen dienen der Berufsausbildung und dem Ministerium tor W1ssenschaft 
und Kunst. 
(2) Die Hochschulen wirken an der staatsbOrgertichen Bildung der Stud,erenden mit. 

§ 2 Studium und Lehre 

( 1) Das Studium mur.. so schnell wie mOglich beendet werden 
(2) Die Anzahl der Studiengange legt das Ministerium nach AnhOrung des Unternehmer
verbandes fest. 
(3) Form und lnhalt der Profungen bestimmt das Ministerium im Einvernehmen mit JOrgen 
von der Lippe 

§ 3 Forschung 

( 1) Die Forschung an den Hochschulen des Landes ThOringen wird nicht unterbunden. Sie 
dient vielmehr der wirtschaftlichen Ertochtigung des Landes. 
(2) Durch Forschung dOrfen dem Land ThOringen keine zusatzlichen Kosten entstehen 

§4 Personal der Hochschule 

(1) Die Professoren werden, gleichzeitig zur Berufung, auf den tor Wissenschaft zu-
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sU!ndigen Staatssekretar beim Ministerium tor Wissenschaft und Kunst vergattert. 
(2) Die in Absatz 1 genannten Personen Professoren bilden die Hochschulgremien. 
(3) W issenschaftliches und kOnstlerisches Personal kann nach Einverstandnis des 
Finanzministers vom Minister fur Wissenschaft und Kunst eingestellt werden. Das 
Tarifrecht tntt aur..er Kraft. 
(4) Studieren dart nur, wer nicht frech war, ist und sein wird. Den Anweisungen des 
Personals ist Falge zu leisten. 
(5) Die lmmatrikulation wird widerrufen, wenn der Student 
1. gegen Recht und Ordnung verstor..t oder versucht zu verstor..en, 
2. frech war 
Die Entscheidung hierzu wird dem Studierenden mitgeteilt. 
(6) Der Studentenrat n immt seInen Aufgaben als Kampfreserve des Ministenums fOr 
Wissenschaft und Kunst war. Die Eignung zur Wahl in den Studentenrat w ird durch Mit
gliedschaft in einer demokratischrn Partei nachgewiesen. 

§ 5 Aufbau und Organisation 

Aufbau und Organisation der Hochschulen regelt das Ministerium far Wissenschaft und 
Kunst. 

§ 6 Genehmigung und Aufsicht 

( 1) Das Ministenum kann genehm1gen. 
(2) Aufsicht hat der Minister fOr Wissenschaft und Kunst. 

§ 1 0bergangs- und Schluabestimmungen 

( 1) Die Mar.!.nahmen zur Ge<Nahrleistung der unter Paragraph 4 Absatz 1 genannten 
Aktivitaten ergreift das Ministerium. 
(2) Naheres regelt das Ministerium durch Rechtsverordnung. 
(3) Sollten die Hochschulen sich bis zum lnkrafttreten dieses Gesetzes nicht angepar..t 
haben, werden sIe aufgelOst. 

§ 8 lnkrafttreten 

Dieses Gesetz tntt am 3. Oktober 1990 in Kraft. 

Milder Hoffnung auf Oberarbeitung durch das Ministerium, hie und da sind vielleicht noch 
ein paar rechtliche Ungereimtheiten, gebe ich den Entwurf der Offentlichkeit preis. 

Martin Goldhahn (1/menau) 

(aus. "GURU" , llmenauer Studentlnnenzeitung, Dez. 1991 ) 
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