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Editorial 

Vorf,egendes Heft ist weitgehend em historisches. Zunachst widmen wir uns ,n 
Kont,nuitat bishenger Bemuhungen (vgl msbesondere hso 1 und 211992) def)ent

gen D,sziplin unter den DDR-lostdeutschen Ge,stes- und Soz,alwissenschaften. die 
btsher mit der ,ntensivsten offent/tchen Aufmerksamke1t bedacht wurde: der 

Gesch1chtsw1ssenschaft 

In unserer Artiketserie zu Wissenschaft Ost 1989190 kommt m d1esem Heft der 
letzte Prasident der Akademie der W1ssenschaften der DOR bzw. der 

Gelehrtengese/lschaft der ehemaltgen AdW. Horst Kltnkmann. zu Wort Zudem 
dokumentieren wir zur Illustration des Ausgangspunktes. von dem aus sich die 

Akademie auf den Weg machte, den Horst Klmkmann beschre,bt die erste offiziel/E 
Au/3erung eines AdW-Gremiums nach Begmn des Wandels ,m Oktober 1989 eine 

Erklarung des Akadem1e-Pras1d1ums vom 31 Oktober 1989 

Eme Reaktion erreichte uns auf das Thema I im Heft 5192. spez,e/1 zu dem Artikel 
von Rudolf Mau uber den "Beitrag des 'Sprachenkonv1kts' zur Erneuerung der 
Theologischen Faku/tat" der Humboldt-Untvers,tat Joachim Rohde se,t 1958 

w,ssenschaftticher Mitarbeiter an der HUB-Fakultat. wtderspncht Mau m zahlreichen 
Punkten 

Unter DOKUMENTA T/ON drucken wir eine Erganzung der Kultusm1n1sterkonferem 
zu ihrem Gte,chwertigkeitsbesch/u/3 far ODR-Hochschulabschlusse ab Dam,t sinG 

nunmehr fast a/le in_ der DOR durchlaufenen Offiz1ersausb1/dungen anerkannt Im 
Zusammenhang mit den von der KdS formulierten Knflkpunkten am 

Gleichwertigkeitsbesch/u/3 (vgl hso 5192, S 98 ff) gelesen w,rd (auch) daran 
sigmfikant deut/ich, wo bemerkenswerte Pnontaten gesetzt werden. 

Ansonsten wf..inschen Wlf unseren Leserlnnen und Lesem e,nen angenehmen 
Sommerurfaub. Manche Autorin und mancher Autor findet dabet vielle1cht auch die 
eine oder andere freie Minute, um den zugesagten Arttkel zu schre1ben Was uns 

freuen wurde 
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THEMA: Fortsetzung: 
Geschichtswissenschaft Ost 

Veit Oidczuneit (Leipzig): 

"Fur elne wirldlche deutsche Geschlchte" -
mit oder ohne Leipziger Geschichtswissenschaft? 

Ein Beitrag zur Entatehungageschichte des lnstituts tor Geschichte des deut
schen Volkes an der Alma mater Lipsiensis . 

Am 20. Oktober 1953 teilte der Mediavist 
Heinrich Sproemberg, Direktor und Abtei
lungsdirektorfur mittelalterliche Geschich
te des lnstituts fQr A!!gemeine Geschichte 
der Universitat Leipzig, ·seinem niederlan
dischen Freund und Kollegen Dr. D. Th. 
Enklaar mit, daB es jetzt in der DOR Institute 
tor Geschichte des deutschen Volkes gibt, 
und "wie das so bei NeugrOndungenzu sein 
pflegt, mOchten diese alles an sich reil3.en. 
Aber dafOr bin ich nicht zu haben." (1 ) 
Sproemberg, Ober den eine ausgewogene 
historische Beurteilung noch aussteht (2), 
beschaftigte sich nicht nur als Leiter der im 
September 1951 an der Universitat Leipzig 
vom Staatssekretariat fur Hochschulwesen 
(3) gegrOndeten Fachrichtung Geschichte, 
die die historischen Institute, das Lehrperso
nal und die Studenten administrativ verei
nigte, mit dem Leipziger lnstitut fur Ge
schichte des deutschen Volkes, sondern 
auch als Mittelalterhistoriker, da das lnstitut 
auch mediavale Studien betrieb. 

111,,·hwhuk "'' 11111 l'1\12 

Nachdem 1945 bis 1949 aus objektiven 
und subjek.tiven Grunden nureineGrundle
gung der marxistisch-leninistischen Ge-
~r.hit"htc:.wicc,:1,nc.rh::iift orfnlnt \Al"l:llr i"i♦ ii .a.r+o ••••• -• •,.-•• •,...,.._,,..,_,,_," .._.,,vo::11" 91'Mt 1 1111\. I IQII~ 

und befOrderte die SEO seit 1950/51 den 
verstarkten Ausbau der neuen Geschichts
wissenschaft, um die Historiographie far 
die sozialistischen Umgestaltungen zu nut
zen.( 4) Im Juli 1950 forderte der Ill. Partei• 
tag der SEO die feste Verankerung der 
marxistisch-leninistischen Geschichtsauf
fassung in der Gesellschaft und rief dazu 
auf, ein geschlossenes marxistisch-leni
nistisches Geschichtsbild zu erarbeiten und 
zu propagieren, in dessen Mittelpunkt sich 
die Geschichte des deutschen Volkes und 
der deutschen Arbeiterbewegung befinden 
sollte. Die damals von der SED voltzogene 
Wendungzum "Nationalen" im Geschichts
blick (5), die der Zeitzeuge auch im gesam
ten ideolog ischen Bereich antreffen konnte, 
vollfOhrte die Einheitspartei, um sowohl die 
bereits umgesetzten als auch die noch 
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angestr1:bten soz,alen V1:randerungen na
tional zu kasch1eren und zu versuchen Ihre 
reale Nat1onsdemontage mental zu kompen
sierer, und nat,onale Leg1t1m1tat zu erhal-

ten 

Der am 20 Ok1ober 1951 \IOm Zentralkom1-
tee (ZK I der SEO auf seIne:m 7 Plenum 
gefaP..te Beschlul1 Die w1cht1gsten 1deolo
g1!:.chen Aufgaben cer Partei bekraft,gte 
die Rolle des Patriot,smus be, der Aus
cHbe,tung eIne5 neuen Ge5ch1chtsb1Ide5 
durch die Z1elsti:>llung der Schaffung e,nes 
Lehrbuches fur de Ge5ch1chte des deut
<:,chen Volkes und best1mmte die Entste
t ungsstrukturen Laut ZK-Vorgabe gait es 
.,In 1nst1tut fur Deutsche Gesch1chte an der 
Al-.ademIe 16) eIn M1Jseum fur Deutsche 
Gesch1chte ,n Berlin , 71 tind Inst itute fur 
[)E:,ut!:.che Gesch1L'h:e n Berlin und Le1pz1g 

zu grunder (Bl 

Dieser Parte,ord.;r 91rger bere1t5 die Vor
t,er;;,tungen de5 Referates fur Gesch1chte 
de::. Staat5SE:lo.retanates tur Hochschulwesen 
zur Umstrukturierung der gesch1chtsw1s
senscnafthche:n Hochschule1nrichtungen 

11 oral1S Im Rahinf:" der soz1al1st1schen 
u mgestaltl,ng de:s Hochschulwesens we1l
ten am Beg1nn aes Sommerse-nesters 1951 
J1e ,nar..gebl1chen Vertreter des Staatssekre
tar,ates fur 14 Tage an der Le1pz1ger Un1ver
s1tat um e,n 6e1sp1el fur die strukture:le 
Neugestaltung der un1vers11aten und Hoch
'>Chulen zu schatten t 91 

re:ktoren am Montag den 9 April 1951 von 

13 b·s 19 Uhr 

Auf der noch am 9 April anschlier..end von 
19 bis 21 Uhrdurchgefuhrten Arbe1tsbespre
chung beschlossen Staatssekretar Gerhard 
Harig und seine M1tarbeIter neben Festle
gungen zur Struktur der anderen h1ston
schen Institute die 81ldung eines lnstItuts 
fur Deutsche Gesch1chte mrt Berucks1chtl
gung der Gesch1chteder Arbe1terbewegung 
Kern des neuen lnstituts solltedieAbte1lung 
Gesch1chte der soz1alen Bewegung" des 

Franz-Mehnng-lnst1tuts, die Ernst Engelberg 
le1tete. werden (1 0) Die am 22 Mai 1951 
vom Staatssekretar erlassene Verfugung 
uber die Neugl1ederung der h1stonschen 
Institute mod1f'1z1erte den Apnl-Beschlur.. 
und schneb die 8 1ldung eines lnst1tuts fur 
Deutsche Gesch1chte m1t einer Abte1lung 
fur Deutsche Landesgesch1chte vor ( 11 l 
Der vehemente Kampf Heinrich Sproem
bergs gegen die Aullosung des lnstituts fur 
Deutsche Landes- und Volksgesch1chte 
ze1gte eInen kle1nen Erfolg (12) 

D ie entsche,denden E1rdn,cke und Urte1le 
gewannen die Hochschulbevollmacht1gten 
aus der am Sonnabend dem 7 April 1951 
von 19 bis 22 Uhr m1t dem Parte,sekretar 
der Ph1lolog1sch-H1storischen ,•bte,lung der 
Ph1losoph1schen Fal..ultal und m1t einIgen 
SEO-Stude:nten der Fac'1schalt Gesch1ch
te stattgefundenen Konferer: sov11e aus 
der Bes1cht1gung d.:r hIstoriscnen Institute 
und aus den Gespr acrit?" rn l den lnstttutsd1-

Nach d,eser staatllchen We1sung bere,te
ten Ernst Engelberg und wenige H1ltsas
s1stenten (Studenten) mIt Unterstutzung 
der SED-Un1vers1tatsorganisat1on die ln
stitutsgrundung vor Im September 1951 
wurde das Leipz,ger lnstltut als erstes lnst,
tut fur Gesch1chte des deutscher. Volkes 1n 
der DOR gegrundet und Ernst Engelberg 
zum komm1ssanschen Olfektor ernannt In 
den Monaten Oktober, November und De
zember 1951 standen vor allem organ,sa
torische Aufgaben wie die Einnchtung der 
lnstitutsraume. der Auf'bau einer lnst1tuts
b1bhothek und die OrganIsIerung des Lehr
betriebes ,m Vordergrund Be, der Erfullung 
der Lehraufgaben konnte Engelberg nur 
auf den Ass1stenten Fntz Straube (ab 
0 1 03 1952) und e1nige student1sche H1lfs• 
krafte zuruckgre,fen Daher h1elten die Im 
re•Jen Stud,enplan geforderte Grundvorle-
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sung Deutsche Geschichte vertretungswei
se der Assistent Ernst Werner von der Ab
teilung Mittelalter und der planmallige Aspi
rant Heinz-Otto Rocholl von der Abteilung 
Neuzeit des lnstituts fur Allgemeine Ge
schichte Engelberg botein Spezialseminar 
zur Oeutschen Geschichte an.(13) 

Am 5. Januar 1952veranstattetedie SEO in 
der Abteilung Propaganda beim ZK in Ber
lin eine Beratung zur weiteren Festlegung 
der Aufgaben auf dem Gebiet der Geschich
te. AufderTagung entspann sich die Diskus
sion in erster Linie um die Aufgaben und 
den Charakter des Museums for Deutsche 
Geschichte. Im Disput ging es um die Kia
rung der Frage, ob das Museum. das der 
Jenaer Historiker Karl Griewank einmal 
bezeichnenderweise "Ministerium fur Deut
sche Geschichte"( 14) genannt hat, ein For
schungszentrum des zu erarbeitenden Ge
schichtsbildes oder nur eine Aufklarungs
einrichtung sein sollte. Kurt Hagers Bestim
mung des Museums als '"ideell organisie
rendes Zentrum der Forschung'"(15) war 
auslegbar. So oder so beurteilte Staatssek
retar Harig die Grondung des Museums als 
einen "Schlag gegen die Lehre an der Uni
versitat"( 16). Er unterstrich, dal!durch den 
groBen Bedarf des Museums den Ge
schichtsinstituten an den Universitaten kOnf
tig personelle Krafte und finanzielle Mittel 
fehlen wurden. In der Diskussion um die 
Stellung der Institute fOrDeutscheGeschich
te an den Universitaten beschwichtigte ihn 
Hager. indem er daravfhinwies, da~ die 
Bedeutung der Universitatsinstitute auf kei
nen Fall herabgemindert warden dart. 
Gle1chzeitig schlug Kurt Hager vor, den 
BeschluB der 7. Tagung, Institute in Berlin 
und Leipzig zu gronden, dahingehend ab
zuandern, dall Leipzig durch Halle ersetzt 
werden soil. Nach langerem Fur und Wider, 
in dem sich besonders Harig, der Referent 
for Geschichte im Staatssekretariat FOrder 
und Engelberg for den Erhalt des Leipziner 

lnst1tuts unter H1nweis auf die schon erfolg
te Entfaltung der Arbeit aussprachen, einig
te sich die Versamrnlung, dem PolitbOro 
den Plan zu unterbre,ten, in Halle ebenfalls 
ein lnstitut tor Geschichte des deutschen 
Volkes ins Leben zu rufen, die Arbeit von 
Engelberg unter dieAnleitungvon Leo Stem 
zu stellen, Alfred Meusel das Berliner lnsti
tut zu Obertragen und Bertin und Halle als 
Schwerpunkte fur die Historikerausbildung 
auszubauen (17) 

Nach Leipzig zuruckgekehrt, informierte 
Engelberg, derder Universitatsparteileitung 
angehOrte. sofort die Parteiorganisation 
Historische Institute. woraufdieParteigrup
pe des lnstituts fur Geschichte des deut
schen Volkes am 18. Januar 1952 an Kurt 
Hager einen Bnef sandte, in dem sie ihre 
Stellung zu dem aufgev.orfenen Problem 
kundtat. Die SED-lnstitutsgruppe hob in 
dem Schri1'tstOck die ideologische Bedeu
tung des lnstituts fOr die Leipziger Philoso
phische Fakultat hervor und widersprach 
Geruchten, dall Engelberg das lnstitut zum 
Zentrum Le1pzigerstadtgeschichtlicher For
schungen mac hen mOchte und dall die zur 
Ubersetzung latein,scher Texte herange
zogenen bOrgerlichen pensionierten Stu
dienrate polit ischen E1nfluB auf die lnsti
tutsarbeit bekommen kOnnten.(18) 

Oaraufhin, aber auch zur Bestimmung der 
weiteren Perspektiven der Fachrichtungen 
Geschichte an den Universitaten, fand vom 
29. Januer bis zum 3. Febn..1ar 1952 eine 
Oberprufung der historischen Institute der 
Universitat Leipzig durch den Sektor Wis
senschaft und Hochschulen der Abteilung 
Kultur des ZK statt.(19) Das Ergebnis der 
Untersuchung kann als Erfolij fOr Engelberg 
und seine Mitarbeiter gewertetwerden. Die 
ZK-Reprasentanten sicherten die Weiter
existenz und den beschleunigten Ausbau 
des lnst,tutszu (20) DieAussagenOberdas 
Verhaltnis zum Hallenser lnstitut e<Wahn-
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ten nichts mehr van Unterordnung sowie 
auch die Auf'forderung zur engsten Zusam
menarbeit dehnbar schien.(21 ) 

Trotzdem stand das Leipziger lnstitut Im 
Ansehen bei den Wissenschafts- u nd Hoch
schulvertretern des ZK und im Referat Ge
:.chichte des Staatssekretariates hinter den 
lnstituten in Berlin und Halle zuruck. Die 
Pline zur Schlie!lung des Leipziger lnsti
tuts fur Geschichte des deutschen Volkes 
beziehungsweisezur Unterstellung derLeip
ziger Einrichtung unter das lnstitut van 
Stern lassen sich r-1var mit dem Streben 
nach Konzentration der wenigen marxisti
schen Historiker begrunden, werden da
durch abernichtvollstandigerhellt. Weitere 
politische und persOnliche Momente mus
sen bei der Ursachensuche Berucksichti• 
gung finden. 

Aufgrund der ausgepragten nationalen Ge
schichtsbetrachtung der SED stellten ne
ben den Parteiinstituten und dem Museum 
tor Deutsche Gesch1chte die Institute fur 
Geschichte des deutschen Volkes ideolo
gische Schwerpunktanstalten dar, die von 
im Sinne der SED ausgewiesenen und 
verlar?.lichen Historikern geleitet warden 
sollten. Der 1951 42jahnge Ernst Engelberg 
genor..zu Beg inn derfunfziger Jahre bei den 
mar..geblichen Exponenten der SED-Wis
senschaftspolitik noch n1cht das wissen
schaftliche und polit1sche Ansehen von Al
fred Meusel (Jahrgang 1896) und Leo 
Stern (Jahrgang 1901) Stern brachte die 
Reputation des sowjet1schen Exils und der 
sowjetischen Hochschul- und Archiver
fahrungen sowie ausgezeichnete Bezie
hungen zu den sowjetischen Stellen mit 
und leitete die 1950 In Halle gebildete 
Forschungsgeme1nschaft "Dokumente und 
Materialien zur Geschichte der Arbeiter
bewegung".(22) Engelberg geMrte zwar 
seit 1930 der KPD an und hatte auch eine 
Zeitlang in der Nazizeit 1m Zuchthaus ge-
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sessen. 1st dann aber nach seiner Entlas
sung in die Schweiz und in die TOrkei em,
griert. Die Ermahnungen zur Vorsicht bet 
Kaderbesetzungen gegenober Westemi
granten finden sich in den Unterlagen der 
ZK-AbteHungen und des Staatssekretariates 
fur Hochschulwesen fur den Beginn der 
fGnfziger Jahre noch hAufig.(23) Freilich 
hatte sich auch Meusel in Westemigration, 
in Gror..britannien, befunden, doch war er 
dart 1937 unter dem Einflur..von Jurgen Ku
czynski der KPD beigetreten, exponiert po
litisch tAtig gewesen und mit Kurt Hager be
kannt geworden.(24) lnwieweit Ernst Hoff
mann Meusel aus seinem ebenfalls engli
schen Exil kannte, konnte bis her noch nicht 
eruiert werden.(25) Weiterhin umgab Meu
sel ein Ruf besonderer wissenschaftltcher 
Qualifikation, da ihm schon in derWeimarer 
Republik eine Professur verliehen warden 
war.(26) Alfred Meusels Differenzen mit 
Ernst Engelberg hinichtlich der Beurteilung 
historischer Ereignisse erleichterten die 
Stellung des Leipziger lnstitutsleiters 
nicht.(27) 

Als es im Januar 1953 im Staatssekretariat 
um die Behandiung des Antrages der Phi
losophischen Fakultat der Leipziger Uni
versitAt auf Ernennung Engelbergs zum 
Professor mit vollem Lehrauftrag und zum 
Direktor des lnstituts ging, merkte der 
Schuler Meusels FOrder am 16. des Monats 
in einer Aktennotiz fur sein Referat an, da!l 
bei einer ROcksprache mit Ernst Diehl vom 
ZK, ebenfaiis Meusei-Adept, Ende Deiem
ber 1952 festgestellt wurde, "dar.. bei der 
Ernennung van E. grOssere Bedenken hin
sichtlich seiner'Mssenschaftl.-ideologischen 
Qualifikation bestehen. was sich var allen'I 
bei der Diskussion seiner Disposition zum 
Lehrbuch gezeigt hat. Die Ernennung zum 
Professor mit vollem Lehrauftrag, die an 
sich sehr zu wonschen ist im Hinblick auf 
dieStellung des I nstituts furGeschichte des 
Deutschen Volkes an der Universitat Le1p-

hochschul~ 0~1 .1uh I <J<J2 

z ig, bedarf daher einer sorgfaltigen Erwa
gung. dessen Ergebnisweitgehend abhangt 
von dem Niveau der nochmals vorzulegen
den Lehrbuchdisposition. "(28) FranzWohl
gemuth. Hauptabteilungsleiter im Staats
sekretariat, kommentierte die ihm van For
der am 22. Januar gesandte BegrOndung 
der Ablehnung Engelbergs mit den Wort en, 
da!l man das nicht schriftlich machen 
brauchte.(29) 

Dach schon kurz danach schwenkte die 
Partei in derBerufungsfrage um und ernann
te Engelberg (30), da ein Endederlehrbuch
diskussion noch nicht abzusehen war und 
man Engel bergs Stellung und die seines ln
stituts in der Leipziger Philosophischen Fa
kultat starken wollte. weil es in einer Sitzung 
der Historischen Kommission des Landes 
Sachs en vom 21 . Februar 1953 Kritiken am 
Leipziger lnstitut von seiten Sterns und mit 
Unterstotzung Sproembergs gegeben hat
te.(31) 

Stems Vorgehen IABt sich meines Erachtens 
daraus erklaren, daB er sich angstigte, bei 
dergeographischen Nahe van Leipzig und 
HaUe und dem Umfang ger vom Leipziger 
lnst,tut geplanten Vorhaben sowie der po
litischerseits bedingten Bevorzugung Berlins 
und damit des Berliner lnstituts tor Ge
schichte des deutschen Volkes durch die 
zentralen Stellen gegenOber dem Leipziger 
lnstitut ins Hintertretren zu geraten. Sproem
bergs lntentionen !assen sich mit seinem 
Bestreben, vcn Er.galbarg nicht Y-&idrangt 
zu werden, durch die Hoffnung auf Wieder
belebung des alten KOtzschke-lnstituts bei 
Weggang der Historiker der deutschen 
Geschichte nach Halle und aufgrund seiner 
Einschatzung des Verhaltnisses van allge
meiner und deutscher Geschichte begrun
den 

"Die Diskussion Ober die Abgrenzung ZWi
schen allgemeiner und 'vaterlandischer' 

h,,:h,,'hlil< ,.,, 11&11 I 'J'Jl 

Geschichte", so benchtete er Enklaar in 
dem schon erwahnten Brief, "ist bei uns 
sehr im Gange "(32) Sproemberg betonte, 
"daB die deutsche Geschichte eingeordnet 
werden mur.. in die GeschichteEuropas und 
daB scharf gesch,eden werden muB ZWi
schen 'germanisch' und 'deutsch' und ZWi
schen dem Obernationalen Reich des Mit
telalters und dem Nationalstaat derGegen
wart. Nur so kann auch das Verstandnis tor 
das historische Lebensrecht der uns umge
benden Nationen gewonnen werden."(33) 
Schon am 2. Juli 1953 hatte Sproemberg 
Enklaar darauf aufmerksam gemacht, daB 
es tor ihn keine besondere mittelalterliche 
Geschichte gibt. sondern nureine allgemei
ne Geschichte des Abendlandes, "in deren 
Rah men erst die Geschichteeinzelner Lan
der und der s1ch langsam entwickelnden 
Nationen zu verstehen ist. ''(34) 

Auf die emeuten Kritiken am lnstitut rea
gierte Engelberg am 15. Marz 1953 mit 
einem Beschwerdeschreiben Ober"Quertrei
bereien" gegen seIn lnstitut an die zustan
digeAbteilung des Zentralkomitees, in dem 
er auf die Leistungen seines Kollektivs und 
auf die politische FOhrung seines lnstituts 
an der Fachrichtung verwies. Gleichzeitig 
startete er einen Gegenangriff und bezeich
nete die Historische Kommission fur 
Landesgeschichte als "Anachronismus" 
(35). Damit befand sich Ernst Engelberg im 
Einklang mit der politischen Aufgabenstel
lung der SED tor die Historiographie der 
deutscnen Geschichte. "Es ist bekannt". so 
heir.it es in einem Leitartikel der Zeitschrift 
fur Geschichtswissenschaft aus dem Jahr 
1954, "daB einige fuhrende westdeutsche 
Historiker diese nat1onaleAufgabeverleug
nen. Verzettelung in landesgeschichtliche 
Detailforschung und scheinwissenschaft
liche BegrOndung der sogenannten Abend
land-bzw. Europakonzeption - das sind die 
beiden Richtungen, in denen sich nach 
ihren Forderungen die westdeutsche Ge-
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sch1chtsw1ssenschalt bewegen soil-. For
derungen. die in d1rekter Ubere1nst1mmung 
mit den Forderungen der amenkan1schen 
Besatzungsmacht stehen '( 36) 

Die abwertende E1nstellung der SED ge
genube< der Landesgesch1chte wirkte s1ch 
auch auf die selbstcind1ge Abte1lung fLir 
Landesgesch1chte des Engelberg-lnst1tuts. 
der He1nnch Sproemberg vorstand aus 
Sproemberg bemuhte s1ch wcihrend seiner 
gesamten Ze1t als Le1pzIge,- Ordmarius um 
die Ruckwandlung der Abte1lung in e1n e1-
genstcindIges lnst1tut erh1elt Jedoch 1mmer 
w1eder ablehnende Besche1de. we1I s1ch die 
Berliner Stellen m1t der E1nordnung der 
Abte1lung in das lnst1tut von Engelberg e1ne 
gewIsse Oberle1tung und pol1t1sche E1n
flur?.nahme erhofften wIe es aus eIner 1nter
nen handschrifthchen Begrundung von 
F order hervorgeht 137 l 

Die den H1storikern m1t Nachdruck von der 
SED gestellten Aufgaben die gror..e Isola
tion der Institute fur Gesch1chte des deut
schen Volkes In der deutschen Gesch1chts
w1ssenschaft be11hrer Inauguration und die 
anfcinghch uns1chere Ex1stenz des Le1pz1-
ger lnst1tuts verursachten nach meIner Auf
fassung den gro/1en w1ssenschaftilchen Ar
be1tse1fer der Le1pz1ger lnst1tutsm1tgl1eder 
und das Bemuhen Ernst Engelbergs. s,ch 
eng an die von der SED geforderten Mar?.ga
ben zu halten und be1 1hrer Erfullung rm 
Rahmen der DDR-Gesch1chtsw1ssenschaft 

voranzugehen 

Die vom LeIpzIger lnstItut 1951 begonne
nen AufbauarbeIten und die nach und nach 
erbrachten Forschungsergebnisse entbeh
ren n1cht der 1nhalthchen und methodolog1-
schen Knt1k, k0nnen abervon untersch,edli
chen we1tanschaulich-methodolog1schen 
Standpunkten verschieden 1nterpretIertwer
den und entw1ckelten sich auch h1nsicht11ch 
behandelter Geschichtszeiten und -raume 

quahtatIv heterogen 

W1ev1el fle11!.1ge Arbe1t 1st darauf verwen
det um Thesenzu erharten. d1evon vornher
eIn feststehen' Wieviel Gedankenarbe1t 1st 
daraufverwendet. wieviel 'b0rgerliche' lite
ratur ,st gewalzt worden. um ·Beweise· zu 
finden' W1eanderswOrdesich d1eses Bemu
hen. eIne neue Gesch1chtsauffassung zu 
erharten ausnehmen." urteilte Percy Ernst 
Schramm 1954. :wenn nicht immer von 
vornherein feststunde. was zu bewe1sen 

1st " (38) Die trotz Parte1hchkeIt. 1deologi
schen Korsetts und nat1onalen Grundkon
zept1on vorgelegten 1nternat1onal anerkann
ten Forschungsergebn,sse der DDR-Ge
sch1chtsw1ssenschaft lassen ahnen. was 
beI Fre1heIt der W1ssenschaft und glercher 
finanz1eller Unterstutzung m0ghch gewe

sen ware 

v eit Dtdczuneit. Dip/ -Hist . isl Forschungs
st udent am lnslitut fur Universal- und 
Kulturgesch,chte der Neuzett der Universi

tllt Leipzig 

Anmerkungen: 

1 ) Heinrich Sproemberg an Th Enklaar am 20 10 1953 In Archiv der Berl1n-Branden
burg,schen Akademie der W1ssenschaften (ABBAdW) Bestand Nachlar?. Heinrich 

Sproemberg. Korrespondenz 1953 
2) Nach der Durchs1cht des Nachlasses von Heinrich Sproemberg erschemt mir die von 
seinen Schulern Heitz und Unger angefertIgte b,ograph1sche Sk1zze als te1lwe1se ungenu-

end und seiner Person n•cht gerecht wefdend S1ehe Gerhard Heitz/Manfred Unger 
~emnch Sproemberg 1 165 ~ t:,,s 1966 1 In Wegbere1ter der ODR-Gesch1chtsw1ssenschaft 
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Biographien, Berlin 1989, S. 300ff Den in Westdeutschland und In Westeuropa in den 
fOnfziger Jahren kursierenden Ger0chten uber eine angebl1che Staatssicherheitsmitarbeit 
Sproembergs muB nach meiner Kenntnis ebenfalls widersprochen werden. Siehe lnstitut 
for Geschichte der Arbeiterbewegung, Zentrales Parteiarchiv , IV 2/904/556 und Heinrich 
Sproemberg an Lousse am 05. 09 1957. In: ABBAdW, Bestand NachlaB Heinrich Sproem
berg, Korrespondenz 1957. 

3) Mit Grundung des Staatssekretariates im Februar 1951 verloren die Lander das Ho
heitsrecht0ber die Hochschulen an die Berliner Beh6rde. ZumAufbau undzur Arbeitsweise 
des Staatssekretariates for Hochschulwesen siehe Heinz Kersten Kaderschmieden der 
kommunistischen lntelligenz. Struktur und Situation des Hochschulwesens in der Sowjet
zone. In: SBZ-Archiv, 5(1954)20, S. 309ff. 

4) Siehe Alexander Fischer: Der Weg zur Gleichschaltung der Gesch1chtswissenschaft in 
der SBZ 1945-1949. In: Geschichtswissenschaft in der DDR. Bd 1. Historische Entwick
lung, Theoriediskussion und Geschichtsdidaktik Hrsg. v. Alexander Fischer und Gunther 
Heydemann, Berlin 1989, S. 45ff. Siehe auch Gunther Heydemann- Zwischen Diskussion 
und Konfrontation - Der Neubeginn deutscher Gesch1chtswissenschaf't in der SBZ/DDR 
1945-1950. In: EinfOhrung in Fragen an die Geschichtswissenschaft in Deutschland nach 
Hitler 1945-1950, Frankfurt/Main 1986, S 12ff 

5) Konstatiert man tor die Zeit nach 1945 die Erarbe1tung eines antinat,onale luge tra
genden Geschichtsbildes im Auftrag der SED unter dem Banner der"Erziehungzumwahr
haft fortschrittlichen Humanismus", begann schon 1948/49, verstarkt seit dem 3 Partei
tag. die Wendung der SEO zu einer national akzentuierten Gesch1chtsbetrachtung, die 
1952 im Zusammenhang mit der Einbindung der Bundesrepubhk in das westliche BOndnis 
und dem Aufbau des Sozialismus in der DOR deutlich hervortrat. Siehe Werner Maibaum: 
Geschichte und GeschichtsbewuBtsein in der DDR. In: Wissenschaft und Gesellschaft in 
der DOR. Eingeleitet v. Peter Christian ludz. Hrsg. v. R. Thomas. M0nchen 1971, S. 189/ 
90. Siehe auch Jorgan vQn Hehn: Die Sowjetisierung des Geschichtsbildes in Mittel
deutschland. In: Europa-Arch iv, 05.10.1954, S. 6931/32; Georg von Rauch: Oas Geschicht!r 
bild der Sowjetzone. In: Jahrbuch der Ranke-Gesellschaft 1954, S. 105ff.; Fritz Kopp: Die 
Wendung zur "nationalen" Geschichtsschreibung in der Sowietzone, M0nchen 1955. 

6) Zur Geschichte des lnstituts siehe aus DDR-off'izieller Sicht Heinz Heitzer. Oas Aka
demieinstitut tor Geschichte (1956 bis 1986). In: Zeitschrift fOr Geschichtswissenschaft 
(ZfG), 34(1986)10, S. 892ff.; Ders.: Die Grundung des lnstituts tor Geschichte an der Aka
demie der Wissenschaften. In: Hauptetappen und Probleme der Geschichte der Ge
schieMswissenschait der DDR, Berlin 1982. S. 89ff.; Karl Obermann: Aus der Arbeit des 
lnst1tuts fur Geschichte an der Deutschen Akademie derWissenschaften zu Berlin. In: ZfG, 
4(1956)5, S. 1044ff.: Ders.: Ein Jahr lnstitut tor Geschichte an der Deutsch en Akademie 
der Wissenschaften. In: ZfG, 5(1957)4, S. 839ff. 

7) Zur GrOndungsgeschichte des Museums fur Deutsche Geschichte siehe aus DDR-o~ 
zieller Sicht Helmut Heinz: Die GrOndung des Museums fur Deutsche Geschichte (1952). 
In- Jahrbuch fOrGeschichte, (1979) Bd. 20, S. 143ff.; Ders .. Die Konzeption derersten Au!r 
stellung im Museum fur Deutsche Geschichte 1952. In. ZfG, 28(1980)4, S. 340ff. 

8) Srehe Dokumente der Sozialistischen E1nheitspartei Deutschlands, Bd. 111 , Berlin 1952. 
S. 581 . Aufgrund der besonderen politischen Aufgabenstellung erhietten diese Institute die 
Bezeichnung "lntistute fur Geschichte des deutschen Volkes" Zu Beginn des Herbstse-
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mesters 1956/57 wurden sie umbenannt in .. Institute fur DeutscheGesch1chte" In dem An
trag des Berliner 1nst1tuts aufUmbenennung vom 7 Ju~i-1956 hei!ltes dazu. "Die seinerzett 
fur die Grundung unseres lnstituts ma!lgeblichti poht1sche Aufgabenstellung hat 1nzwi
schen eine veranderung erfahren. Das Gebiet der Leh re und Forschun~. das zu ~nserem 
Aufgabenbereich gehort, ist dadurch erwe1tert worden. dafl_ 1etzt auch die Gesch1chte der 
herrschenden Klassen, das Zeitalter des lmperialismus u.a. inwertaus starker~m Ma!le a~s 
bisher berucksichtigt werden" In. Bundesarchiv Abteilungen Potsdam. Zw1schenarch1v 
Berlin, Bestan-1 Ministerium fur Hoch- und Fachschulwesen R-3 4054 (BAPZB, R-3 4054). 

9) BAPZB R-31284/1 Die Wahl der Universitat Leipzig zur Musteruniversitat hing sicher
lich damit ~usammen. dar.. Hang, bevor er das Amt des Staatssekretars Obernahm, an der 
Leipziger Alma mater Professor fur h1storischen und di~lektischen_ Materialismus am 
Franz-Mehring-lnstitut und dessen geschattsfuhrender Direktor sowie Studentendekan 
der Universitat gewesen war und die Leipziger Verhaltnisse im Vergle1ch zu den anderen 

Hochschulen bestens kannte 
10) Ernst Engelberg hatte 1948/49 eine Dozentur an derPadagogi~chen Hochschule Pots
dam 1nne und wurde mit W1rkung vom 1. Apnl 1949 von der Abte1lung Hochschulen und 
Wissenschaft des sachs1s chen Ministeriums fO r Volksbildung zum Professor mi~ Lehrauftrag 
fOr Geschichte. 1nsbesondere der Arbeiterbewegung. an der Gesellschattswissenschaft
lichen Fakultat der un1vers1tat Leipzig ernannt. Siehe GOnter ~tsch. Zur Vorgesch1chte 
des lnstituts fOrDeutsche Geschichtean der Karl-Marx-Universitat Leipzig undzu den Vor
aussetzungen seiner Grundung. In. Leipziger Beitragezur Universitatsgeschichte, (1988), 

Bd 2. S. 84f. 

11} Siehe BAPZB, R-3 1284/1 
12} Siehe He1nr1ch Sproemberg an Hellmut Kretzschmar am 13.04.19_51 : In: AB_BAdW. 
Bestand Nachlar.. Heinrich Sproemberg, Korrespondenz 1951. An derLe1pz1ger Un1v_ers1tat 
gab es nach der Schliel1ung des lnst ituts fur Geschic~te un~ Kultur SOd~steurop~s b1szum 
September 1951 drei bez1ehungsweise vier gesch1chtsw1ssenschafthche l~st1tute._ Das 
Personal- und Vorlesungsverzeichnis fOr das Sommersemester 1 ~7 verze1chnet e1n H1-
stonsches 1nst1tut mit den Seminaren tor Vor-. FrOh-. Alte und Mittlere und Neuere Ge
schichte sowie h1stonsche H1lfsw1ssenschaften. Aus letzterem Seminar entstanden 1950. 
nachdem Heinrich Sproemberg die Berufung nach Leipzig angenommen und Rostock ver
lassen hatte. das Seminar fur M1ttlere Gesch1chte und historische Hilfsw1ssensc~atten (D1-
rektorat Heinrich Sproemberg) und das Seminar fur Neuere Gesch1chte_ und_ h1~tonsche 
Hilfswissenschaften (Oirektorat Walter Markov} Siehe Univers1tatsarch1v Le1pz1g (UAL). 
Bestand Philosophische Fakultat 81/1426. Bd 2. We1terhin existienefi das lnst1tut fur 
Deutsche Landes- und Volksgeschichte mit e1nem Seminar fur Landesgesch1chte und 
Siedlungskunde (S1ehe Heinrich Sproemberg/Hellm~t Kretzsch~ar· Zu_m 50: Jahrestag 
der GrOndung der Abte1lung Landesgeschichte. In: W 1ssenschattl_1che Ze1tschn1't der K~r1-
Marx-Universitat Leipzig. Gesellschatts- und Sprachwisensc~aftllche Reihe ('!VZ Le1p219), 
6(1956/57)2, s . 201ft ). das lnstitut fur Heimatforschung sow1e das lnstitutfur K~ltur~ u~d 
Universalgeschichte S1ehe Universitat Leipzig Personal- und Vorlesungsverze1chn1s fur 
das sommersemester 1947. Leipzig 1947, S 32f. Das lnst1tut tor Deutsche Landes- u~d 
Volksgeschichte le1tete bis 1949 Rudolf K6tzschke. der '.946 79jahr!g ~ieder an die 
Universitat zuruckgekehrt war und sein von 1hm 1906 gegrundetes lnstitut ubernommen 
hatte Nach K6tzschkes Tod 1949 stand bis zur Ernennung Sproembergs zum Direktor 
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1950 der Ordinarius tor Vor- und Fruhgeschichte Fnednch Behn dem I nstitut vor, das tor 
diese Zeit dem Historischen lnstitut als Seminar angegltedert war Siehe Universitat 
Leipzig. Personal- und Vorlesungsverzeichnis fur das Sommersemester 1949, Leipzig 
1949, S. 31. Weitere lnformationen bei Siegfried Hoyer: Zur Entw,cklung der historischen 
Institute der Universitat Leipzig. Vom Wiederbeginn des Studienbetriebes 1946 bis 1948. 
In: ZfG, (1992)5. S. 4371f. und Gunter Katsch: Zur Entwicklung der Gesch1chtswissenschalt 
an der Karl-Marx-Universitat Leipzig. Von der demokratischen NeuerOffnung bis zur 
Grundung der Sektion Geschichte. In: WZ Leipzig, 31(1982)6. S. 544ff. 

Am Beginn des ersten Zehn-Monate-Studienjahres im Herbstsemester 1951/52 sah die 
Struktur der historischen Institute folgendermaBen aus: lnstitut for Allgemeine Geschichte 
mit den Abteilungen fOrVor- und FrOhgeschichte. fur Geschichte des Altertums mit der un
terabteilung fur Hilfswissenschaften. tor Allgemeine Geschichte des Mittelalters mit der 
Un-terabteilung far Hilfswissenschatten und fur Allgemeine Geschichte der Neuzeit• 
I ~stitut tor _Deutsche Geschichte mit der Abteilung fur Deutsche Landesgeschichte; I nstitut 
fur Gesch1chte der VOiker der UdSSR Siehe auch Univers1tat Leipzig. Personal- und 
Vorlesungsverzeichnis tor das Herbst~emester 1951/52. Leipzig 1951 . S. 17/18. Das 
Engelberg-lnstitut wird im Personal- und Vorlesungsverzeichnis der Universitat Leipzig fur 
das Studienjahr 1951/52 noch unter dem Namen "lnst1tut fur Deutsche Geschichte" 
gefuhrt. Siehe Anmerkung 8. 

13) Siehe auch den kurzen AbriB der Geschichte des lnstituts von Gerhard Zschabitz aus 
dem Jahr 1958 im LeipzigerUniversitatsarchiv In: UAL, Bestand Rektorat Nr 113 und den 
Tatigkeitsbericht der Abteif ung Neuzeit des lnstituts tor Alfgemeine Geschichte. In: BAPZB. 
R_-3 1602. Weitergehende lnformationen zum Personalbestand und zum Lehrangebot aus 
d1e-~e~ Zeit be~nde~ sich im Per~onal- und Vorlesungsverzeichn1s der Universitat Leipzig 
sow1e 1m Arbe1tsbencht des lnst1tuts fur Gesch1chte des deutschen Volkes aus dem Jahr 
1953 in der ZfG. In: ZfG, 1(1953}4, S. 647ft. Siehe auch den Arbeitsbericht des Berliner 
lnstituts (ZfG, 1(1953)1, S . .,114ft.) und die Rechenschaftslegung der Hallenser Einrichtung 
(ZfG, 1 (1953)3. S. 495ff'.f, 

14) Karl Griewank an Heinrich Sproemberg am 23.07.1953. In ABBAdW, Bestand Nach
lall Heinrich Sproemberg. Korrespondenz 1953 

15) BAPZB, R-3 4039. 

16) Ebenda. 

17} Siehe ebenda. Ander Tagung nahmen neben Hager, Harig, FOrder und Engelberg 
E~st Hoffmann, Leiter des Sektors Wissenschaft und Hochschu!en der Abtei!ur.g Kultur 
be1m ZKder SEO. PaufWandel, MinisterfOrVolksbildung, Heinz Wohlgemuth, Hauptabtel
lungsleiter im Staatssekretariat tor Hochschulwesen. die SED-Mitglieder und Professoren 
Heinz Kamnitzer. Jurgen Kuczynski. Alfred Meusel, Karl Obermann. Albert Schreiner. Leo 
Stem und Hanna Wolf sowie Vertreter des kOnftigen Museums fur Deutsche Geschichte 
teil. 

18) Siehe Parteiarchiv beim Bezirksvorstand der PDS Leipzig, IV/7.127/12. 

19) Der Sektor Wissenschaft und Hochschulen, der tor die ~urchsetzung der Pofitik der 
SEO an alien wissenscha1'tlichen Einrichtungen der DOR verantwortlich war, entstand auf 
Beschlul!. des Parteivorstandes der SEO vom 03.06 1950 und unterstand bis zum Februar 
1952 der Abteilung Kultur und ab dem 28 02 1952 der Abteilung Propaganda. Von 1946 
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bis 1950 waren die Geb1ete W1s:;enschaft und Hochschulen auf versch1edene Abteilungen 
des ZK aufgeteilt. Am 11.11 .1952 faBte das Politburo der SEO den Entschlur.!,, eine selb
standige Abteilung Wissenschaft und Hochschulen beim ZK der SEO unter Leitung von 
Kurt Hager zu grOnden. Siehe Gunter Uebel/Erich Woitinas: Die Entwicklung des Partei
aufbaus und der Organisationsstruktur der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in 
den Jahren von 1946 bis 1954, Berlin 1966. (Manuskrip!. In: lnstitut fOr Geschichte der Ar
beiterbewegung, Zentrales Parteiarchiv, Berlin.) 

20) Von den historischen lnstituten der Leipziger Universitat erhielt das Engelberg-lnstitut 
vom Staatssekretariat 1952 mit 27. 925 Mark fur die Abteil 'JngfurDeutscheGeschichte und 
mit 5.800 Mark fur die Abteilung fur Deutsche Landesgeschichte den grOl'.!,ten Etat. Das ln
stitut fur Allgemeine Geschichte mit seinen verschiedenen Abteilungen bekam 21.130 
Mark, und das lnstitut fur Geschichte der VOiker der UdSSR empfing 13.500 Mark. Dem 
Hallenser lnstitut stand 1952 eIne Summe von 25. 800 Markzur Verfugung. Siehe BAPZB. 
R-3 4050. Weiterhin verfugte Stern im Rah men von zwei Forschungsauftragen zur Quel
lenpublikation Ober den Betrag von 207.000 Mark. Engelberg bezog fur den von der Histo
rischen Kommiss1on bei der sachsischen Akademie der Wissenschaften an sein lnstitut 
erteilten Forschungsauftrag "Der deutsche liberalismus in den 60er Jahren" 10. 000 Mark. 
Siehe BAPZB, R-3 4042 

21) Siehe BAPZB, R-3 4039 

22) Siehe Conrad Grau: Leo Stern (1901-1982). In: Wegberelter der DDR-Geschichts
wissenschaft ... . a.a O . S 318ff. Nach Aussagen von Zeitzeugen erfreute sich Stern auch 
ausgezeichneter Verbindungen zum Ministerium tor Staatssicherheit der DOR. 

23) Siehe BAPZB, R-3 4054 

24) Siehe Horst Haun· Alfred Meusel (1896 bis 1960). In: Wegbere~er der DDR-Ge
schichtswissenschaft .. a a O . S. 149ft. Sieheauch Oskar Pfefferkorn: Alfred Meusel. Der 
Historiker neuen Typus. In: SBZ-Archiv, 3( 1952)3, S. 41/42 und Birgit Leske: Das Ringen 
der Organisation der KPD in GroBbritannien um die Verwirklichung der Einheits- und 
Volksfrontpolitik der KPD (1934 bis Mai 1945), Phil. Diss. A. Berlin 1983, S. 143ft. 

25) Hier erhoffe ich mir we1tergehende lnformationen aus kOnftigen Befragungen von Zeit
zeugen Im Rahmen der Erarbeitung meiner Dissertation. 

26) Seriose Fachh1storiker beanstandeten Meusels Umgang mit dem wissenschaftlichen 
Schaffen anderer H1stonker und warfen ihm Plagiate vor. Das Ansehen von Meusel. der 
von Hause aus Soziologe und NationalOkonom war. wurde dadurchjedoch bei den Macht
habern nicht getrObt. S1eheAlexander Fischer. DerWeg zur Gleichschaltung dersowjetzo
nalen Geschichtswissenschaft 1945-1949. In: Vierteljahreshefte fur Zeitgeschichte, 
10(1962)10, s. 161. 

27) Meusel, der am 18 Januar 1952 die Leitung des Museums fOr Deutsche Geschichte 
Obernommen hatte. ubertrug schon bald das Direktorat des erst im Juli 1952 gegrOndeten 
Berliner lnstituts fur Geschichte des deutschen Volkes seinem Schuler Heinz Kamn1tzer. 
Engelberg, der eine sohde Fachhistorikerausbildung erfahren hatte (1934 Promotion: "Die 
deutsche Sozialdemokratie und d ie Bismarcksche Sozialpolitik", Gutachter: Hermann 
Oncken und Fritz Hartung), bekam Meusels pers6nlicheAbneigung besonders in den Dis
kussionen der Disposit1onen tor das Lehrbuch fur deutsche Geschichtezu spOren. Alfred 
Meusel war seit dem 1 September 1952 auch Vorsitzender des Autorenkollektivs. Siehe 
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lnst1tut fur Gesch1chte der Arbeiterbewegung, Zentrales Parte1arch1v, IV 2/904/109. 
28) BAPZB, R-3 4039. 

29) Siehe BAPZB, R-3 1599. 

30) Der Nachfolger F6rders im Referat fur Gesch1chte Heinz Kon1ger schrieb am oo. 
03 1953, kur2nach seiner AmtseinfOhrung, an die Personalabte1lungdes Staatssekretariates 
da~ nach Rucksprache mit dem ZK die Berufung von Engelberg schnell erfolgen soil. "Dt~ 
Bedenken, die in der alten Stellungnahme zum Ausdruck kamen, smd noch nicht behoben. 
Sie reichen jedoch nicht aus, die Ernennung Engelbergs zum Professor mit vollem Lehr
auftrag und Oirektor des lnstituts furGeschichte des deutschen Volkes noch weiter hinaus
zuzogern. da die Diskussion Ober den Dispositionsentwurf In der lehrbuchkommiss1on 
noch rangereZeit auf sich warten lassenwird. lnAnbetracht seiner Verd1enste um den Auf
bau des lnstituts und im lnteresse des Ansehens des lnst1tuts fur Gesch1chte des Deut
schen Volkes muss unseres Erachtens die Ernennung Engelbergs umgehend erfolgen." 
In: BAPZB, R-3 1599. 

31 ) SieheleoStern an Heinrich Sproemberg am 02 04.1953und den BenchtuberdieKorn
missionssitzung des Leipzig er Aspiranten und ehemaligen Mmistenalrates Im sachsischen 
Volksbildungsministerium Heinz-Otto Rocholl In. ABBAdW, Bestand NachlaB Sproemberg, 
Korrespondenz 1953. 

32) Heinrich Sproemberg an Th. Enklaar .... a.a.O. 

33) Ebenda. 

34) Heinrich Sproemberg an Th. Enklaaram 02.07 1953. In ABBAdW, Bestand NachlaB 
Heinrich Sproemberg, Korrespondenz 1953. 

35) Siehe Parte1archiv beim Bezirksvorstand der PDS Le1pz19, IV/7 127/12. 

3~) Die Bedeutung des IV. Parteitages der Sozialist1schen Einheitspartei Deutsch lands tor 
die Geschichtswissenschaft. In: ZfG, 2(1954)3, S. 342. 

37) Siehe BAPZB, R-3 '1602. 

38) Percy Ernst Schramm: literaturbericht Mittelalter. In: Geschichte In Wissenschaft und 
Unterricht, 5(1954)4, S. 574. 
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Monika Gibas (Leipzig): 

Von den Schwierigkeiten der deut~che~ HisNtoriker ~:l~~r;: Selbstbild . 
Betrachtungen anlll~hch e,ner euersc 

. h .. b se·ne Geschichte und seine Natur 
.. der Mensch sollte uber sic , u er i . b nd nertzlich 
mehr wissen. als ihm das fur die praktischen Oinge equem u 

ist" Stanislaw Lem 

Der berOhmte polnische Schriftsteller. Phi
losoph. Futurologe und Weltverbesserer 
scheint auch im H1nblick auf das Gesc~1chts
bewur!.tsein des Menschen. dar!. ~r. in se1-
nem Essay "Provokat1on" ( 1) so ~nlliant be
leuchtete. trotz gegente1hger h1ston~ch_er 
Erfahrungen letztlich doch ewiger Optimist 
zu ble1ben Die Jungsten deutschen Ere1g
nisse lehren nun allerd1ngs emeut. dafl da
m it nicht nur der Durchschnittsburger. so~
dern offensichtl1ch auch der Histonker e1n1-
germaflen Oberfordert ist Denn gem es sen 
an der seit dem Umbruch 1989 v erflo~se
nen Zeit sind die Bilanzversuche der H1sto
nkerzunft zu ihrer eigene Emgebundenhe1~ 
in die Zeit vor 1989. ihrem konkreten Ante1I 
am deutschen Weg nach 1945 wohl ?och 
eher magerzu nennen Offens1chthch st1m~ 
auch fur BemOhunaen der profess1onell m1t 
Hi~torie Befar..ten ~m ihr e1genes Selbstb1ld 
die Feststellung von Hans Magnus Enzens
berger: "Ohne Geduld und ohne Distanz 1st 
Geschichte n1cht zu haben " (2) 

Daher kOnnen Versuche. die offentlichen 
Wortmeldungen von Historikern eInem bre1-
teren lnteressentenkre1szuganghch zu ma
chen und so die DiskussIon zu bef6rdern. 
nur begrOflt werden Nach den BemOhun
gen verschiedener Ze1tschnften um das 
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lngangsetzen einer Oebatte, sou.~. " INITI
AL" , "hochschule ost" sowie letzthch auch 
die Wochenzeitschril'l DAS PAR~MENT 
(3), liegt nun ein erster umfangre1cherer 
Beitrag zu diesem Thema vor: 

"Krise - Umbruch - Neubeginn. Bn_e krifi
sche und selbstkritische Dokumentat,on .. der 
DDR-Geschichtswissenscheft 19~ (4) 

Unter diesem Titel erschien jetzt im Verlag 
Klett-Cotta eine Zusammenstellung von er
sten Reakt1onen der ost- und derwestdeut
schen Historikerzunft auf die zasur 1~89. 
Die drei Herausgeber der Dokumentat1on, 
die ostdeutschen Historiker R~m~r Eckert, 
Wolfgang Kuttler sowie der kurzhch_ le1der 
v1el zu frOh verstorbene Gustav Seeber 
heben im vorwort ausdrOcklich die Authen
t1zitat der dokumentierten Beitrage hervor. 
Sie stammen alle aus der Zeit vom N~veri:
ber 1989 bis zum Herbst 1990 und sind filr 
den nach langen und hartnackige~ Bemu
hungen der Herausgeber und m1t U~ter
stutzung des westdeutschen H1stonkers 
Jurgen Kocka nun endlich doch auf den 
Weg gebrachten Dokumentenband bewuflt 
nicht neu bearbe1tet worden. 

ho.:hs,huk o~I 11111 I '1'12 

Anhand von Wortmeldungen einzelner H1-
stonker, durch Abdruck Offentlicher Stel
lungnahmen der drei damals existierenden 
Historikerverbande ( Historiker-Gesellschaft 
der DOR, Unabhangiger Historikerverband. 
Verband der Historiker Deutschlands) so
wiedurch Aufnahmevon den Umbruchpro
zeB begleitenden Pressestimmen , die den 
Zeitgeist besonders nachvollziehbar ma
chen, istmitdiesem Band dieBefindlichkeit 
deutscher Historiker in der ersten Phase 
des gesel lschaftlichen T ransformationsprer 
zesses, vom Herbst 1989 bis zur deut
schen Vereinigung, wohl insgesamt eini
germaBen reprasentativ dokumentiert. 

Die einzelnen Beitrage lassen sich inhalt
lich drei groflen Themenkomplexen zuord
nen - dem sind die Herausgeber auch bei 
der Anordnung der Beitrage gefolgt: 

1.Sachbezogene Beitrage zur Krise des 
" realen Sozialismus" und zum Ende der 
DDR. Hier werden Wortmeldungen vorge
stellt, diedieUrsachen, besonderen Aspekte 
sowie ideengeschichtlichen Zusammenhan
gedes ZusammenbruchsderDDRzu analy
sieren versuchen: 

2.Stellungnahmen zur inneren VerfaBtheit 
der DOR - Historikerzunft. Das sind Beitra
ge, die sIch mit der Wissenschaftsentwick
lung, mit moralisch - politischen und ethi
schen Fragen sowie mit den sich abzeich
nenden wissenscha~politischen Konse
que!'.zen befassen: 

3.Bilanzversuche zu konkreten Forschungs
richtungen und Zweigdisziplinen der DDR
Historiographie. 

Der Band dokumentiert den Beginn der 
Selbstbefragung von DOR-Historikem nach 
dem Herbst 1989. In der DDR-Historiogra
phie etablierte Historiker nahmen da eben-

hod1sdmlc cos! 1ult 19'12 

so das Wort wIe M1tgl1eder des damals 
gerade gegrundeten Unabhangigen Histo
rikerverbandes sowie westdeutsche Fach
kollegen. 

Auffllllig tor den Leser dOrfte sein, daB trotz 
sehr untersch1edlicher Sichten einzelner 
DOR- Historiker auf die innere VerfaBthait 
der Geschichtswissenschaft der DOR und 
ihren Weg in den vierz1g Jahren die dialo
gische Form. die tatsachlich aufeinander 
bezogene Diskuss1on und bei so untu
schiedlichen Bewertungen doch eigentlich 
zu erwartende direkte Kontroverse nicht 
einmal in Ansatzen zu finden ist. Damit'M
derspiegelt der Band durchaus die damali
ge Diskursrealitat. Ein wirklicher, Offentli
cher Dialog derwiderstreitenden Parteien -
der etablierten, seIt Jahren wissenschafts
politisch verantworthchen alteren und der 
jOngeren sowievor allem dervorderWende 
aus politischen Grunden benachteiligten 
H1storiker - um die Frage der Verantwor
tung der Histonographie tor den Weg, den 
der Sta at DDR gegangen 1st, hat nicht sta1t
gefunden. Jede der Gruppen monolog1sierte 
fOr sich und selbst an diesem Diskurs ha
ben sich, gemessen an der betrachtlichen 
Zahl Historiker, die die DOR hatte. nur sehr 
wenige beteiligt. Ein Vergleich mit dem wei
teren Gang der Diskussion zu dieser Frage 
bis zum heut1gen Ze1tpunkt zeigt zudem, 
daBinderhierdokumentiertenZeit- Herbst 
1989 bis Herbst 1990 - die Bereitschaft der 
DOR - Hisioriker zur kritischen Selbstbe
fragung ganzoffensichtlich noch am ausge
pragtesten war. Offentliches Nachdenken 
Ober die eigene politische und fachliche 
Vergangenhet fand danach kaum noch 
statt (Eine gewisse Ausnahme stellte hier 
Berlin dar - sowohl die Akademieinstitute 
wie auch das lnstitut fur Geschichtswis~en
schaft.en an der HUB. Aber auch diese Ois
kuss1onen bl ieben im wesentlichen intern. 
(51) 
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Aufgabe der fachlichen Evalu1erung der 
ODR - Historiographie, b1lanz1erend zu d1e-

Die direkte, ja ex,stenzielle Betroffenhe1t 
auch der Historikervom aktuellen, pohtisch 
dominierten Prozer.. der we1tgehend fremd
bestimmten Transformation der ostdeut
schen Kultur in die westdeut~che Gesell
schaft hat leider kaum die n0t1gen Rahmen
bedingungen fur weiteretieferlotende, scho
nungslose aber differenzierte Selbstbefra
gung geschaffen. Das sichzaghaft abzeich
nende Entstehen eines solchen, selbstre
dend schmerzhaften und darum nicht le1cht 
sich entwickelnden ehrhchen B1lanzierungs
versuches, der im Band nachvollziehbar 
wird, wurde im Ke1me erst,ckt nicht zuletzt 
durch den in der gesellschafthchen Offent
lichkeit sehr deuthch spurbaren und zum 
Teil auch h1er dokument,erten gez,elt ant,
intellektuellen Grundtenor der Oebatte um 
die Vergangenheit des Staates DOR. Die oft 
pauschale Verurte1lung gerade auch der 
DDR-Gesellschaftswissenschaftler fast al
ler Sparten als "willfahnge Handlanger e1-
nes diktatorischen Regimes". wie sie in der 
politischen Publiz1st1k damals bre,t zu fin
den ist. hat entsche1dend m1tbew1rkt, dal1 
dieseChancevertanwurde " Im Zweifel lie
ber abwickeln"! o,ese fur eme Wortmeldung 
des renommierten Munchner Historikers 
Christian Meier zum Thema Umgang mit 
der DDR-Histonkerzunft gewahlte Ober
schrift war offensichthch ke1ne Einzelpos,
t ion.( 4) Sie kOnnte ohne we,teres als Motto 
des sich nach -zwe1 Jahren nun ,m Endsta
dium beftndenden Prozesses der polit1schen 
und fachlichen Evalu1erung der ehemall
gen DDR-Histonker gelten was wunder 
also, wenn ein breiter. freimutiger Diskurs 
selbst der profess1onell mit Historie Befar..
ten uber ihre Vergangenheit uber erste zag
hafte AnsAtZe nicht h1naus kam. 

sem Prozer... 

"Die Fortfuhrung der ostdeutschen Ge
schichtswissenschaft als mehr oder weni
ger geschlossenes Teilsystem konnte kein 
Ziel der Neugestaltung sem: die Schaffung 
guter Weiterarbeitschancen fur viele quali
fizierte lndividuen und Gruppen dagegen 
sehr ... OaB in diesem Umbruch auch viele 
Karrieren vorzeitig zu Ende gehen, ,st un
verme,dlich. '' 

Es sei nicht m0glich, so Kocka weiter, altes 
Unrecht in alien Fallen w1edergutzuma
chen. Ebenso unm0glich se1 es aberauch, 
neue Ungerechtigkeiten vOllig zu verme1-

den. (C) 

In einem interessanten Nachwort zur Doku
mentation, das vom Februar 1992 dat1ert, 
aullert sich Jurgen Kocka. als Historiker 
und Mitglied des w,ssenschaftsrates fuh
rend betraut m1t der gew1r.. n1cht le1chten 

lnwieweit das mit der politischen und fach
lichen Pr0fung der DDR-Gesellschaftswis
senschaften anvisierte Ziel, Weiterarbeits
chancen fOr viele qualiflZierte Wissenschaft
ler der DOR zu ge.vahren, am Ende wirkl1ch 
erreicht sein wird, bleibt selbstverstandlich 
einer AbschluBbilanz des Evaluationspro
zesses vorbehalten, wenn seri0se Urte1le 
gefaltt werden sollen. Allerdings 1am sich 
1etzt. kurz vor seinem Ende, doch schon 
konstatieren: politische Voreingenommen
heiten und Fehlurteile bei der Einzelfallpro
fung, d1eja n1chteinmal allen Wissenschaft
lern gleichermallen als Chance eingeraumt 
wurde. waren nicht nur in Ausnahmefallen 
beobaehtbai. Verv.iesen sei nur auf d!e 
pauschale Abwicklung ganzer Bereiche 
ohne EinzelfallprUfung, die schon allein auf 
Grund ihrer Fechspezifik a priori als poli
t1sch generell neg at iv exponierte T eile der 
DDR-Historiographie eingestuften wurden 
Jurgen Kocka geht in seinem Nachwort 

darauf ein.(7) 

Solche Fehlbeurteilungen sind aber wen1-
ger den westdeutschen Kollegen als viel-
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mehr den wenigen auserwahtten ostdeut
schen Wissenschaftlern in den Evaluations
gremien anzulasten, die als Insider der 
DDR-Szenerie doch sehr genau wissen 
mullten. daB mit solchen vereinfachenden 
Grenzziehungen die wissenschaftspoliti
s~he Realitat im Staate DOR nur bedingt 
e1nzufangen war. Offensichtfich war es nicht 
m0glich, diesen ProzeB der Pr0fung einer 
ganzen Wissenschaftlerpopulationvollig 
sine ira et studio zu gestalten. Die Erinne
rung an frUhere persOnliche Verletzungen 
hat Positionen und Urteile sicher gepragt, 
was durchaus verstandlich ist. Solche Wun
den heilen nicht so rasch und schon gar
nicht, wenn die Chance der Beteiligten, der 
Opfer untl der Tater, sich often Ober diese 
bitteren Erfahrungen auszutauschen, nicht 
genutzt wurde. Wenn von freim0tiger Of
fenbarung und Schuldeingestandnis der 
wissenschaftspolitischen Tatervon dame ls 
heute so unmittelbar die berufliche Weiter
existenz abhangt, wie in diesem gesell
schaftlichen Umbruch, ist ein solcher Dis
kurs wohl auch nur schwer mOglich. Denn 
es hat sich doch bald gezeigt, dall die po
litisch-moralischen und wissenschaftsim
manenten Kriterien, diesich doch allgemei
ner Akzeptanz sicher sein konnten bei der 
Evaluation nicht die allein bestim~enden 
blieben lmmer deutlicher 0berdeckten fi
nanzpolitische Ober1egungen, die eine we
sentliche Reduzierung des Wissenschafts
personals der DOR fOr unabdingbar hielten 
und halten, diesen notwendigen Umstruktu
rien.1ngsprozeB. Sicheristdamitschcn jatzt: 
Die Prognose J0rgen Kockas im Nachwort 
der Dokumentation, daB Wiedergutma
chung nicht immer gelingen warde und Un
gerechtigkeiten unvermeidlich seien, kann 
als zutreffend gewertet werden. 

Noch mehr ins Auge ~pringt beim Lesen 
des Bandes wie schon bei fr0heren VerOf
fentlichungen allerdings ein anderes Pha
nomen 

h,...-h~rhuk "'' JIiii l 'J<12 

Nlcht nur die Chance e1nes wir1dichen Dia
logs innerhalb der Zunft der ehemaligen 
DDR-Historiker uber 1hre Stellung in der 
DDR-Gesellschaft ist bislang weitgehend 
ungenutzt gebheben Auch der Diskurs zwi
schen den zwei Teilkommunen der nach 
vierzig Jahren wieder gesamtdeutschen Hi
storikergemeinde zur doch sehr spannen
den Frageder Erfahrungenvon Historikern 
in zwei Ober einen langeren Zeitraum ne
beneinander existenten unterschiedlichen 
deutschen Staaten und zwei rivalisierenden 
politischen Sys~emen bleibt bislang ein 
"we11ler Fleck·· Ubngens bei beiden Teilen 
Ost und West Vergleichende Betrachtun~ 
gen sind ausgespart Das ist nicht nur fur 
den im Band dokumentierten Zeitraum zu 
konstatieren, der Zustand dauert bis heute 
fort 

Westdeutsche H1storikerbeteiligen sich am 
D1skurs ausschlielllich mitWortmeldungen, 
in denen sie ihre S1cht auf die DDR-Histo
riographie beisteuern, ganz unterschied
lich 0brigens in D1ktion, Fingerspitzenge
fOhl und im Anspruch, Gultiges dazu sagen 
zu kOnnen. Oas istwichtig und unvet'2ichtbar. 
Denn zur Bilanz deutscher Historiographie
geschichte gehort auch das Aussprechen 
dar0ber, wie man sich diesseits und jen
seits der realen und der geistigen Mauern 
gegenseitig wahrgenommen hat Vom " al
ten DOR-Bonus" ist da u.a. die Rede, den 
nun weiterzugewahren wohl doch fehl am 
Piatz a sai (8) Der erstaunte Leserfragtsich 
da nat0r1ich, was das war. Wiese und wof0r 
und welchen DOR- Historikern wurde da in 
der Vergangenheit ein VertrauensvorschuB 
gewahrt, den man nun, anlaBlich einer Be
wertung der Leistungen der DDR-Ge
schichtswissenschaft nach dem Ende des 
Staates DOR aufzukOndigen genOtigt ist, 
weil er , wie befurchtetwird, das Solidarisie
rungs-und BeharrungsvermOgen reformun. 
fahiger Krafte bef0rdere?! (9) Warder Vet-
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trauensvorschuB rein taktischer Natur und 
nach wissenschaftlichen Erwagungen also 
nicht gerechtfertigt? Wenn dem so war, 
mull doch nachgefragt werden, welchen 
EinfluB solche taktischen, aullerwissen
schaftlichen Erwagungen auf das Selbstbild 
der so VertrauensbevorschuBten und da
mit naturlich auch weiterwirkend auf ihre 
wissenschaftsstrategischen Entscheidun
gen hatte? War DDR-Historiographieent
wicklung alsodoch unmittelbarermitder im 
anderen deutschen Staat verbunden? Zu 
diesem Problem besteht wohl noch erhebli
cher Nachfragebedarf. Zur wirklichen Kia
rung bedurfte es allerdings auch der Nach
rragenden. Geradeauch von Seitendervon 
diesem Bonus in Vorwendezeiten Betroffe
nen. Denn es passiert jetzt nicht so selten, 
daB gerade diese ostdeutschen Fachkolle
gen ob des sich nach dem Zusammen
bruch der DOR doch deutlich gewandelten 
Urteils so manches ihrer westdeutschen 
Dialogpartner arg verwundert zeigen. Spe
kulationen Nichtbetroffener bringen in die
ser Frage kaum weiter. wenn s1ch nicht die 
unmittelbarBeteiligten. d1eBonusgewahrer 
und die Bonusgenier.\er - selbst dazu au
r..ern. Motivationsforschung und W1rkungs
geschichtsforschung im Rahm ender Histo
riographiegeschichte werden das sicher Ir
gendwann leisten Dann allerdings wohl 
kaum noch mit Wirkung auf den ProzeB der 
Neugestaltung der deutschen Wissen
schaftslandschaft, der in solcher Dimensi
on wohl doch so bald nicht w1eder geleistet 
werden mu~. 

Bei aller Problematik, Jedenfalls angespro
chen ist die Frage nach derWahrnehmung 
der DDR-Historiographie durch die west
deutschen Fachkollegen, aktuelle Me1-
nungsauBerung dazu s1nd erfolgt. Diese 
wichtige Vorleistung fur einen fruchtbaren 
Dialog hat der westl1che Teil der h1storio
graphischen Geme1nde erbracht 
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Ganz ausgeblendet allerdings 1st b1slang 
die and ere Perspektive. die Wahrnehmung 
der BRD-Historiograhp1e durch DDR-Histo
riker vorund nach 1989. Dazufehlen aktuel
le Wortmeldungen vollstandig. Sowohl in 
dem hier zur Besprechung anstehenden 
Band als auch gene<ell im laufenden Diskurs 
der deutschen Historikerzunft. 1st das 
Schweigen der Ostkollegen zu diesem Pro
blem Spatfolge der administrierten Arbeits
teilung innerhalb der Zunft, di~ die "Kritik 
der BRD-Historiographie'' zu einer beson
deren Profession eines Spezialtrupps von 
ldeologiekritikern im Zentrum des DDR
Wissenschaftsbetriebs in Berlin machte? 
Oder lassen handfeste Existenzangste es 
opportun erscheinen, vor Beendigung der 
Evaluationsprozedur diese Frage tunlichst 
nicht anzurOhren? Oder stellt sie sich schon 
gar nicht mehr, da man ja gewOhnt ist, Auto
ritaten, also jetzt auch die neuen, nicht in 
Frage zu stellen? Sicher gibt es auch hier 
keine einfachen und eindeutigen Antwor
ten. Klar ist nur, daB diese Dimension nicht 
ausgespart werden kann, wenn gesamt
deutsches Nachdenken der Historiker Ober 
sich selbst wirklich angesagt sein sollte. 
Dieser Part bleibt von den Ostkollegen zu 
leisten. 

Allerdings kann schon Zweifel aufkommen, 
ob ein solches Ziel der Bilanzierung der ge
samten deutschen Historiographiege
schichte mit Blickauf die Neugestaltung der 
deutschen Wissenschaftslandschaft uber
haupt im Biick ist und jemais gepiant war. 
Denn Selbstreflexionen westdeutscher Hi
storiker Ober ihren eigenen Weg in den letz
ten vierzig Jahren fehlen ebenfalls bis heu
te. Auch dervorliegendeBand gibtda keine 
Ausnahmenzu erkennen. Und auch die bis
herigen Ergebnisse der Strukturdiskussion 
zeigen. daB wohl weniger an einen kreati
ven Neuansatz bezogen auf die gesamtdeut
sche innere Strukturierung und inhaltltche 
Gestaltung der historiographischen Land-
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sch aft als an eine Angleichung der ostdeut
schen an z.T. ja wenigstens bewahrte Struk
turen und lnhalte der westdeutschen Ge
schichtswissenscha1t gedacht war und ist. 
Jurgen Kockas Nachbemerkungen jeden
falls weisen deutlich in diese Richtung; 

"Der institutionelle und personelle Umbruch 
in der Ex-DOR ist tiefer als in jedem anderen 
ehemals kommunistischen Land. Nur hier 
geht die Transformation als Vereinigung 
mit einem existierenden, funktionsfahigen. 
starkeren Gemeinwesen vor sich. Nur hier 
steht alternatives Potential gleicher Spra
che fur den Ersatz bereit, auch sind die fi
nanziellen Mittel weniger knapp als bei den 
Ostlichen Nachbarn." RadikalerWandel sei 
for die ehemalige DDR-Historiographiewe
gen der ert\eblichen Fremdbestimmung und 
ldeologisierung weit dringlicher als andern
orts.( 10) 

Sicher stimmt diese Einschatzung zum Tei I. 
Zu fragen ist aber trotzdem, ob mit solcher 
Intension nicht die Chance vertan wird, 
Ober eventuelle Verkrustungen der west
deutschen Wissenschaftslandschaft in 

Anmerkungen: 

Struktur und lnhalten grundhch nachzuden
ken und sIe 1m luge einer Neugestaltung 
der gesamtdeutschen W1ssenschaftsland
schaft aufzubrechen? An finanziellen Fra
gen scheintes nachJurgen KockasAnsicht 
jedenfalls nicht zu liegen, daB solche ldee 
nicht in den Bere1ch der Oberlegungen ge
langte 

AbschlieGend sei, fur lnteressenten an vor
liegender Thematik noch daraufverwiesen, 
daB eineweitere Publ1kation in Kurze zu er
warten ist, die sich offenbar ahnliche Zielu, 
wie die hier besprochene stellt.( 11) 

Monika Gibas. Dr.phi/ hsbil., ist Historikerin 
am FB Geschichte d« UniversitSt Leipzig 

Krise-Umbruch- Neubeglnn. Eine kri
tische und selbstkritische Dokumenta
tion der DDR-Geschichtswissenschaft 
1989/90, herausgegeben von Rainer Eckert, 
Wolfgang Kuttler und Gustav Seeber. Klett
Cotta Stuttgart 1992, mit einem Nachwort 
von Jurgen Kocka. 493 S. DM 38,-

1 Lem, S., Provokation. Essay, Berlin 1985. S.22. 
2 Enzensberger,H.M., Postskriptum. Eine Bildlegende, in: Rene Burri. Die Deutschen. 
Photographien aus einem geteilten Ldnd. 1957 - 1964, Monchen 1990. S.117. 
3 Vgl INITIAL, 2/1991, auch Heft 4 und 5/1991 ; hochschule ost 1 und 2/1992; Das Par
lament. Beilage Aus Politik und Zeitgeschichte B 17-18/1992 (17.April 1992). 
4 Meier, Ch., Im Zweifel lieber abwickeln, in: Krise - Umbruch • Neubeginn. Eine kritische 
und s&lbstkiiische Dokumentation dei DDR-Gesehientswissensehari i 989i90, nerausge
geben von Rainer Eckert.Wolfgang Kottler und Gustav Seeber, Klett-Cotta Stuttgart 1992, 
S.258. 
5 Vgl. etwa Kowalczuk, S.-1. , Historiker auf der Suche nach ihrer Vergangenheit. in: "Hum
boldt Universitat" 11-1991/92, S. 4. 
6 Kocka,J., Nachwort, in: Krise - Umbruch - Neubeginn .. ,S 477. 
7 ebenda. 
8 Meier, Ch., Im Zweifel...a.a.O., S.259. 
9 ebenda. 
10 Kocka, Nachwort, a.a.O., S.478. 
11 Wengs~ U., Historiker betrachten Deutschland. Beitrage zum Vereinigungsprozell 
und zur Hauptstadtdiskussion.(Febr 1990 bis Jun1 1991 ). Bonn 1992 (im Erscheinen). 
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PUBLIKA TIONEN 

Aus Politik und Zeltgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung OAS PARLAMENT, ist in 
seiner Ausgabe vom 12 April 1992 (8 17-18/92) ein Themenheft zur ostdeutschen Ge
schichtswissenschaft. Es enthalt folgende 8e1trage. 

Wolfgang Kottler.· 
Neubeginn in der ostdeutschen Geschichtsw1ssenschaft 
K8rlheinz Blaschke 
Geschichtswissenschaft im SED-Staat Erfahrungen eines "bi.irgerlichen" Historikers in 

der DOR 
Raner Eckert: 
Entwicklungsctiancen und -barrieren fur den geschichtswissenschaftlichen Nachwuchs 

in der DOR 
Wolfgang J. Mommsen · 
Die Geschichtswissenschaft In der DOR Kntische Reflexionen 

Bestellung bei: Vertriebsabteilung derWochenzeitung DAS PARLAMENT, Fleischstr. 62-
65. W - 5500 Trier. Tel. 0651 /460 4186, Fax 460 4153 .. ~ 

A. Ascher I G. Heydemann (Hrsg ): 

Geschichtswissenschaft in der DOR. 2 Bande 

Duncker & Humbled Berlin 1989/90 OM 128.- + 186,-

Konrad J Jarausch (Hrsg ) 

Zwischen Parteilichkeit und Professionalitiit. Bilanz der Geschichtswissen
schaft der DOR 

Berlin 1991 
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GELESEN 

Loccumer Protokolle 8/91: Historische Orientierung und Geschichtskultur 
im EinigungsprozeB. Herausgeber: JOrg CallieB, Evangelische Akademie Loc
cum, Rehburg-Loccum 1991, 384 s. 

Uingst hat sich im Lager derer, die das 
Wort "AnschluB" nicht nur vermeiden, um 
den RealprozeB zu beschOnigen, die Ein
sicht durchgesetzt, daB die staatlich-admi
nistrative und monetar-wirtschaftliche Ein
heit des neuen Oeutschland Begleitschutz 
durch ein dichtes Netz von Verstandigun
gen Ober die kunttig gemeinsamvon West
und Ostdeutschen zu verantwortende poli
tische Kultur benOtigt. Die Akademien der 
Evangelischen Kirchen haben sich dabei 
das Verdienst erworben, nicht nur an die
sem Netz organisatorischwesentlich mitzu 
knupfen, sondern auch durch ihre Offenheit 
fur unterschiedliche Standpunkte eine 
plurale, nichtaufEinpassung ins vorurteilbe
statigende Mein ungsbild ausgerichtete Dis
kussion zu ermOglichen. Dies geschieht, 
wie auch der vor1iegende Protokollband 
einer hochkaratig beselzten Tagung imApril 
1991 Ober die Geschichtswissenschaft im 
Gesamtfeld der Geschichtskultur belegt, 
um den Preis, daB schnelle und eindeutige 
Ant\Yorten nicht zur Stella sind. Jedar redst 
vorlaufig zu seinem Gegenstand: Die einen 
(aus dem Westen Deutschlands) besorgt 
oder voller Hoffnung i.iber die Veranderun
gen, denen wohl auch die Geschichtskultur 
der alten Bundeslander Ober kurz oder lang 
unterliegen wird; die anderen (aus dem 
Osten) Ober die Krise ihres Landesteiles 
und verschiedene Wege, aus ihr herauszu
kommen; die dritten (aus dem Westen 
Europas) sorgen sich um den erreichten 

Stand der Europaisierung im Angesicht 
drohender Egozentnk der deutschen Oe
batte, und die vierten (im Osten Europas 
Beheimateten) schlieBlich klagen ihre Zu
gehOrigkeitzum verhandelten Gegenstand 
ein. Manches erinnert an den Turmbau zu 
Babel, obwohl sich die Veranstalter bemoht 
hatten, durch west-6stliche Tandemvortrage 
zum gleichen Themenschwerpunkt den 
Bezug aufeinander herzustellen. 

Der Essen er Lutz Niethammer, des sen Kul
turwissenschaftliches lnstitutdurch oral-hi
story-Projekte die DOR von unten besich
tigt hat und sie deshalb vielleicht besser 
kenntals mancher ostdeutsche T eilnehmer 
an der Debatte, leitet mit einer Bestandsauf
nahme ein, die sich nicht einfachzu FairneB 
in der Beurteilung des Anderen bekennt, 
sondem auch gleich dazu sagt, daB die 
Bedingungen dafur nicht so sind, wie sie 
sein munten. N. sieht diewestdeutsche Ge
schichtswissenschaft gegenwartig in drei 
Richtungan aufgefachert: die historisehe 
Sozialwissenschaft, die sich gegen den al
teren Historismus in den siebziger Jahren 
durchsetzen konnte; eine Wiederbelebung 
des nationalgeschichtlichen Paradigmas, 
"das eng mitderldeologieplanungderWen
de-Regierung verflochten war''; und schlie3-
lich die unter dem Etikett der "Alltagsge
schichte" hOchst unzutreffend zusammen
gefaBte Richtung. die sich den Anspruchen 
zur Beihilfe an Systemsteuerung und Dis--
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kursbeherrschung sow1e nationaler ldenti
tatsbildung gleichermaBen verweigern wol
le. VOllig unzureichend eingefuhrt ist dage
gendie makroOkonomisch wie makrosozio
logisch inspirierte Universalgeschichte oder 
global history, die nach den Systemzusam
menhangen der Einen Welt fragt. Wiewohl 
zur(kleinen) F raktion derNeugierigen geh6-
rend, die sich eine marxistische Erneue
rung innerhalb eines Methodenspektrums 
wOnscht, "damit in der Auskundschaftung 
unserer Zukunft und unserer Vergangen
heit keiner der m6gl1cherwe1se erhellenden 
Wege versaumt wird" (S. 38), beurteilt N. 
die lnnovationsfahigkeit 1m Verhaltnis zur 
Anpassungswilligkeit unter den Ex-DDR
Historikern eher skept1sch und hOchstens 
auf kleinere Gruppen beschrankt. Der Re
zensent te1lt diese Einschatzung aufgrund 
seiner eigenen (Ost-)Erfahrungen. Aufzu
hellen waren aber die Prad,spositionen fur 
diese wenig befriedigende Situation vor 
1989, die Bed,ngungen der Wendezeit (der 
intensive und dabe, subtile Anpassungs
druck und seine Mechanismen) und die F cl
gen for die gesamtdeutsche Geschichts
kultur. Anders gefragt wie marxistisch war 
die DDR-Geschichtsw1ssenschaft Ober
haupt? DarOber h1naus fragt sich, ob das 
Globaletikett ··marx1st1sch" nicht eher Ver
standigungschancen verstellt - daB die 
Besinnung auf die Marxschen Methoden 
unterschiedliche und d1skuss1onsfi!lhigeAn
satze erbringen kann. fuhren etwa die Bei
trage von Heinz-Gerhard Haupt (Florenz) 
und Manfred Kossok (Leipzig) uber den 
Klassen- und Revolut1onsbegriff in diesem 
Band vor. Solche Methodenreflexion gehort 
allerdings in der aktuellen Verstandigung 
zwischen ost- und westdeutschen Histori
kem eher zu den Ausnahmen, wodurch 
MiBverstehen vorprogrammiert 1st. 

Das Vorgehen N1ethammers. quasi die bei
den Geschichtskulturen Posten fur Posten 
zu saldieren. um Soll und Haben aufbe1den 
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Se1ten als Voraussetzung fur Plansp1ele 
urns KOnftige festzustel lcn, nehmen die 
meisten Autoren des Bandes !eider nicht 
auf. Es slnd vorerst nurwenige, die genaue
re Kenntnis von beiden Geschichtskulturen 
haben und Ober di~ nOtige Souveranitat 
verfOgen, die Zensuren kritisch an beide 
Seiten zu verteilen. 

Hatten wir nOchtern fest: Die Historiker sind 
noch bei der Bestandsaufnahme, eine Per
spektive auf die Qualitat der Geschichts
kultur im neuen Deutschland ist noch kaum 
gewonnen. Sie erfordert mit Sicherheit die 
Arbeit im Detail, wofur die Aufarbeitung der 
DDR-Geschichte als Bestandteil von deut
scher Regional- und Nationalgeschichte, 
von Sozialismusgeschichte (Arnold Sywot
tek, Hamburg) und von Geschichte der 
globalisierten .,Nachkri egs-S ystema usei n
andersetzung besonders wichtig ist. Ober 
der Konzentration auf diesen blinden Fleck 
sollte jedoch nicht in fortgeschriebenem 
Germanozentrismus vergessen warden. 
daC!. das Jahr 1989 nicht nur die Deutschen 
angeht. 

W1ssenschaftliche Akribie ist zu begr01'3.en, 
Tempoverluste gegenuber anderen Wis
senschaftsdisziplinen, die schon weiter ge
gangen s,nd in ihrem Bemuhen um Erkla
rungsangebote fur die Gegenwart. leiten 
sich aber n1cht allein aus solch szien
tistischer Grundlichkeit ab: Kaum eine an
dere Zunft der Geistes- und Sozialwissen
schaftier hat ihr inneres Verhaltnis duieh 
ein solches MaB an Konfrontation und de
ren lnstitutionalisierung belastet. Es bleibt 
zu hoffen und zu wonschen, daB das Loc
cumer Kolloquium den Auftakt bildet zu 
einer ausfilhrlicheren Diskussion unter den 
Historikern, was sich in ihrerWissenschaft 
geandert hat. Auch wenn einige der Mei
nung sind. es habesich gar nichts geandert. 

Matthias Midde/1 (Leipzig) 
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Ein anderer historischer Blick. Beispiele ostdeutscher Sozialgeschichte. Hrsg, 
Georg G. lggers. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a M. 1991 , 198 s. 

lggers, nach dem verstorbenen A.Dorpalen 
wohJ der beste Kenner der Geschichte der 
Geschichtswissenschaft der DOR in den 
USA und daruber hinaus, hat die Arbeit an 
dieser Sch rift um 1987 mit dem Ziel begon
nen, "VerOffentlichungen der Deutschen 
Demokratischen Republik zur Sozialge
schichte dem englischsprachigen Publikum 
vorzustellen" (S. 7). Die Endfassung, die 
nun auch in deutscher Sprache erschienen 
ist, erfolgte nach dem Herbst 1989. 

Auch unter diesen Bedingungen brachte er 
angesichtsder"Frage ... obder Marxismus ... 
nicht... widerlegt ist", hinsichtlich sozial
geschichtlicher Arbeiten, die in der DOR 
entstanden sind, zum Ausdruck, dall diese 
Geschichtsschreibung gerade wegen ihrer 
marxistischen Sichtweise einen Beitrag zur 
gegenwartigen internationalen Sozialge
schichtezu leisten vermag" (S.8 ). I. hat Ar
beiten von J.Kuczynski, derals eineArtvon 
lnaugurator der Sozialgeschichte in der 
DOR vorgestellt wird, von H. Zwahr, S. 
SchOtz, H. Harnisch, J. Peters, H. Schulz 
und S. Jakobeit ausgewahlt... . 

Hier soll vor allem auf die ausfOhrliche Ein
leitung von I. eingegangen werden.(1) In 
dieser find et sich, wie in einem zuvor verof. 
fentiichten Vortrag (2), der Versuch, die 
Gesamtentwickl ung der Geschichtswisserr
sch a ft der DOR zu erfassen. Ein 1988 er
schienenere Literaturbericht beschrankte 
sich noch auf "einige Aspekte neuer Arbei
ten aus der DOR Ober die neuere deutsche 
Geschichte" (3). Der Herausgeber kann bei 
seinen Analysen und Wertungen die wis
senschaftliche und politische Autoritat ei
nes Hochschullehrers in Anspruch neh
men. der Ober einen weltweiten Blick ver-
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fugt, der eine krit1sche Geschichtedes "deut
schen Historismus" vorgelegt, der Histori
kern aus der DOR auf kameradschaftliche 
Weise vielfaltige Hilfe erwiesen, einen kon
sequenten Kampf gegen jede Art von Ras
sismus und Totalitarismus gefOhrt hat und 
der als Deutsch-Amerikaner in der judisch
deutschen Kultur fest verwurzelt ist. 

In seiner umfangreichen Einfuhrung. die er 
in funf Abschnitte untergliedert, unterschei
det I. drei Phasen "deroffiziellen Interpreta
tion der Vergangenheit": 1945-1952; 1952-
1971; 1971-1989. Bewertet er die erste 
Phase. fur die das Buch von Alexander 
Abusch "Der lrrweg einer Nation'' reprasen
tativ ist, im wesentlichen positiv, so erfahrt 
die zweite Phase mit ihrem Kampf gegen 
die Konzeption der "deutschen Mi sere" ins
gesamt eine negative Einschatzung. Im 
Sinne von I. ware es angebracht gewesen, 
mit 1950 zu beginnen und noch vorWalter 
Ulbricht und Leo Stern Wilhelm Pieck zu 
nennen, derdieser Auseinandersetzung mit 
Edwin Hoemle. Anton Ackermann u.a. be
reits seit den dreilliger Jahren im Kontext 
des antifaschistischen Kampfes gefuhrt 
hatte. 

Auch die dritte Phase sieht I. weitgehend 
kntisch, wobei er sogar eine "stari<ere An
naherung an politische und methodologi
sche Konzepte nationalkonservativer Tra
ditionen" (S.16) registriert. Dafor werden 
die Bismarck-Biographievon E.Engelberg, 
aber auch die Bucher Ober Luther von G. 
Brendler und uber Friedrich II. von I. Mitten
zwei angefOhrt. Diese Interpretation fuhrt 
aberaufeine Fehlhalde, was hinsichtlich E. 
Engelberg am offensichtlichsten ist und 
was an ar,derer Stelle bereits begrOndet 
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wurde (5). Oaneben werden aber positive 
Tendenzen gew0rdigt, die m1t der Orientie
rung in dieser Phase verbunden waren. 
u.a. verweist I. aufein starkeres Bemuhen, 
"geschichtliche Erscheinungen aus ihrer 
Zeit heraus zu verstehen" (S.16) und "eine 
allmAhliche Bewegung hin zu gro~rer Of
fenheit" (S.17). Hervorgeheoben werden 
die neueren Arbeiten Ober den Faschismus 
(J.Petzold, K.Gossweiler) und Antisemi
tismus (K.Patzold). In einem besonderen 
Abschnitt geht I auf die Genesis der Sozial
geschichte ein. wobei er mit Recht auf die 
besonderen Leistungen von J Kuczynski . 
H.Zwahr, H.Schulz. D M0hlenberg u.a. ver
weisl Ersieht in ihr eine Art Gegenstr0mung 
und ein Bewertungskriterium fur die Ge
samtentwicklung der Geschichtswissen
schaft der DOR 

Ungeachtet der gror:!.en Bedeutung der 
Sozialgeschichte innerhalb der Geschichts
wissenschaft erhebt sich aber die F rage. ob 
deren Oberbetonung n1cht zu neuen Einsei
tigkeiten fuhren kann. Auch im Bedenken 
posthistorischer Gegenargumente ve~_mag 
sich der Rezensent in weitgehender Uber
einstimmung mit der universalhistorischen 
Schule von W Markov und M.Kossok nicht 
zu entschliel!.en. die historische TotaliU!t 
als letztes. wenn auch nur in Annaherungen 
erreichbares geschichtsw1ssenschaftliches 
Erken ntnisz,el preiszugeben 

AbschlieC!.end geht I auf die Entw,cklung 
seit dem Herbst i 989 e1n. Se,ner Feststel
lung, dafl "man die DOR- Historie nicht als 
• monolithen Block betrachten'kann" (S. 35), 
ist vol! zuzustimmen. aber auch zu ergan
zen und zu konkretis1eren. Das gilt u.a. fur 
die scharfen Kontroversen zwischen fuh
renden marx1st1schen Histonkern. die be
reits Anfang der funfz1ger Jahre aufbra
chen. fur gegensatzl1che Bewertungen hi
storischer Ereignisse und Entwicklungen. 
von Historikerpersonilchkeiten w,e Karl 
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Lamprecht durch E. Engelberg und W Mar
kov einerseits und J.Kuczynsk, anderer
serts. rurGegensatzezwischen historischen 
lnstituten und LehrstOhlen an Universita
ten, der Akademie der Wissenschaften und 
an zentralen Parteiinstitutionen der SEO 
und innerhalb dieser. Auch in der Auseinan
dersetzung mit antimarxistischen Auffas
sungen, die I nun vornehmlich negativ zu 
bewerten scheint, gab es unter marxisti
schen Historikern Oifferenzen. Im Kontext 
des Verhilltnisses von SEO und Gesch1chts
wissenschaft. dessen negativeAuswirkun
gen I weitgehend zutreffend charakteri
siert, das jedoch historisch entstanden ist 
und einer standigen dialektischen Entwick
lung '..lnterlag. war die Struktur und Evolution 
der Geschichtswissenscxhaft der DOR viel 
widerspruchsvoller, dynamischer und auch 
de facto weniger zentralistisch, als es in 
ihrer Skizzierung durch I. scheint. 

Die Auffassung von I., dafl "wichtige Teile 
der Sozialgeschichtsschreibung in der ehe
maligen DDR. .. ihren Anschlur1 schon vor 
dem Herbst 1989 an die internationale Dis
kussion gefunden habe", kann auch auf an
dere Gebieteausgedehntwerden. Mit Daor
palen hebt I. selbstf0r viel fruhere Jahre "oft 
sehr gehaltvolle Abhandlungen zur interna
tionalenWissenschaft .. . wie etwa der Agrar
geschichte oderder Geschichtedes Mittelal
ters" hervor (13). Die Leistungen der uni
versalgeschichttichen Schulevon W . Markov 
u.a. waren zu erganzen 

D1eScharfe Kritikvon I., die sich nicht selten 
mit der Selbstkritik ber0hrt. die auch der Re
zensent an verschiedenen seiner Arbeiten 
ubt, ist auch dort eine Herausforderung zu 
tiefergehender Selbstprufung. wo ihr nicht 
oder nurteilweisezugestimmtwerden kann. 
Bei der Erforschung und Oarstellung der 
Geschichte der Geschichtswissenschaft in 
der Alt-BRO und in der EX-DOR gilt es, 
anknupfend an I. und ihn erganzend. u.a 
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folgende Oberlegungenzu ber0cksichtigen 
1. Die Geschichtswissenschaft der DDR 
d0r11e ohne ihre auBerakademische Vor
geschichte unverstandlich sein. Dazu ge
hort vor allem seit Franz Mehring die Kon
frontation mit der "historischen .. Hauptlinie 
in der deutschen akademischen Geschichts
wissenschaft, die• wie I. selbst. K.F. Wer
ner u.a . nachgewiesen haben - auch der 
nazistischen ldeologie dienstbar werden 
konnte. 2. der VII. Weltkongrell der Kom
munistischen Internationale kann nicht auf 
seine unvollstandige Faschismusdefinition 
reduziert werden. Im Zusammenhang mit 
der Konzeption der Volksfront. die wesent
liche Stalinsche Dog men preisgab, erlang
ten allgemeindemokratische Impulse. Be
strebungen und ldeeen im marxistischen 
Geschichtsdenken eine grol!.e Wirksam
keit. Sowurden in scharfer Auseinanderset
zung mit derfaschistischen Geschichtsideo
logie und der negativen Hauptlinie in der 
deutschen Geshichtederen demokratische 
Krane und MOglichkeiten hervorgehoben. 
Das gilt auch fur Abuschs "lrrweg der Nati
on". 3 . Bei der Anwendung des Begriffs 
"Bewaltigung der Vergangenheit'', den I. 
nicht gebraucht und im BewuBtsein seiner 
Unzulanglichkeit sollte nichtvergessen wer
den, daB es sich um zwei grundverschiede
ne Vergangenheiten handelt: die Vergan
genheit vor 1945, deren Bewaltigung auch 
in dem Deutschland seit dem Oktober 1990 
keineswegs als abgeschlossen geten kann. 
sowie die Vergangenheit nach 1945 in der 
EX-DDR, die den Versuch enthatt,jene Ver= 
gangenheit zu bewattigen. 4. Die von dem 
Osterreichischen Historiker H.Rumpler be
reits 1977 erhobene Wamung, die ge
schichtswissenschaftliche Entwicklung in 
der BRO an die in der DOR abstrakt als 
MaBstab anzulegen, gewinnt emeutAktuali
tat. Fruchtbarer d0rfte die Anwendung der 
Toynbeeschen Methodik: Challenge an 

response sein. DaB be1 dem Versuch. die 
Geshichtswissenschaft der DOR einschlieB-
1 ich ihrer Vorgeschichte zu erforschen, aur 
eine kritische Auswertung von Darstellun
gen hierzu, die in der DOR entstanden sind, 
nicht verzichtet werden kann, bringt I. da
durch zum Ausdruck, dafl ersich auf Arbei
ten von K Kinner und des Rezensenten 
beruft. 

SchlieBlich seien noch zwei Berichtigungen 
gestattet: Dall die Dissertation 8 von Hart
mut Zwah r, die 197 4 verteidigtwurde, "erst" 
1978 erschienen ist. entspricht dem da
mals 0blichen Verlagstrott in der EX-DOR 
und keineswegs irgendwelchen Vorbehal
ten. V1elmehr erfuhren diesertalentierte Hi
storiker und sein bedeutendes Schaffen 
vielfaltige FOrderungen auch durch fOhren
de Historiker der DOR. Es triffl auch nicht 
zu, dafl "bis in die 70er Jahre ... DDR-Histo
riker von sich aus Kontakte zu ihren westli
chen Kollegen gem1eden" hatten. Bis 1957/ 
58 ergingen vielmehr eine F0lle von Einla
dungen an Historiker der BRO, die aber 
ohne entsprechende Gegeneinladungen 
blieben (6). Erst derTrierer Historikertag im 
September 1958. dessen "gesamtdeut
sche" kritische Wertung noch aussteht, 
fi.lhrte zu jenem Zustand, den I. kritisiert • 
und auch dies nur gegenuber Historikern 
der BRO sowie mit mancherlei Ausnah
men. So hielt Martin Grundmann im No
vember 1960 an der Leipziger UniversiWt 
einen stark besuchten Vortrag. Esgibt auch 
in dar Geschichte der Gsschichtsnissan• 
schaft der DDR Phasen, Momenta und 
Tendenzen. die dem begegneten, was der 
Kritik von I. unterliegt. 

Werner Berthold (Leipzig) 

(aus: Zeitschrift fOrGeschichtswissenschaft, 
Berlin, H. 711992) 
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Herbert Gottwald (Hrsg ), UniveraiUt im Aufbruch. Die Alma mater Jenensis als 
Mittler zwlachen Ost und West. Vtslkerverbindende Vergangenheit und europlii
ache Zukunft e,ner deutschen UniversiUt. Internationale Konferenz des Collegium 
Europaeum Jenense und des H,storischen lnstituts Jer Friedrich-Schiller-Un,versitat vom 
5. bis 7. Juni 1991 in Jena, Jena und Erlang en (academica & student,ca Jenesia e V 1992, 
394S. 

Abrupter gesellschatll,cherWandel ruft auch 
die Historiker auf den Plan. e1n neues Ge
schichtsbild zu kre,eren. Jenas H,stonker
schatt, schon vom BeschluB uber weitge
hende Abw,cklung (und zu n,cht geringen 
Teilen WOrdelose Behandlung der Abge
wickelten) ereilt, hatte ,m Juni 1991 e1ne 
Konferenz m it 11lustrer Partnerschaft aus 
Ost- und Westeuropa und Nordamerika 
ausgerichtet, die in der Besinnung auf eige
ne Vergangenheit den Aufbruch in eine 
ungewisseZukunftanpe,len sollte, (Neben
bei angemerkt dte Phrase vom Mittler r.Nt
schen Ost und West ,st immer - nicht nur 
im vorliegenden Fall - fur emen Titel gut. 
ohne daB mehr als Bekenntnisse zu einem 
Standortvorteil vorgebracht werden.) Oas 
Ergebnis - Plenarreterate und e1nige Be,
trageaus den Arbe1tskre1sen. die ,n chrono
logischer FolgeJenas Un1vers1tatsgeschich
te seit dem 30jahngen Kneg besichtigten. 
sowie eine beigefOgte 81bliographie eins
chlAgigen Schrifttums - kann schon verhalt
nismaBig kurze Zeit nach dem Ere,gn,s von 
einer breiteren Offentlichke,t zur Kenntis 
gen om men werden we,I einige der junge
ren unter den rausgewortenen H,stonkern 
sich auf0esktop-Publ1shing und Verlagswe
sen spezialis iert haben. M,t erhebhchem 
Erfolg. wie ein ansehnl1cher Band ,n Glanz
broschur belegt O,e Ankund,gungen weite
rer Titel laBt eine Renaissance des darn,e
derliegenden ostdeutsch en W,ssenschafts
verlagsgewerbes als Konsequenz anders 
gemeinter Abwicklungsbeschlusse er
hoffen. 
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o,ewe,I es muBig ware, die 25 Artikel m1t 
mehr als der allgemeinen Bemerkung, sie 
seienvon unterschiedlichem Gewicht, vor
zustellen. sollen nur ei nige Beobachtungen 
mrtgeteilt werden, die dem Rezensenten 
beim Vergleich sehr verschiedener Arten, 
ein neues Verhaltnis zu Geschichte zu ge
w1nnen, auffielen. 

D,e eine konzen~fiert sich ganz und gar auf 
die rasche Bezeichnung jener spnchwOrtli
chen weiBen Flecken, die die DDR-Historio
graphie (und also die Autoren auch selbst) 
in reicher Zahl belassen hat. zuv6rderst die 
Geschichte von W iderstandigkeit und Ver
folgung: Im F alle Jen as, der verallgemeiner
bar scheint, handelt es sich v.a. um die 
"Sauberungen" des Lehrk0rpers und der 
Universitatsleitung 1948 (P. Schflfer), den 
Streit um das Verhaltnis von sozialistischem 
Ideal und DOR-Wirldichkeit. dem die Philo
sophie Ernst Blochs als Brennspiegel dien
te und schlieBlich die Krisen von 1958 und 
1961, die die auBerliche Oberwindung der 
Verunsicherung nach den Enthullungen des 
20. Partefages in Mo~kau bei dei DDR
Fuhrung bedeuteten und zugleich die Be
ziehungen zu den lntellektuellen endgult1g 
aus dem Lot brachten. Sekundiert wird eine 
solche Art der Geschichtsbetrachtung, de
ren Selbstbeschrankung aufs bisherTabui
s1erte nurzeitlich befristet Berechtigung ge
nieBen durfte, von den Berichten der Betrof
fenen von atemraubenden Beengungen 1m 
W1ssenschaftssystem der DOR ( so G Zahm 
und D Jorl<e im vorliegenden Band). Frag-
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lich scheint mir allerdings, ob das Bekennt
nis zur freiheitlichen Demokratie m1t dem 
Bekennen eines restlos unpolitischen Le
bens als Hochschullehrer in der DOR so 
einfach zusammenpassen will , wie es in 
vielen akademischen Debatten Ostdeutsch
lands heute angenommen wird. Oder 
herrscht in richtiger Demokratie der Demos 
nur im eigenen Arbeitszimmer? 

Reprasentativ durrte eine zweite Art des 
Umgangs der Historiker mit Geschichte die 
Mehrheit der Beitrage pragen: Ruckzug 
aufs sichere und eng umgrenzte Feld weit 
zur~ckliegender Gegenstande. Nun mag 
es Ja richtig Sein. daB das Jahr 1989 im 
engeren Sinne weder die Betrachtung des 
groBen Krieges im 17 .Jh. noch der Lage der 
NaturwissenschaftamAnfang des20, Jahr
hunderts grundlegend erschotternwird Un
bestritten ist auch die wissenschaftliche 
Notwendigkeit der Forschung zu solchen 
u.a. Themata. Ob allerdings die Historiker 
nach der Legitimationskrise, in die sie sich 
selbst manovriert haben, bei solchem Ver
halten wieder das Ohr des Publikums und 
damit EinfluB auf die Wirklichkeitskon
struktion der Gegenwart finden, darf be
zweifelt werden. Aber vielleicht wollen sie 
das gar nicht und ware das auch gar nicht 
wunschenswert? Daruber ware zu reden 
denn naturlich macht die haufige Vergewal~ 
t1gung von Gesch1chtef0r kurzfristige poli
t ische Ziele miBtrauisch. 

Einer. dessen Sache letzteres bestimmt 
nicht ist und der doch Geschichte nicht um 
ihrer selbst (und der akademischen Selbst
bespiegelung) zu betreiben scheint, ist K. 
H. Jarausch. Von aullen, d.h. aus der Er
fahrung einer anderen Kultur, examiniert er 
dieBemahungen um Demokratisierung der 
Hochschulen in Deutschland seit dem aus
gehenden 18. Jahrhundert Das Fazit: Es 
gibt eine immer starker werdende radikal
demokratische Tradrt1on an den deutschen 

h,xh5,hu l, ,,., Jul, I 992 

Universitaten, die bet versch1edenen Gele
genhe1ten h0chstens Te1lerfolge im EinfluB 
auf die Entw1cklung des Ganzen erzielt 
dabei zugleich aber zielklarer wurde und 
nach 1945 im Osten grundsatzlicher als im 
Westen zum Zuge kam Schon bald aber 
wurdesie hiervon derpolitischen lnstrumen
taltsierung eingeholt und in jenen Ruck
stand gefuhrt. der seit 1968 immer gr0rler 
wurde, ats eine erneute Niederlage aus
greifender Demokrabs1erungstendenzen in 
Westdeutschland 1mmerhin das Klima an 
den Universitaten stark veranderte. Nicht 
linear. sondern 1n Schuben von Teilnieder
lagen ist mithin die Demokratisierung an 
Deutschlands Hochschulen im Gange Aus 
solcher Betrachtung der Geschichte fur die 
Gegenwart und aus der H0he transatlan
t1scher analyt1scher D,stanz gewinnt J. nicht 
nur Tr0stliches tor Akt1v1sten der vorerst 
letztenAttacke auf antidemokratische Struk
turen an ( ost-)deutschen Universitaten. son
dern v.a. eine d1fferenz,erende Perspektive 
auf deutsche Un1vers1tatsgeschichte des 
20. Jahrhunderts Zu fragen bleibt in dieser 
Sicht, wo wir Gefangene der Strukturen !an
ger Dauer s,nd. die auf der Ebene politi
schen Wandels nur besonders manifest 
werden und vom Voluntansmus jedweder 
Erneuerer zu deren Frustration und aller 
Vorteil nur kurzzert1g ignoriert werden k0n
nen, und wo e,n Wandel kollektiver Einstel
lungen tatsachlich e1ne massive Verande
rung gestattet. 1989 schemt letzteres weni
ger der Fall gewesen zu sein, als vielfach 
angenommen Konste!!aticnen verschi8ban 
sich aber in der Folge und drangen ins~ 
wuBtsein, Graf HJffari for die West- und K. 
B81 fur die erwunschte Ostintegration be
zeichnen die europaische Dimension des 
Vorgangs, der hier nicht vollstandig aufge
listet werden k3nn, schon weil wir ihn noch 
gar nichtvoll uberschauen. lnsofern durrte, 
einer kurzatmigen B1ldungsdebatte zum 
Trotz. die Demokrat1s ierung der Hochschu
len ihre Zukunft als unumgangliche An-
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passungsleistung an neue Herausforde
rung noch vor sich haben. 

Es ergibt sich aus dem Vorstehenden, ich 
unterstreicheesabergern noch einmal. der 
Band ist voller Anregungen fur eine Ge
schichte der Universit~t. der Jenaer sow,e-
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so. aber daruber hinaus allgeme1n fur die 
Geschichte der akadem1schen lnst1tut10-
nen Oeutschlands in den Umbruchen des 
zu Ende gehenden Jahrhunderts 

Matthias Midde/1 (Leipzig) 
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THEMA: Wissenschaft Ost 
1989/90 T eil Ill 

Horst Klinkmann (Restock): 

Absturz in die Zukunft 
Die Akademie der Wissenschaften der DOR In der Wendezeit 1989/90 

Der Ruckblick auf e1ne 1m Ze1traffertempo 
abgelaufene, heute s1cher bereits histo
rische, aber doch nur kurzze,tlichzuruck
liegende Periode kann benchtend oder 
aber kommentierend erfolgen - man kann 
aber van einem Beteiligten nicht erwarten, 
da~ Subjektivitat und Emotion v6llig aus
geschlossen sind, ,ch b1tte dafur einleitend 
um Verstandnis 

Eine zweite E1nschrankung. die ich ma
chen mun. ist die festzustellende Tatsa
che, daa die Vorgange in der und um die 
Akademie vor dem Mai 1990 von mir nur 
sehr begrenzt, aus der S1cht e,nes interes
sierten Unbeteiligten und aus der Entfer
nungeinerMecklenburger Universitatwahr
genommen wurden. so daf?. 1ch 1n v1elem 
auf Aussagen und Benchte direkt Bete1-
ligter angewiesen bin 

Einer der Hauptbeteiligten. unser Ordentli 
ches Akademiemitglied Hermann Klenner, 
Vorsitzender des "Runden Tisches" der 
Akademiein deraktuellsten Phase des Um
bruchs. zitiert in seinem Bencht Ober d1ese 
Zeit Leibnitz, unseren Grunder. mit den 
Worten "die Gegenwart mit der Zukunft 
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schwanger gehend, bleibt mit der Vergan
genheit beladen!'' - ein Zitat. das offenbar 
zeitlosen Charakter hat. 

In der ROckbetrachtung der im Herbst 
1989 und zu Beginn 1990 abgelaufenen 
Ereignisse mur., heute zwar kommentie
rend. aber noch nicht endgultig wertend 
festgestellt werden, daf1 der Faktor Wis
senschaft im Unterschied zu Politik, Kultur 
und Okonomie in der 6ffentlichen Wende
Auseinandersetzung eine untergeordnete 
Rolle spielte. D,e Wissenschaft, das ist be
reits heute m6glich zu konstatieren, hat van 
sich aus aktiv auch nur wenig unternom
men, um sich in die Ereignisse miteinzubrin
gen, geschweige denn, sie mitzugestalten. 

Dan trotzdem die Wissenschaftswende in 
der DOR zuerst viel deutlicher an der Aka
demie als an den Universitaten sichtbar 
wurde, ergab sich wohl daraus, daP.. die 
AdW nach der 3. Hochschulreform mit ih
rer - tor die Universitaten der ehemaligen 
DOR einschneidenden, ja fast todlichen -
Aufgabenanderung und ldeologisierung als 
Zentrum der Wissenschaftsentwicklung, 
aber auch als Instrument der Realisierung 
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von Wissenschaftspolitik gef6rdert wurde 
und gemirn ihrem Statut von 1984 fest in 
das politische Herrschaftsgefuge eingebun
den war. Siewar - wieoft mit einem neid
voll sp6ttischen Unterton gesagt wurde -
der "Volkseigene Betrieb Forschung" der 
DOR, in dem der eigentliche Kern des aka
demischen Gedankens, namlich die Gelehr
tengesellschaftzunehmend an EinfluC!. ver
loren hatte und Oberwiegend nur noch als 
aurlere Garnierung benutztwurde und sich 
auch dazu benutzen liell. 

Dies fOhrte zur zunehmenden Oistanzie
rung, ja Entfremdung zwischen den bei
den Teilen der Akademie, deren Zusam
menwirkung von Leibnitz als das Bedeu
tendste am Akademiegedanken in seinem 
Leitmotiv "theoria cum praxi" ausgedruckt 
ist. Es fuhrte auch zur berechtigten kriti
schen Betrachtungsweise des Wirkens 
und dam it des Sinns der Gelehrtengesell
schaft in dieser Zeit. Die Ereignisse des 
Herbstes 1989 an der Akademie sind si
cherlich nur zu deuten im Rahmen der 
Oberall im Lande aufgebrochenen Wider
sprOche in der weltweiten Existenzkrise 
des, wie jetzt oft gesagt wird, real experi
mendierenden Sozialismus mit seinem 
Okonomischen, politischen und moralischen 
Verfall. 

Aus der Sicht der Akademie ist es sicher
lich eine traurige, beschamende, aber 
auch notwendige Feststellung, daC!. die 
Akademie als Ganzes ihrerwissenschafts
politischen Verantwortung, der sie sich sel
ber in ihrem Statut verp11ichtet fuhlte, im 
Herbst 1989 nicht entsprochen hat. Auch 
darin widerspiegelt die Akademie die Ge
samtsituation in der Ex-DOR. dar., die Wis
senschaftwende an der Akademie mit ihren 
Reform- u nd Demokfatiebeweg ungen n icht 
von denverantwortlichen Leitungsorganen 
ausging, sondern ihre Basis hatte in den 
Mitarbeitern ihrer lnst~ute, dort. wo sich 
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spontan Gruppen geb,ldet hatten, die von 
der Leitung der Akademie, aber auch von 
der Gelehrtengesellschaft, Positionen er
warteten. Am 31 . Oktober 1989 wurde 
dann - endlich - erstmals vom Akade
mieprasidium eine Erktarung verabschie
det, deren lnhaltabervon alien Oingen da
durch bemerkenswert war, dar., er den Ta
gesereignissen hinterherhinkte. So konnte 
man beispielsweise darin lesen, dal1 "lei
tende Kader sich verpflichtet fOhlen soll
ten, auch die Auffassungen ernsthaft zu 
prufen, die ihrer eigenen Meinung entge
gengesetzt sind und dar?, es an der Zeit 
ware, in ein kritisches Nachdenken Ober die 
Grundwerte des Sozialismus einzutreten." 

· Von einer Anfang November aus den ver
schiedensten Mitarbeitern der Institute dann 
sich grOndenden "lnitiativgruppe Wissen
schaft" wurde zu jener Kundgebung am 10. 
November um 18 Uhr auf dem Platz der 
Akademieaufgerufen. diesicherlichzu die
ser Zeit einen Markstein in der weiteren 
Entwicklung der Akadem,e mit setzte. Eine 
Beschreibung dieser emotionsgeladenen 
Kundgebung in kurzen Satzen wurde der 
Bedeutung dieses DatumsAbbruchtun. Es 
sei nur darauf hingewiesen, dar., hier erst
malig Offentlich eine Einbettung des Wis
senschaftswandels in den sich vollzie
henden Gesellschaftswandel nicht nur ge
fordert, sondem auch eingeleittt wurde. 

Von hief aus 9in9 dann, -zwar rnitZeitverzug. 
der Weg weiter bis zur konstituierenden 
Sitzung des Rates der lnstitutsvertreter am 
19. Oezember 1989 und einervon dieser 
Gruppe aus organisierten Tagung zur 
generellen Wissenschaftsstrategie der 
DOR am 17. Januar 1990. 

lch m6chte betonen, dar., zu diesem 
Zeitpunkt al le diese Aktivitaten, soweit sie 
von der Basis inauguriert oder mit ihr 
koordiniert waren, ihregemeinsameGrund-
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lagedarin hatten. dar..das W1ssenschafts
system in diesem Teil Oeutschlands zu re
formieren. nicht aber, da'1. es in seiner 
Gesamtheit in ein anderes Wirtschaftssy
stem einzupassen war. Als Vorgabedieser 
Handlungen gait unwidersprochen und 
ganz eindeutig, ein neues. bes seres. demo
kratisch legitimiertes Wissenschaftssy
stem anzustreben und dieses auch als 
Empfehlung bei den Verhandlungen fur 
eine zukunftige gemeinsame deutsche 
Wissenschaftslandschafl mit eInzu bringen. 

Oas in dieser ganzen Phase zu beobach
tende Reagieren statt Agieren des Prasi
diums, meistens zudem mIt betrachtli
chem Zeitverzug, war in seiner Wirksam
keit zur Bedeutungslosigkeit verurteilt. Es 
gab letztlich nur eine einzige Obereinstim
mung zwischen Akademieleitung und den 
Tragern der Veranderung in der Akademi~ 
Der erforderliche Wandel an der Akadem1e 
sollte nur die Sache derer sein, die an der 
Akademie selber arbeiteten und forschten. 

Tumusgemar.. tagte in diesem Zusammen
hang dann am 16. November 1989 das Ple
num der Akademiemitgl1eder, also die Ge
lehrtengesellschaft Die in dieser Plenar
sitzung zu beobachtende Bewegung war 
in Anbetracht der personellen Zusammen
setzung und des b1sherigen Verhaltens 
derGelehrtengesellschaft durchaus bemer
kenswert. Es gab keine Gegenstimmen 
zu der Fraae der Reformbedurlt1Qkeit der 
Akademie und der dringenden Notwendig
keit, ein neues Statut auszuarbeiten. Die 
Widerspr0chlichkeit der Situation und 
des Handels widerspiegelte sich auch in 
dem Vorgang der Rehabilitierung des Phi
losophen Ernst Bloch, ausgeschlossen vom 
Plenum am 26.0ktober 1961 . und der Reha
bilitierung des Chem1kers Robert Have
mann, Korrespond1erendes M1tglied se,t 
1961 , niemals ausgeschlossen von diesem 
Plenum, sondern illegal aus der Akademie 
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entfernt. Die Gelegenheit. anhand eIner 
Analyse zu diesen unmoralischen und un
gesetzlichen Ausschlussen Stellung zu 
beziehen zur grundsatzlichen Verhaltens
weise des Plenums wurde aber nicht ge
nutzt. Die Forderung einzelner Mitglieder 
aus dem Plenum nach dem sofortigen R0ck
tritt des gesamten Akademieprasidiums 
wurde von der Mehrzahl der Mitglieder des 
Plenums skeptisch betrachtet. In einer ge
heimen Abstimmung im Dezemberplenum 
wurde dann dem Prasidium und einigen 
Vizeprasidenten das Vertrauen zurvorlaufi
gen Weiterf0hrung der Amtsgeschafte bis 
zur Kia rung der mit der Neuformierung der 
Leitung der Akademie notwendigen F ragen 
ausgesprochen, wobeivon einer Amtsdauer 
von voraussichtlich drei Monaten ausge
gangen wurde. Der beginnende Dialog 
zwisc~'!n Akademieprasident und " lnitiativ
gruppe Wissenschaft" in d ieser Zeit fuhrte 
zur Empfehlung des Akademieprasidenten, 
an den lnstituten lnstitutsrate zur Vertre
tung der Mitarbeiterschaft undzur Mitbestim
mung im Leitungsprozen zu bi Iden, sowie 
wissenschaftliche Rate zu etablieren. Die 
Durchsetzung dieser Mar..nahmen an den 
einzelnen lnstitutionen war jedoch aur..er
ordentllch unterschiedlich. 

EswarderB. Februar1990. alsetwa 20 Mit
arbeiter und Mitglieder der Akademie in 
den Raumen des lnstituts fur Pathologi
scheAnatomie der Humboldt-Universitat 
sich zusammenfanden, um als Arbeitsgrup
pe des Prasidiums nachzudenken Ober die 
Ausarbeitung eines neuen Akademiesta
tuts. Auf dieser Sitzung inaugurierten die 
Vertreter des Rates der lnstitutsvertreter 
die !dee. und hieristsicherlich der Ausdruck 
"revolutionar" angebracht. dar.. sich die 
Gruppe als "RunderTisch" der Akademie 
verstehen sollte. Dieser, fur einen Teil der 
Anwesenden, vor allem filr einen Teil der 
Plenumsmltglieder. sehr 0berraschende 
Vorstor.. I0ste Bewegung aus und fuhrte 
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nach kurzer Diskussion letztlich zur kon
stituierenden Sitzung des "Rund es Tisches" 
am 16. F ebruar 1990. Dam it begann auch 
an der Akademiewie vorher schon an so 
vielen Stellen im Lande eine"Doppelherr
schaft''. Auch hier war es noch das Ziel, 
eine neue Akademiekonzeption auszuar
beiten im Hinblick auf den Wissen
scha1tswandel und eine dieser Konzeption 
entsprechende Leitungsstruktur auf demo
kratische Weise zu etablieren. Unter dem 
Vorsitz eines Ordentlichen Akademiemit
gliedes, der auch gleichzeitig frischgewahl
terVorsitzender des wissenschaftlichen Ra
tes ei nes lnstituts und damit auch gleich
zeitig Akademiemitarbeiter war. fanden 
sich am "Runden Tisch" fOnfVertreter des 
Plenums der Akademiemitglieder. also 
der Gelehrtengesellschaft, zwei Vertreter 
desPrasidiums. neun Vertreter der Wis
senscha1'tsgebiete, zwei Vertreter der Initia
tive Frauen in der Wissenscha1't, zwei Ver
treter derGewerkscha1'tWissenscha1't und 
sieben Vertreter des Rates der lnstituts
vertreter zusammen. 

Es WOrde den Zeitrahmen sprengen, wenn 
ich auch nur in Ansatzenversuchen w0rde, 
all jene Probleme zu skizzieren, denen sich 
der"Runde Tisch" zuwandte. Es bleibtnur 
r0ckhaltlose Bewunderung f0r geistige und 
zeitliche Leistungen in einer Zeit. in der so 
vieles an ungeahnter Kreativitat, Orang nach 
Neuem. BegruBung des freiheitlichen Den
kens und groBen ldealen formuliertwurde, 
von dem hec..Jte !eider schon wieder so vie
les, nach so kurzer Zeit, in Vergessenheit 
geraten ist. Dennoch sei mir erlaubt, in Aus
wahl einige wenige Aktivitaten, quasi als 
Dokumentation, hier in unsere Erinnerung 
zur0ckzurufen. 

So wurde unter anderem eine Gesprachs
konzeption der Leitung der Akademie mit 
dem damaligen DDR-Ministerprasidenten 
Modrow tor jents am 19 Februar 1990 

stattgefundene Gesprach ausgearbeitet. Es 
wurde eine "lnitiativgruppe Forschungsge
meinschaft" zur Konzipierung des zuk0nfti
gen Forschungsprofils der Akademiein
stitute - immer noch als Bestandteile 
einer weiterexistierenden Akademie ge
dacht - etabliert. Es wurde der Grundzug 
eines Wissenschaftsgesetzes diskutiert 
sowie die AuflOsung der ehemaligen. so 
ungeliebten Hauptabteilung Auswertung 
und Kontrolle festgelegt. Vom "Runden 
Tisch" mitgetragen wurde die Forderung, 
daB in alien Akademieinstituten der bishe
rige Direktor die Vertrauensfrage stellen 
sollte, in deren Ergebnis dann Ober 50% al
ler Direktoren abberufen wurden. Haupt
augenmerk des"Runden Tisches" gait aber 
naturgemar.. der Neuprofilierung und Neu
strukturierung der Akademie in ihrer Ge
samtheit. Am 16 Marz 1990 verabschiede
te der "Runde Tisch" den Entwurf eines 
neuen Akademiestatuts, das dann am 26. 
April 1990 vom Kosillum der Akademie 
als sogenanntes "provisorisches Regle
ment" angenommen wurde. 

Dieses am 26. April 1990 durchgefuhrte 
Konsilium war das erste seiner Art in der 
fast 300jahrigen Geschichte der Berliner 
Akademie. Eswargetragen vom Bekennt
niszumSelbstbestimmungsrecht der Aka
demie, ihrer Mitglieder und Mitarbeiter. und 
es war eine eindeutiges Bekenntnis zum 
Miteinandervon Natur- undGeisteswissen
schaft. Es war aber auch ein eindeutiges 
Bekenntnis - es so!tte das letzte in dieser 
Form sein - zum Erhalt der Struktur der 
Akademie im Sinne des Miteinanders der 
Ge!ehrtengesellschaft und des lnstituts
verbundes. als Grundlage immer von der 
Selbstandigkeit dieses deutschen Staates 
ausgehend, der sich anschickte, die Fes
seln der Vergangenheit abzuwerfen und 
sich eine neue demokratische Ordnung zu 
geben. Oiesem grundsatzlichen Anliegen 
entsprach dann auch das "provisorische 
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Reglement". Es bemhrte s1ch das vor
Obergehendes Le1tungsinstrumentarium, 
nachdem dann 17. Mai 1991 erneut durch 
das gesamte Konsilium in Vertretung der 
24.000 Mitarbeiter der Akademie eben
falls erstmals in der 300jahrigen Geschich
te der Akademie die entsprechenden Wah
len zum Senat der Akademie, zum Vor
stand der Fo,schungsgemeinschaft und 
des Alcademieprasidenten stattfanden. 
Niemals zuvor in der Geschichte der Aka
demie waren Leitungsorgane durch die 
Gesamtheit der Mitarbeiter gewahtt wor
c!en. Allen diesen Wahlen waren AnhOrun
gen vorausgegangen, damit die Auswahl 
unter den Kandidaten - fOrdie Position des 
Akademieprasidenten waren es funf - fur 
alle transparent und verantwortlich erfol
gen konnte. 

Der mit der Mehrheit aller drei WahlblOcke 
bereits im 1. Wahlgang gewahlte neue 
Akademieprasident machte es bereits d1-
rekt nach der Wahl sehr klar, daB er sein 
Amt nicht unter den Gegebenheiten des 
atten Statutes und auch nicht hauptamtlich 
in der AmtsfOhrung antreten werde. Er 
verlangte von der Reg,erung der DOR, 
damals bereits unter Lothar de Maiziere, 
ein AuBerkraftsetzen des alten Statutes 
und die Anerkennung des .. provisorischen 
Reglements" sow1e die Zustimmung zur 
ehrenamtlichen Ausubung des Prasiden
tenamtes. Diese Position fuhrte bereits 
vier Stunden nach der Wahl zu deut
i1chen irritationen zwischen der Regierung 
und der neugewahlten Akademieleitung, 
da erstaunlicherweise die unterMinister
prasident de Maiziere ebenfalls demokra
tisch gewahlteneue Reg1erung auf der Be,
behaltung der durch das alte Statut vor
gegebenen Leitungskonzept1on der Aka
demie mit direkter Einflur!.nahme und Be
rufung des Prasidenten durch d,e Regie
rung beharrte und ebenso darauf bestand, 
daB der neuberufene Pras1dent Teti d1eser 
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Reg1erung wurde. Wir konzed,erten da
mal!' daf!die Regierung in dieser Zeitwich
tigere Fragen zu entscheiden hatte, den
noch war diese Haltung fur die Mitarbeiter 
der Akademie und fOr die freigewahlten 
Leitungsorgane in dieser Phase schwer 
verstandlich. Nach insgesamt fastzwei Mo
naten gelang es dann. in einem Gesprach 
in engsten Kreisezu spater Stun demit dem 
damals arbeitsmaBig vOllig Oberlasteten 
Mmisterprasidenten eine Einigung zu er
reichen, die in der Aufhebung des alten 
Akademiegesetzes • und damit der Aka
demiestatuten - durch den Ministerrat der 
DDR und in der Verabredung einer Verord
nung des Ministerrates bestand, die dann 
am 27. Juni 1990 beschlossen wurde. In 
1hm wurde der Akademie eine Selbstan
digkeit mit Dienstaufsicht zuerkannt und 
der Prasident als einzelverantwortlicher Lei
ter bestatigt. Deshalb war es dann auch 
mOglich. dall Professor Dr. Frank Terpe, 
der damalige Minister fur Forschung und 
Technologie, am 29. Juni 1990, an einem 
von Kundgebungen und Emotionen ge
kennzeichneten Leibnitz-Tag, die alte 
Akademieleitung abberief und den neuen 
Prasidenten einsetzte. 

Mir der Obernahme der demokratisch ge
wahlten Leitungsorgane hatte der "Runde 
Tisch" seine Aufgabe erfOllt. Die histori
schen Dimensionen seines Wirkens wer
den sicherlich erst aus der Perspektive 
des zeitlichen Abstandes in vollem Umfang 
zu wurdigen sein. Beieits heute ist aber die 
F eststellung unumstOBlich. daB der "Run
de Tisch" und seine Aktivitaten das wesent
hchelnstrumentarium in derWissenschafts
wende an der Akademie in einem zeitlich 
auBerordentlich begrenzten, aber histo
risch auBerordentlich weitreichenden Ze1t
raum war. 

Die nachsten dre1, vier Tage nach dem 
Leibnitz-Tag waren gekennzeichnet von 
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i, 
e,ner brisanten Zuspitzung der Situation, 
?eren Bedeutung sicher auch heute noch 
nur sehr begrenztzu Oberblicken ist. Hat
ten wir uns schon gewundert, warum die 
demokratisch g8\Whlte Regierung der 
DOR sich gegenOber derAkademiesover
halten hatte, warum man der Eigenverant
wortung und der freiheitlichen Gestaltung 
der Akademie in ihren Leitungsprozes
sen doch nicht so ganzentsprechen v,,ollte, 
so mull man 'NOhl sagen, daB die Weige
rung der de Maizi6re-Regierung, die Auto
nomie der Akademie, wie sie in dem "pro
yisorischen Reglement" des "Runden Ti
sches" konzipiert war, anzuerkennen. von 
tieferer Bedeutung war. War es damals 
auch noch unverstandlich und wurde viel
fach mit Kopfschotteln oder als Entschul
digung mit ArbeitsOberlastung der Regie
rung begrOndet, so ist es vielleicht erlaubt 
zu sagen, daB der auf Selbstbestimmung 
beruhende strukturelle und personelle 
Erneuerungsprozell unter Betonung der 
E:rhaltung der Forschungskapazitaten der 
Akademie bereits in seinen Ansatzen hier 
im Lande und von den sich zur Obernahme 
der DOR bereitmachenden Institution ender 
alten Bundesrepublik nicht nur argwOh
nisch betrachtet, sondern dann letzt1ich 
auch ignoriert wurde. 

Mit vertrauensvoller Blauaugigkeit gingen 
DDR-Wissenschaftsminister und Akade
mieprasident dann am 3. Juli 1990 injenes 
"Kamingesprach", zu dem das Bundesmini
sterium for ForschYng Spitzenvertreter aus 
Wissenschaft und Wirtschaft der beiden 
deutschen Teilstaaten eingeladen hatte. 
Vielleicht ist dieses Datum deshalb so be
deutend, weil hier im Gegensatz zu den re
volutionaren Veranderungen am Beispiel 
der Wissenschaft erstmals deutlich ge
macht wurde, daB der Weg zu einerein
heitlichen Gestaltung dergesamtdeutschen 
Wissenschaftslandschaft, wie das damals 
als Schlagwort Qberall verbreitet wurde, 
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n,cht als ein gleichberechtigtes Zusam
mentogen, sondern als eine Einpassung in 
bestehenden Strukturen deratten Bundesre
publik gedacht war. Den mit Obeaeugen
der Beredsamkeit vorgebrachten Begron
dungen dieserEntwicklung unterBetonung 
der Ertizienz der Forschungsstrukturen der 
alten Bundesrepublik war von seiten des 
Akademieprasidenten nur der vage Ein
wurf entgegenzusetzen. daB doch wohl ein 
Nachdenken o ber gemeinsame neue Struk
turformen im Ergebnis der Vereinigung 
und damit des Kamingespraches mOglich 
sein sollte. D1eser Einwurf weckte Auf
merksamkeit. wurde mit nachsichtigem 
Zweifel zur Kenntnis genommen, ernstge
nommen hat ihn wohl nur die DDR-Seite. 
Auch derWissenschaftsminister hat in Ge
sprachen danach immerwieder mirgegen
uber betont, daB er sich letztlich der gan
zen Auswirkung nicht bewuBt war, die sein 
Antrag an den Wissenschaftsrat der Bun
desrepublik beinhaltete. die Akademiein
stitute zu evaluieren. D1eser Antrag, der 
auch ein Antrag des Akademieprasidenten 
war, sollte eine faire Evaluierung unserer 
Institute fOr uns und tor die Welt ermOgli
chen. Professor Terpe hatte mit Leiden
schaft und mit der GewiBheit, einem guten 
Zweck zu dienen. seine ldee vom Morato
rium fur die DDR-Akademie unter ande
rem dadurch belegt, daB den Akademi&
instituten Zeit gegeben werden sollte tor 
die Umorient,erung einer sozialistisch ge
leiteten Forschungsstruktur auf die Bedin
gungen der Marktwirtscha!t 

Letztlich spricht es auch fur die politische 
U nerfahrenheit des neugewahlten Akad&
mie-senates und des Vorstandes der For
schungsgemeinschaft. daB sie lange da
von uberzeugt waren, die demokratische 
Umgestaltu ng dieser Forschungsregion zu 
leiten. lch habe ,nich selbergefragt, wann 
wohldas Nachdenken Oberdiesefehlerhaf
te Einschat2ung bei mir selber eingesetzt 
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hat. lch mu!:?. ihnen personhch d1ese Ant
wort schuldig bleiben. 

Jedenfalls war es dann so, daB der mit 
viel emotionalerBeteiligung, hohem lntelli
genzeinsatz und Zeitaufwand hergestell
te Satzungsentv.-urf der "Deutschen Aka
demie der Wissenschaften zu Berlin" am 
18. Juli 1990 im Senat behandelt wurde. 
Und er sollte nach einer Diskussion als 
Grundlageeinerunabhangigen, vom Staa
te getrennten Akademie vom Akadem1~ 
konsilium am :1. Juh beschlossen werden. 

Dazu ist es bekanntlich nicht gekommen. 
Ungef!hr 24 Stunden vor der Durchfuh
rung des Konsiliums kamen Signale aus 
dem Ministerium fOrWissenschaft und Tech
nik, unter gar keinen Umstanden diesen 
Satzungsentv.-urf zur AbstJmmung zu stel
len, und die Telefonate gingen bis in die 
Morgenstunden des nachsten Tages. Die 
Frage, warum dies nicht sein sollte, wurde 
damals so beantwortet. dal1 in der Phase 
der Ausarbeitung des Einigungsvertrages 
eine sole he Festschreibung von Strukturen 
hinder1ich ware. Professor Terpe hat mIr 
persOnlich dann gesagt, dal1 er Oberrascht 
war, mitwelcher Vehemenz die In seinem 
Ministerium tat1gen Berater aus dem We
sten sich gegen die Abstimmung zu die
sem Satzungsentwurf gestellt haben. Die 
weitreichenden Folgen dies er letztlich doch 
vomMinisterium fOr Forschung und Tech
nologie der de Ma1zere-Regierung zu ver
ant1vortenden Bioci<ierung der Annahme 
dieses Satzungsentwurfes war en wohl den 
wenigsten von uns zu diesem Zeitpunkt 
bewuBt. Grundgedanke dieses Satzungs
entwurfes wardie Oberfuhrung der Akad~ 
mie in eine Art Holding-Gesellschaft, In 
der sich die Gemeinschaft der Akadem1~ 
mitglieder in der Form einer Offentlich-recht
lichen Anstalt unter einem Dach vereinigen 
sollte. Die inzw,schen bekannt geworde
nen Passagen des s1ch In der Aus-
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arbe1tung befindlichen Einigungsvertrages 
untersetzten die Befurchtungen Ober die 
zuk0n1'tige Entwicklung der Akademie und 
den Verlust ihrer lndividualitat dadurch, 
daB im EntwurfzumArtikel 38 dieses Vert ra
ges die Trennung der Forschungsinstitute 
von derGelehrtengesellschaft festgeschri~ 
ben wurde. Dem hatte eine Festlegung des 
Konsiliumi. im Sinne des Satzungsent
wurfes eindeutig entgegengewirkt. In Kennt
nis und auch in persOnlicherVerehrung der 
integeren Pers6nlichkeit des Vorsitzenden 
des Wissenscha1'tsrates Dieter Simon 
bin ich gewiB, daB die maBgeblich von ihm 
beeinfluBten und formulierten zwOlf Em
pfehlungen zur Gestaltung der Wissen
schaftslandscha1't nach der Vereinigung, 
die am 6. Juli 1990 publiziert wurden, sei
ne ehrliche Meinung enthielten, daB auch 
die BundesrepublikdieChanceeinerselbst
kritischen Prufung erhalten sollte, um da
mit einen Qualitatssprung des deutschen 
Wissenschaftssystems insgesamt zu er
mOglichen. Das wurde, wie wir heute ge
nau wissen, grondlich verpaBt. 

Wirstehenjetzt kurzvor demAuslaufen des 
Moratoriums, deshalb auch kurz vor je-
nem 1. Januar 1992, an dem Tausende 
von Mitarbeitern der ehemaligen Akade
mie der Wissenschatten der ODR sich mit 
dem Resultat der Abwicklung im eIgenen 
Bereich sachlich und individuell konfron
tiert sehen. I ch kritisiere hier nicht die groBe 
Leistung des Wissenscha1'tsrates an sich 
mit seinen sicheilich differenziert zu sa
henden Begutachtungsvorgaben. lch kriti
siere auch nicht - ich mOchte sogar aus
drucklich dafOr danken - die BemOhungen 
der Abwicklungsstelle KAI -ADW, an deren 
Spitze sich ein "Wessi" teilweise zum 
"Ossi" entwickelte, ich stelle einfach an 
Hand des Beispiels Wissenschaftswandel 
fest, daB auch in der Wissenschaft wie auf 
alien anderen Gebieten des Offentlichen 
Lebens kein Zusammenwachsen mit der 
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MOglichkeit eines Qualitatsprunges erfolgt 
ist, sondern ein Einpassen in bestehende 
Strukturen. deren Vorteile den Einpassen
den durchauszugute kommen, deren Nach
teile aber weiterbestehen. Dadurch wur
den die Vorteile. die sich die Einpassen
den mitbringen wollten, rigoros ausgelOscht. 

In der sich im Besitz der Akademie befind
lichen, 1779 erschienenen "Oeconomi
schen Encyclopadie" von Johann Georg 
KrOnitz steht unter der Rubrik "Gelehrte": 
"Der EinfluB, den die Gelehrten auf die 
innere Ruhe und den auBeren Wohlstand 
ties Staates haben, ist sehr mannigfaltig, 
insonderheit tragen die Wissenschaft und 
KOnsteviel zurBevOlkerung bei, und daher 
mull ein Regent dieselben beschotzen." 
ben mOglichen Einflul3 der von ldeologie 
und Zentralismus befreiten Wissenschaft
ler aus der ehemaligen DOR im Rahmen 
ihrer heimatlichen Umgebung auf den 
Wohlstand des Staates hat man sicher1ich 
vertan zugunsten der Tatigkeit einer selbst
gefalligen MinisterialbOrokratie der For
schung, gegen die zunehmend kritische 
Stimmen laut werden. Aber was hilft ein 
Bedauern Ober vergebeneChancen, wenn 
diese unwiederbringlich vorbei sind. 

Zurn Ende des Staates DOR und damit 
zum Ende seiner Amtsperiode als Mini
sterprasident dieses Staates Obertrug 
Lothar de Maiziere dem gewahlten 
Akademiepra-sidenten als Person die voile 
rechtliche Vei-antvvortung far diese 
Gelehrtengesellschaf't bis zu einer im 
Einigungsvertrag vorgesehenen 
landesrechtlichen Regelung. Die Brisanz 
dieses kurzen Briefes war mir als seinem 
Empfangerin keinerWeisebewuBt, siehat 
aber ihre Dimensionen gerade in den letz
ten Monaten geometrischg~steigert. Wenn 
wir uns jetzt in der gebotenen KOrze der 
Entwicklung und dem Schick-sal der 
Gelehrtengesellschaft in diesen Ze1ten 

zuwenden, dann darf 1ch erinnern an den 
Beg1nn dieser Ausfuhrungen, in denen die 
Rolle der Gelehrtengesellscha1't und ihr 
Anteil an der Wissenschaftswende 
auBerordentlich krit1sch beleuchtet wer
den muf!te. Es ist der Aufmerksamkeit und 
vielleicht auch dem VerantwortungsgefOhl 
fOr notwendige Schadensbegrenzung eini
ger Weniger aus dem Fohrungskreis der 
Akademie und dem damaligen Ministeri
um tor Forschung und Technologie zuzu
schreiben. dar1 zwei Buchstaben in der 
Auseinandersetzung um die Gelehrteng~ 
sellschaft der Akademie zum Mittelpunkt 
wurden. In dem Entwurf der Fassung des 
Artikels 38 des Einigungsvetrages stand 
zu lesen: " .. die Entscheidung, OB und 
WIE die Gelehrtengesellschaft fortgefOhrt 
wird, wird landesrechtlich getroffen". Viel
leicht gab es kein anderes so kurzes Wort 
in diesem Einigungsvetrag, um das so viel 
gerungen wurde, fur das so viele Zusatz
reisen an den Rhein erforderlichwaren und 
das dann letztllch in Erkennung seiner Be
deutung aus dem Einigungsvertrag gestri
chen wurde, alsdiesesWortchenob. Damit 
hat der Einigungsvertrag das prinzipielle 
Fortbestehen der Institution Gelehrtenso
zietat zugesagt. Das ist bekanntlich heute 
Gegenstand unterschiedlicher Rechtsauf
fassungen und Positionen. 

Es ist nicht die Aufgabe dieses von mir 
heute geforderten historischen ROckblicks 
auf die Tage der Wende, eineSituations
beschieibung dei Gegenwart zu gastalten. 
Eine kurze Skizzierung der wesentlichen 
Etappen der Handlungen derGelehrten
sozietat in diesen schicksalstrachtigen Mo
naten scheint mir aber eine notwendige 
Erganzung zu sein. Mit Vehemenzvorge
tragene Vorwurfe aus der Offentlichkeit -
in ihrem Kern absolut notwendig und an
zuerkennen, in ihrer Form variierend und 
destruktiv -, eine Vergangenheitsaufarbei
tung innerhalb derGelehrtensozietat nicht 
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eingeleitet zu haben, hef!.en dem Pra
sidenten der Akademie letztlich nur zwe1 
Chancen: entweder ein indiv,duelles lnqu,
sitionsverfahren anzugehen oder eine 
Schuld des Plenums der Mitgheder insge
samt fur nichtwahrgenommene Verantwor
tung und geObterwillfahriger Lethargie und 
Anpassung zu akzeptieren. Akademien. 
die sich als Inquisition mif!.brauchen las
senzurVerfolgung Emzelner, haben schon 
im Ansatz ihre GlaubwOrdigkeit verloren, 
ist doch das lnstitut in seiner Gesamthe,t 
Verantwortungstrager und kann diese Ver
antwortung billigerweise nicht aufEinzelper
sonen abwalzen. Die im Namen oder zu
mindest stiller Duldung der Akadem1e 
begangenen Verfehlungen Einzelner sind 
immer gemeinsame Schuld, wenn nicht 
dagegen Protest in geeigneter Offentlicher 
Form zur rechten Ze,t und am rechten Platz 
erhoben wird. Die Notwend1gkeit der Ein
setzung eines Ehrenausschusses stellte 
sich das Plenum bereits in frOher Phase. 
Erstaunlich war jedoch die geringe Reso
nanz. die dies in der Offentlichkeit fand. 
Auch die Senatss,tzungen waren gepragt 
von emotionsgeladenen, aber auf!.eror
dentlich verantwortungsvollen Debatten 
Ober die generellen M6ghchke1ten zur 
Aufarbeitung der Vergangenhe,tsbelastung 
im Rahmen des Plenums und Ober den 
Weg dahin. 

Diesem Rechnung tragend, stellte ich im 
Septemberplenum 1990 den Antrag, daf!. 
in Anerkennung der Mitverstrickung und 
in Vorbereitung auf e1ne differenzierte 
Aufarbeitung derVerantwortung des Ein
zelnen im Verbund des Ganzen alleAka
demiemitglieder ihre Mitgliedschaftzur Dis
position stellen sollten mit dem vortaufigen 
Status einerruhenden Mitgliedschaft Nach 
teilweise heftig und kontrovers gefuhrter 
Debatte im Plenum lehnte dann das Ple
num den Vorschlag des Pras,denten mehr
heitlich ab. In vielfacher Form wurde mir 
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dann spater vorgeworfen, daf!. ,ch zu d1e
sem Zeitpunkt als Reaktion auf die Nicht
befolgung meines Vorschlages hatte zu
rucktreten mossen. Prinzipiell und aus der 
politischen Situation heraus ware dieser 
Schritt ein notwend1ges Zeichen gewesen. 
Aber in Kenntnis der Situation und der 
bevorstehenden individuellen Verantwor
tungsobertragung fur die Akademie nach 
der deutschen Vereinigung, in Kenntnis 
derVerantwortung fur den Besitz der Aka
demie. fur Archiv. Bibliothek, Kunstodie 
usw., aber vor allem auch in Kenntnis, dail 
eine Vertretung dieser Akademie bei ihrer 
landesrechtlichen Fortfuhrung laut Eini
gungsvertrag notwendig ist, hatte ich mich 
damals anders entschlossen. Das blieb 
und bleibt bis heute einevon vielen miBbil
ligte und nicht verstandene Einzelentschei
dung. Die Fortsetz_ung der Diskussion zur 
eigenen Vergangenheit in den Klassen, die 
Offentliche Diskussion Ober die Akademie 
und ihre Mitglieder, aber vor allem aber 
auch die in jeder Plenarsitzung jetzt Oblich 
gewordenen lnformationen und offenen 
Problemaussprachen fOhrten dann in der 
Plenarsitzung im Januar 1991 zu dem vom 
Plenum einheitlich gebilligten Vorschlag 
des Prasidenten. die Mitgliedschaft in 
der Akademie der Wissenschaften der 
DDR als mit dem Bestehen der DOR aus
gelaufen zu betrachten, sich aber eine An
wartschaft auf Mitgliedschaft in der neuen 
Berliner Akademie aufWunsch dadurch zu 
erhalten, einer Evaluierung von aul!.en zu
zustimmen und dieses Anliegen an den 
Prasidenten heranzutragen. Hiermit war 
und ist aus meiner Sicht der Weg freige
macht fOr die Neugestaltung einer Berli
ner Akademie, in die hinein die Institution 
der nunmehr fast300jahrigen Leibnitzaka
dem,e frei vom Ballast Oberkommener in
dividueller Mitgliedschaften gehen kann. 

Das in Berlin proklamierte Verneinen der 
ldentitat dieser Institution als Fortsetzung 
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des Erbesder Brand6nburgisch-Kurfurst
lichen, spater PreuBischen und dann 
Deutschen Akademie in dem Ostlichen Tei I 
Deutsch lands fOgtsich ein in das allgemei
ne Bild der Abwicklung dieser Tage. Es er
fOlltschon mitTrauer, aberauchein wenig 
mit Trotz, daB eine der altesten europai
schen Wissenschaftsinstitutionen die 
sich durchaus ihrer historischen Gleichheit 
mitdem englischen undfranzosischen Pen
dant bewuat und darauf stolz ist, nun - da 
sie mit dem Kainszeichen ODR versehen 
war - zur Disposition gestellt werden soil. 
So wird es wohl die letzte Aufgabe des der
zeitigen Prasidenten sein, diesem so offen
sichtlichen Zuwiderhandeln gegen Vemunft 
und Einsicht OffentlicheMeinung und recht
liche Mittel entgegenzusetzen. 

DaBdiese Offentliche Meinung zu einem 
deutschen Wissenschaftserbe sich zur 
Zeit mehr auBerhalb Deutsch land artikuliert 
als in dem Lande selbst. das sich so gern 

als Heim at der Dichter und Denker bezeich
net, soltte uns zu denken geben. Aber es 
sei auch die Frage erlaubt: Braucht Wis
senschaft in der heutigen Zeit eine natio
nale Heimat, ist sie nicht Oberall dort zu 
Hause, woWiderspruch, Gegensatze, Streit 
von Meinungen und Suche nach Neuem 
das Leben bestimmen? Wirsollten aufpas
sen, daB nicht in so historisch kurzer Zeit 
sich jenes wiederhott, was unser Mitglied 
Immanuel Kant vor 200 Jahren so um
schrieben hat: " __ daB man sich durch den 
Besitz der Gewa lt das freie Urteil verder
ben lasse1" 

Horst Klinkmsnn. Prof. Dr. Drs. h.c., war 
letzterPrtJsident der Akademie der wrssen
schsften. Vorstehenden Beitrag hielt er sis 
Vo,1rag auf dem KoAoquium des lnstituts tar 
Theorie, Geschichte und Organisation der 
wrssenschaft "Der Leibnizsche Akademie
gedanke - Programm, Illusion. realistische 
Utopia?" am 14. November 1991 in Berlin. 
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DOKUMENTATION 

Zur /Kus/re/ion des Ausgengspunktes. von dem aus sich die 
Akedemie derWfssenscheften derDDRim Herbst 1989eufden 
Weg machte, den Horst Klinkmsnn in seiner voranstehenden 
Oarste/lung beschrieben hat. dokumentieren wir im folgenden 
die erste offizielle Auf!,erung eines AdW-Gremiums nsch dem 
Beginn des Wandels im Oktober 1989. 

Erkllrung des Prlsidiums der Akademie der Wissenschaften: 
Die Erneuerung des Sozialismus der DOR fHrdern wir mit aller Kraft 

Berlin, 31. Oktober 1989 

Die in unserem Land eingele1tete Wende 
begrOBen und unterstutzen wir nachdrOck
lich. Wirverstehen sie als Aufbruch zu neu
en Horizonten gesellschaftlicher Aktivitat 
und betrachten es als selbstverstandliche 
Pflicht, uns mitallen Kraften dafOr einzuset
zen, daB die Erneuerung des Soz1alismus 
in unserem Land gefordert und unumkehrbar 
gemacht werden wird Wir bekennen uns 
zur engagierten Suche nach neuen gesell
schaftlichen Lllsungen. zum offenen Streit 
der Meinungen und zu verantwortungsbe
wuBter. disziplinierter Arbe1t als Weg aus 
der kritischen Situation 

I. 

Die Fehlentwic~lungen. die zu dies er Situa
tion gefOhrt haben. bedurfen einer grundli
chen Analyse, die lrrtumer und Versagen 
offenlegt, Verantwortlichkeiten benennt und 
daraus die n6tigen Konsequenzen zieht 
Von der bevorstehenden 10 Tagung des 
Zentralkomitees der SED erwartenwir dazu 
e1nen wesentlichen Beitrag Wir sind uns 
bewuBt. daB die Neubewertung unserer 
bisherigen Entwicklung eine Aufgabe von 
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grundsatzlicher 8edeutung ist, die auch an 
dieWissenschaft hoheAnforderungen stellt 
und nicht in wenigen Wochen bemltigt 
werden kann. Sie muB konsequent gelOst 
werden. um die Krise Oberwinden, eine er
neuerte Gesellschaftstrategie des moder
nen Sozialismus in der DDR ausarbeiten 
und Mecha nismen schaffen zu k6nnen. die 
eine Wiederholung der begangenen Fehler 
zuverlassig ausschlieBt. Das ist nicht ohne 
geistige Erneuerung zu erreichen, die ein 
Kernstock der Umgestaltung bildet. 

Krit1sches Nachdenken Ober die Grundwerte 
des Sozialismus ist unertaBlich, um zu ei
ner neuen gesellschaftlichen ldentitat zu 
finden. Die Geseiischait brauent Klarhe1t 
daruber, auf welchen Ebenen und 1n wel
cher Reihenfolge grundsatzliche Verande
rungen vorgenommenwerden mussen und 
welche Ergebnisse unserer bisherigen Ar
be1t wir in den ProzeB der Erneuerung mit
nehmen k6nnen. 

Wir erklaren uns 
- tor die konsequente Weiterfuhrung der 
wissenschaftlich technischen Revolution auf 
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~inem Niveau, das alle Vorzugeder interna
tionalen Zusammenarbeit und Arbeitstei
lung nutzt und auf eine hOhere Lebens- und 
Umweltqualitat gerichtet ist: 
- tor die Entwicklung und Anwendung von 
Hochtechnologien bei grundtegend verbes
serter Einhaltung der volkswirtschaftlichen 
Proportionalitat und raschem Ausbau der 
vernachlassigten lnfrastruktur; 
- fur eine von Gangelei und Formalismus 
befreite Planung, dieZielstrebigkeit mit Fle
xibilitatverbindet und Raum fOr Eigenverant
~ortung und schOpferische Initiative ge
wahrt: 
r fur eine Preisgestaltung, die den realen 
Aufwand for alle Leistungen durchschaubar 
macht und den sparsamen Umgang mit 
Ressourcen aller Art f6rdert; 
- fur eine gerechte Leistungsbewertung in 
alien Teilen der Gesellschaft, die von nie
mand umgangen werden kann, bei gleich
zeitiger Gemhleistung sozialer Sicherheit 
fur alle. 

Die Ausubung leitender Funktionen in Poli
tik und Staat sollte kunftig grundsatzlich auf 
zwei aufeinanderfolgende Wahl- bzw. Be
rufungsperioden begrenzt werden. Bei der 
Besetzung von Amtem und Funktionen in 
Wirtschaft, Wissenschaft, Volksbildung. 
Gesundheitswesen usw. soltten Sachkom
petenz und FOhrungsqualitaten, moralische 
lntegritat und Verbundenheit mit dem So
zia lismus, nicht ParteizugehOrigkeit das ent
scheidende Kfiterium bi!den. Far a!!e \/'/ah!= 
funktionen sollte die Wahl ats Auswahl ver
standen werden und geheim erfolgen. 

Durch langjahrige Gewohnheit haben sich 
Verhaltensweisen der Anpassung an auto
ritar vorgegebene Ansichten, der Resigna
tion und des Taktierens herausgebildet. Die 
Kultur des Meinungsstreites hat erhebli
chen Schaden genommen. Leitende Kader 
mussen lemen, Auffassungen ernsthaft zu 

prOfen, die ihrer eigenen Meinung entge
gengesetzt sind W1r mussen uns wieder 
daran gewOhnen. andere Ansichten nicht 
ungepruft zu verwerfen oder gar als Angriff 
auf die eigene Person aufzufassen. Eine 
Atmosphare freimutiger Kritik bei der ge
genseitigen Achtung der Partner, wie sie 
auch den traditionellen Werten derWissen
schaft entspricht. ist tor unsere ganze G&
sellschaft notwendig. Dazu muB die junge 
Generation herangebildet und ermutigt wer
den. Wir sind der Ansicht, daB das Bil
dungswesen seinen groBen Aufgaben bei 
derErneuerung unserersozialistischen G&
sellschaft nur dann gerecht warden kann, 
wenn es s1ch selbst erneuert. 

Die Sozialistische Einhe1tspartei Deutsch
lands und die Regierung der DOR mossen 
durch eineStrategie. die den gemeinsamen 
Grundinteressen aller gesellschaftlichen 
Krafte entspricht, das Vertrauen der Burger 
wiedergewinnen. Wir sehen uns in der 
Pflicht, mit unserem Sachverstand und un
serer Kritikfahigke1t dazu be1zutragen 

II. 

Die Zukuntt der DOR, ihre standige geistige 
und materielle Erneuerung, hangt wie die 
jeder modernen Gesellschaft entscheidend 
vom Leistungsvermogen derWissenschaft 
ab. Die Entwicklung der Wissenschaft und 
die Nutzung ihrer Resultate ist Gina Aufgab& 
von hOchster strategischer Prioritat. Der 
gesellschafthche Rang derWissenschaft in 
unserem Land muB spurbar erhOht wer
den. Vertrauen zurWissenschaft. das sich 
in ihren Entwicklungsbedingungen objektiv 
ausdruckt. ein weiter Raum fOr ihre eigen
verantwortliche Gestaltung und gewissen
hafte Wahrnehmung ihrer Verantwortung 
gegenober der Gesellschaft gehOren un
trennbar zusammen 
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Von grM,ter Bedeutung 1st der Einsatz un
seres wissenschaftlichen Leistungsverm6-
gens zur Erarbeitung und Verw1rkl1chung 
einer emeuerten Gesellschaftstrategie. in 
die eine neu zu konz1pierende Wissen
schaftsstratepie einbezogen werden mul'1. 
Die bisherige'1 Arbeiten zu langfristigen 
Forschungskonzeptionen. die erarbeiten
den Studien, Expertisen und Empfehlun
gen zu verschiedenen Seiten unseres ge
sellschaftlichen Lebens b1lden dafOr einen 
wesentlichen Anknupfungspunkt. In politi
schen und volkswirtschafthchen Entschei
dungen sind sie n1cht gebuhrend beruck
sichtigt worden. 

Andererseits verfi.Jgen wir n1cht zu alien 
drangenden gesellschafthchen Problemen 
und ihrem wechselseit1gen Zusammenhang 
Ober ausreichend wissenschaftlichen Vor
lauf. Die Analyse der gegenwartigen Lage 
muC!. daher auch zu Neuonent1erungen In 
derForschung fuhren. DieWissenschaft ist 
gefordert, alternative Moghchkeiten der 
Entwicklung fOr dieversch1edensten gesell
schaftlichen Bereiche zu erkunden, Ent
scheidungsgrundlagen vorzubereiten und 
der 0ffentlichen Oiskuss1on vorzulegen 
Dazu bedarf es des freien Zugangs zu alien 
relevanten Oaten Von der pol1tischen Pra
xis erwarten wir. da!3 sie d1ese Leistungen 
derWissenschaft umfassend In Anspruch 
nimmt und von ihr abfordert. Die zahlrei
chen in den gegenwart1gen D1skussionen 
geau!3erten Vorschlage bedurfeneiner noch
ternen wissenschafthchen Pr0fung auf 
Realisierbarkeit und Vertraglichke1t. 

Die Gesellschaftsw1ssenschaften stehen 
dabei in einer besonderen Verant-.Nortung. 
Es ist dringend erforderlich. s,e weitaus 
starker in politische Entscheidungsprozesse 
einzubeziehen. so in die Ausarbeitung von 
Varianten und Alternat1ven derWirtschafts
strategie, von Voraussetzungen. Mogl1chkei
ten und Wegen der Sozialpoht1k, von Vor-

44 

schlagen fur die Veranderung der poht1-
schen Organisation. fur die Weiterent
wickh•ng der sozialistischen Demokrat1e, 
fur die sozialistische Rechtsstaathchkeit, 
fur dieAusbildung eines problemorientierten. 
kritischen und mobilisierenden Geschichts
und Gesellschaftsverstandnisses. fur das 
geistige Klima 0berhaupt. 

lnsgesamt gilt es, unter Auswertung der in
ternationalen Erfahrungen und Debatten 
die Sozialismuskonzeption durch interdiszi
plinare Anstrengungen von Wissenschaft
lern ail er Disziplinen auf einen zeitgemal'1en 
Stand zu bringen. Mit d1eser Konzeption, 
die die Gestaltung unseres Verhaltnisses 
zur Technik und vor allem auch zur Natur 
einbezieht, m0ssen wir ein wesentlich h0-
heres Niveau ganzheitlich, auf die globalen 
Probleme der Menschheit und deren pro
gressive L6sung bezogenen Den kens errei
chen. 

Ein wesentliches Teilziel des gesellschaft
lichen Erneuerungsprozesses sollte darin 
bestehen, ein starkes interesse an der Ein
fuhrung wissenschaftlich fundierter lnno
vationen in alien Spharen der Praxis her
auszubilden. Vom erreichten Stand ausge
hend, kommt es darauf an, die Zusammen
arbeit der wissenschaftlichen Einrichtun
gen m1t der lndustrie und anderen Prax1s
partnern uberall auf ein langfristiges. stabi
les, gemelnsam konzipiertes Fundament 
zu stellen und zugleich h6chstmogliche 
Fiexibiiitat zu gew!twleisten. Entscheiden
de Fortschritte verlangen die Veranderun
gen der 0konomischen Rahmenbedingun
gen und den Ober gang zu unb0rokratischen, 
E1genverant1Nortung, initiativeund Risikobe
reitschaftf6rdernden Planungs-und Bewer
tungsformen. Ein ungerechtfertigt freigiebi
ger Umgang mit dem Pradikat "Spitzenlei
stung" verzerrt die Leistungsmal'1sta be. Wir 
wenden uns entschieden dagegen, mit ho
hemAut-Nand Prestige-und Vorzeigeergeb-
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nisse zu schaffen und dafOr groBe Potenti
ale von wissenschaftlich und volkswirt
schaftlich wichtigen Aufgaben abzuziehen 

Fur die Wissenschaft mOssen strenge Ef
fektivitatsmaBstabe gelten, die auf den in
ternationalen H6chststand bezogen sind. 
Das Messen und die Bewahrung der eige
nen Leistungen im intemationalen Niveau 
bi Iden in der Wissenschaft die wirksamste 
Form des Wettbewerbs, neben der geson
derte Wettbewerbsprogramme keinen Platz 
haben. Der internationale Austausch in der 
Wissenschaft verdient jegliche FOrderung. 
Vor allem den jungen Mitarbeitem m0ssen 
MOglichkeiten gegeben warden, an den in
ternationalen Zentren derWissenschal't Er
fahrungen zu sammeln. Administrative 
Hemmnisse wie die Beeintrachtigung der 
KommunikationsmOglichkeiten und der Rei
sekaderstatus mussen unverz0glich besei
tigt werden. 

Wir schlagen vor, in der Volkskammer als 
dem hOchsten Organ der Staatsmacht ei
nen Ausschul'1 tor Wissenschaft zu bi Iden, 
um der Vertretung der lnteressen der Wis
senschaft einen ihrer gesellschaftlichen 
Bedeutung entsprechenden Rangzu geben 
und zugleich ihren Empfehlungen fOr die 
Gestaltung der Politik unseres Staates 
Nachdruck zu verieihen. In diesem Zusam
menhang sind die Funktionen des For
schungsrates, wissenschaftsleitender Or
gane und wissenschaftsberatender Gremi
en kritisch zu anatysieien und neu zu be
stimmen. Dabei muB das Ziel verfolgtwer
den, die Zahl der wissenschaftlichen Bera
tungsgremien zu reduzieren, ihre Kompe
tenz aber zu erhOhen. 

Ill. 

Der Stellenwert der in der Akademie kon
zentrierten Grundlagenforschung innerhalb 
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unserer Wi rtschaftsstrateg1e muB entschie
den erh0ht werden. Damit die Akademie 
den Erwartungen unserer Gesellschaft ge
recht werden kann, braucht sie mehr Ei~ 
genverantwortung und umfassendere Kom
petenzen, ohne durch einengende Planvor
gaben, Vorschriften und EingriffederPartei 
und staatlicher Organe behindert zu sein. 

Die Akadem1e der Wissenschaften der DOR 
stellt sich der Aufgabe, den zur Diagnose, 
Analyse und LOsung von Grundproblemen 
unserer gesellschaftlichen Entwicklung er
forderlichen Erkenntnisvorrat zu schaffen. 
Nicht zu allen der schwerwiegenden Pro
bleme, deren Zusammenballung den Ernst 
der gegenwartigen Situation bestimmt. hat 
sie das schon in ausreichendem MaBe ge
tan. In anderen Fallen hat sie ihre Stimme 
nicht energisch und hartnackig genug erho
ben. um seit Iangerem not-.Nendige Veran
derungen durchzusetzen. Mitunter hat sie 
auch ungerechtfertigte Forderungen wider 
besseres Wissen akzeptiert. lhre Empfeh
lungen und ihre Hinweise auf besorgniser
regende Tendenzen fan den in der Fuhrung 
des Staates und der SEO nicht die notv,,en
dige Beachtung 

Wir erklaren ausdrucklich, daB die Akade
mie die Teilnahme an der Konsensbildung 
in der Gesellschaft Ober Ziete undWege be
ansprucht. Die Akademie erwartet, daB auf 
ihie mit wissenschafttichem Sachverstand 
erarbeiteten Vorschlage eineemsthafte Re
aktion erfolgt. Die Grundgedanken der zahl
reichen Analysen und Empfehlungen fur 
die k0nftige gesellschaftliche Entwicklung, 
die seit Anfang dieses Jahres an der Akade
m ie erarbeitet worden sind, werden umge
hend Offenth~h zur Diskussion gestellt. Die 
gro!3en Linien der Arbeit der Akademie 
mus sen fur d1eOffentlichkeit durchschaubar 
und kontrollierbar sein 

45 



In den Arbeitskollekt1ven der Akademiein
stitute ist um alle Fragen der gesellschaft
lichen ·Erneuerungin der DOR eine leiden
schaftliche Oiskussion entbrannt, in der 
auch die Tatigkeit der Akademie und ihrer 
Leitung kritisch bewertet wird. Viele ldeen 
werden entwickelt. zahlreiche Vorschlage 
werden unterbreitet. Wir sind fest entschlos
sen, den administrativen Aufwand zu 
gunsten der Forschung zu senken, Verkru
stungen in unserer Arbeit zu uberwinden 
und die Freiraume fur schOpferisches For
schen entschieden zu erweItern. Vieles kOn
nen wir aus ei!;jener Kraft tun - dazu geh6-
ren beispielsweise die Beseitigung von 
unzeitgemallen Vorschriften im Wissen
schaftsbetrieb. die Durchsetzung verein
fachter Planungsformen. die konsequente 
FOrderung begabter junger W1ssenschaft
ler. mehr Setbststandigkeit fur die Institute. 
grollere FlexibiliHU der Organisation des 
Akademiepotentials, eine entwickelte de
mokratische Kultur des Um gangs zwischen 
Leitem und Mitarbe1tern mIt eIner wirksa
men Kontrolle von unten. 

Oberdies gibt es Fragen der Verbesserung 
unserer Arbeit. zu deren LOsung wir gesetz
liche Regelungen und staatliche Entschei
dungen benOtigen Die Vertrauhchkeitsvor
stellung fOr die Forschung sind auf das un
ertar..liche Minimumzu reduz,eren. Die M6g
lichkeit der Institute. s1ch von fOr die For
schung ungenOgend befahigten Mitarbe1-
tern zu trennen. sind wesentlich zu verbes
sern Es mussen dynamische Formen des 
Zusammenwirkens und des Kaderaustau-
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sches zwischen Akademie. Hochschulwe
sen sowie anderen gesellschaftl1chen Be
reichen praktiziert und materiell sicherge
stetlt werden. Vordringlich ist die rasche 
Oberwindung des unvertretbaren ROckstan
des in der materiell-technischen Ausstat
tung der Institute, dervon der Oberalterung 
der hochspezialisierten F orschungstechnik 
biszu erh~blichen Mangeln in den elemen
taren materietlen Bedingungen des For
schungsbetriebes reicht. Orastisch gesenkt 
werden mullder organisatorische Aufwand 
tor die Beschaffung von Forschungsmitteln. 
Die der Akademie Obertragenen Fonds mos
sen rechtsverbindlich und einklagbar sein. 
Die unumgangliche Anhebung des gesell
schaftlichen Status der Grundlagenfor
schung mull es for die begabtesten Wis
senschaftler wieder attraktiv machen, mit 
strengen Leistungsansprochen an sich 
selbst auf diesem Gebiet zu arbeiten. 

Unsere Wortmeldung ist aus einem ProzeB 
heraus entstanden. der taghch neue Ein
sichten hervorbringt. Viele weitere Fragen 
sind in der Diskussion. Angesprochen fOh
len sich auch die Mitglieder der Akademie, 
die diese Fragen im Plenum weiter beraten 
werden. sowie die Mitarbeiter der Institute 
und Einrichtungen. W ir begror..en es. dar.. 
die Offentlichkeit unseres Landes sich an 
dieser Diskussion beteiligt. 

{QueHe: Neues Deurscnlandvom 1.Novsm
ber 1989. S. 3] 
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REAKTION 

Im Heft &-92 ver6ffentlichten wir unter dem Themenschwerpunkt "Kirch-
1,che Hochschulen zwischen Nische und Fusion" u.s. einen Mikel von 
~udclf Mau: "Vom, Hinterhof ins Herz der Hsuptstadt. Der Beitrag des 
Sprachenkonv1kts zur Erneuerung der Theologischen FekultSt der 
HUB•. Uns erreichte daraufhin nachfolgender Mikel von Joachim Roh
de, der Rudolf Mau bezuglich wesentlicher Aussagen zur Humboldt-Uni
Fakultst widerspricht. 

Joachim Rohde (Berlin): 

Replik 

Rudolf Mau hat im Maiheft Seite 10-22 der 
Zeitschrift "hochschule ost" einen Artikel 
unter der HauptOberschrift "Vom Hinterhof 
ins Herz der Hauptstadt" geschrieben, in 
dem er sich nach dem Untertitel mit dem 
"Beitrag des Sprachkonvikts zur Erneue
rung (!) dertheologischen Fakuttat der HUB" 
befassen will. Nach der LelctOre dieses Bei
trags vorder Auseinandersetzung im einzel
nen zunachst zwei Thesen: 1. Das tnteres
santeste an einer historischen Abhandlung 
ist meist das, wa-s ausgeiassen \Vird. 2. Es 
S!bt vier Arten von LOgen: die grobe Luge, 
die NotlOge, die Statistik und die mar..voll 
entstellte Wahrheit. Letztere ist besonders 
schwer zu durchschauen. Gerade sie 
hat Maus Darstellung deutlich gepragt lch 
werde mich nicht mit alien Einzelheiten 
auseinandersetzen. denn hier gilt mutatis 
mutandis Joh.-Evangelium. Kap.21, V 25. 
aber ich werde auf eine Reihe der unter
schwelligen Andeutungen und Verdachti-
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gungen unter Nennung von Zeit, Personen 
und Umstanden e1ngehen. 

Bekanntfich hat Luther in seiner ErkJarung 
zum 8. Gebot im Kleinen Katechismus das 
"Afterreden" und den "bOsen Leumund" 
untersagt. Im Gror..en Katechismus wird 
Luther in seiner Erklarung zum 8. Gebot 
noch weitausfOhrlicher. lchzitiere auszugs
wetse nach der Druckausgabe von 1955, 
passe den dortigen Wortlaut aber heutiger 
Onnographie und heutigem Wortverstand
nis an: 

"·:· Zurn dritten. was uns alle betrifft, ist in 
d1esem Gebot verboten alle SOndeder Zun
ge, dadurch man dem Nachsten mag Scha
den tun oder ihm zu nahe treten. Denn 
·falsch Zeugnis reden· ist nichts anderes 
denn Mundwerk· Was man nun mit dem 
Mundwerk wider den Nachsten tut, das will 
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Gott gewehret haben, es seIen falsche Pre
diger mit der Lehre und Lastem, falsche 
Richter und Zeugen mIt dem Urteil oder 
sonst auBerhalb des Genchtes mit Lugen 
und Obelreden. Oah1n gehOrt sonderhch 
das leidige, schandhche Laster A1'terreden 
oder verleumden, wom1t uns der Teufel 
reltet, davon vie! zu reden ware. Der es 1st 
eine gemeine schadliche Ptage. daC!. jeder
mann lieber BOses als Gutes vom Nachsten 
hOret sagen. Und obwohl wIr selbst so b6se 
sind, daB wir nicht le1den kOnnen, daB uns 
jemand ein bOses Stuck nachsage, sondern 
jeder gern mOchte. daB alle Welt das Beste 
von ihm redete. doch k6nnen wir ntcht h6-
ren, daB man das Beste von anderen sage 
Das heiBt nun afterreden, d,e es nicht be1 
dem Wissen bleiben !assen. sondern weI
tergehen und dem Urteil vorgreifen, und 
wenn sIe ein StCJckle1n von dem anderen 
wissen. tragen s1e es In alle Winkel. kutzeln 
und krauen sich (haben Ihre Freude daran). 
daB sIe m6gen eines anderen Schmutz auf
wOhlen wie die Saue, d1es1ch1mKotwalzen 
und mit dem Russel dariri wi.ihlen . Denn 
wenn du auch n1cht das Schwert ( der Obrig
keit) fi.Jhrest, so brauchest du doch deine 
giftige Zunge dem Nachsten zu Sch and und 
Schaden. Darum will Gott gewehret haben. 
daB niemand den anderen ubel nachrede. 
wenn er gleich schuld1g ist, d,eser nicht da
von weiB, aber es nur durch HOrensagen 
vernommen hat. Spnchstdu aber: ·soll 1chs 
denn nicht sagen, wenn es die Wahrhe,t 
ist?' 'Ja, ich kann es nicht Offentlich bezeu
gen, man k6nnte mir vielleicht uber das 
Maul fahren und m,ch ubel abwehren' Ei. 
Lieber, du riechst wohl den Braten und 
traust dich nicht. dich an die dazu eingesetz
ten Personen zu wend en und dich zu verant
worten. Halte also lieber das Maul' ... Denn 
man soil niemand seine Ehre und seinen 
Ruf nehmen, sie seIen ihm denn Offenthch 
genommen. Folglich he111t also alles falsch 
Zeugnis, was man nicht. wIe sichs gehoret. 
beweisen kann Darum wenn fur etwas 
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nichtgenOgend Beweise vorliegen, so soil 
es niemand an die Offentlichke,t bnngen 
und als Wahrheit au$geben Dar um wenn 
dtr ein unnotzes Maul begegnet. das einen 
anderen ins Gerede bringt und verleumdet, 
dann rede es von Angesicht zu Angesicht 
an, daB es schamrot werde. Dann wird 
mancher das Maul halten, der sonst einen 
armen Menschen ins Geredebringt, daraus 
er schwerlich wieder kommen kann. Denn 
Ehre und guter Name ist bald genommen. 
aber nicht so bald wiedergegeben", Sowett 
Luther. 

Da Mau etwa im Jahr 1960 den "SOndenfall" 
der Fakultat diagnost1z1erte. will ich zu
nachst auf die staatliche Berufspolitik ge
genOber der Fakulti1t bzw. Sektion einge
hen. Welche Berufswunsche von Seiten 
der Fakultat/Sektion durchsetzbar waren, 
hing in starkem MaBe von den jeweiligen 
Fachreferenten/innen ab, der/die fur den 
Minister die Unterlagen fur seine Entschei
dung vorbereltete. Dabei redete je !anger je 
mehr auch noch die Bezirksle1tung der SEO, 
der Staatssekretar tor Kirchenfragen und 
die Abt. Kirchenfragen beim ZK der SEO ein 
w1chtiges Wort mit; trotzdem ist der EinfluB 
der genannten Fachreferenten/innen nicht 
zu unterschatzen Nun war es so, daB auf 
diesem Posten seit Anfang der 50er Jahre 
etwa 5-8 Jahre die betr. Personen ausge
wechseltwurden und '1:-Nar nach folgendem 
Schema: Auf sehrzugangliche und toleran
te SED-Genossen toigten jeweiis geschei
terte Theologen, die infolge von Eheschlie-
1:!.ung mitGenossen/Genossinnenzu Ren~ 
gaten/innen und daher besonders theologi~ 
feindlich geworden waren. In dieser Hin
sicht gab es in den 50er Jahren unter den 
Dekanen Rost. Elliger, Schneider und Vo
gel eine ertragliche Zusammenarbeit. Sehr 
schwierig war die Zeit des 6-jahrigen De
kanats von Erich Fascher (1958-1964), er
heblich leichter hatte es Hans Hin rich Jens-
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sen wahrend seines Dekanats 1964-1968 
unde Mau bescheinigt ihm auch, er habe i~ 
Berufungsfragen eine positv zu wertende 
Lin1e vertreten. Erhebliche Schw1erigkeiten 
hatte wieder Karl-Heinz Bernhardt (1968-
70 Dekan, danach Sektionsdirektor bis 
1980) mit dem damals zustandigen Fach
referenten Gerade in dies er Zeit war es be
sonders deutlich, daB politische Kraftevon 
auBen in die Sektion hinein Einftufl nah
men. Von dem Gesprach Erich Honeckers 
mit der Konferenz der Kirchenleitungen im 
Marz 1978 hat auch die Sektion profrtiert 
Hein~ich Fink als Sektionsdirektor (ab1980) 
hat die nunmehr ihm moglichen Kontakte 
zum Hochschulministenum kaderpolitisch 
durchaus positiv im lnteresse der gesam
ten Sekt1on auszunutzen gewuBt. Eine 
schwierige Periode begann zunachst 1968 
dadurch. daB dertolerante und in jeder Hin
sicht gesprachsbereite M/L-Beauftrgte Dr 
Dressler auf dem HOhepunkt des Prager 
Fruhlings durch den stalinistischen "Polit
kommissar" Dr. Hinrich Romerersetztwur
de. Romer brOstete sich bereits bei seinem 
ersten Auftreten im Fakultatsrat dam it, wel
chen Anteil er an der Ausschaltung des 
"Revisionisten" Havemann habe. Er sollte 
nun an der Fakultat in Vorbereitung der 
Sektionsgrundung "Ordnung" schaffen. -
Das Ehepaar MOiier/MOiier-Streisand hat 
zwar in der Vorbereitungszeit der Sektions
grOndung nachweisbar versucht, wie auf
gefundene private Memoranden der SEO 
beweisen, die zukOnftige Sektion in MOllers 
Sinn zu gsstalten, a bar &benso nachwais
bar ist, daB diese Anregungen so gut wie 
keine BerOcksichtigung gefunden haben 
Vielmehr sind die Erfordernisse eines nor
malen Theologiestudiums stets erhalten 
gebheben und in starkerem MaBe praxis
orientiert profiliert VvOrden, als die an den 
kirchlichen Ausbildungseinrichtungen der 
Fall war (Integration eines Diakonie- und 
Gemeindepraktikums in den Ausbildungs
gang) 
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Es 1st zwar richtig. dafl Heinrich Vogel als 
Prodekan In eIner Zeit als Erich Fascher le
bensbedrohlich krank in der Charit~ lag 
(Herbstsemester 1958), in seiner Vertre
tung die Berufung des Ehepaars MOiier/ 
Muller-Stre,sa"ld zu Dozenten zugelassen 
hat. Frau MOiier-Streisand hatte 1958 eine 
Habilitationsschrift Ober den jungen Luther 
vorgelegt und Herr MOiier bereits einige 
Jahre vorher m1t e,ner Arbeit Ober Dietrich 
Bonhoeffer promovIert. Tatsache ist aber 
auch. daB Angeh6rige der Fakultat durch 
politisch mot1vierte und nur notdOrftig theo
logisch-wissenschaftlich kaschierte Gutach
ten deren Promotion bzw Habilitation zu 
behindern versucht haben. Man kann das 
unschwer an den Gutachten von DreB 
Elligerund Rudolf Hermann erkennen, wobei 
das Gutachten von Drefl, der in Westberlin 
wohnte, dies recht ungeschutzt deutlich 
werden laflt. wahrend Elliger und Hermann 
doch noch darauf ROcksicht nehmen mul'!
ten. daB sie DOR-Burger waren Bekannt
lich war das Sche1tern der Promotion von 
Hanfried Muller vor 1953 in der Bundesrepu
blik auch mehr polttisch und weniger theo
logisch-w1ssenschaftlich motiviert 

Wenn ein mIt wenig konkreten Kenntnis
sen, aber umso mehr mit ideologischen 
und pol itischen Vorurteilen belasteter"Wes
si" den Artikel von Mau liest, muB er unwei
gerlich den Eindruck gewinnen, die Sektion 
Theologie seI etn ideologisches rotes Klo
ster zur politischen lndoktrination zukOnfti
ga; Pastoren gevvesen. abe; die Leser die
ses Artikels m6gen beruhigt sein: Wir ha
ben vor allem und in erster Linie Theologen 
fur den Dienst in den evangelischen Lan
deskirchen der DOR ausgebildet und zuge
rostet, und wenn man in den Pfarralmanachs 
der Berlin-Brandenburgischen und anderer 
ostlicher Landeskirchen nachschlagt, wird 
man feststellen, daB eine beachtliche Art
zahl der Amtstrager einschlieBlich der Su
perintendenten, Konsistorial-und Oberkon-
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sistorialrate aus der Ausb1ldungsstatte an 
der HUB hervorgegangen 1st Jedenfalls 
braucht die FakuttaVSektion in dieser Hin
sicht den Vergleich mit dem Sprachenkon
vikt nicht zu scheuen 

Mau behauptetauf S.16. die FakulUlt habe 
um 1960 noch uber200 Theolog1estudenten 
gehabt, und danach sei 1hre Studentenzahl 
stark zurOckgegangen Diese Behauptung 
ist in mehrfacher Hins1cht zu korrigieren 
und zu relativieren. Zunachst einmal hat die 
Fakultat nach 1945 zu keiner Ze1t Ober 200 
Studenten gehabt. Mehr als 150-160 sind 
wir nie gewesen Die Zahl 200 stammt le
diglich aus dem in bekannter DOR-Manier 
ubertreibenden Rechenschaftsbericht des 
Oekans Erich Fascher aus Anlal'l des 150-
jahrigen Universrtatsjubil llums 1960. Nur 
imHerbst1952, 1954, 1955und1956wur
den 40-45 Studenten neu immatrikuliert. 
Der Anfangerjahrgang 1953 war von vorn
herein durch die staathchen Akt1onen gegen 
die Junge Gemeinde an den Oberschulen 
im Winter 1952/53 stark dezimiert, und ab 
1957 wurde die Zulassungszahl durch das 
Hochschulmin1stenum erheblich reduziert 
Oas war damals die Antwort der OOR-Re
gierung darauf. dal'l gerade die EKD-Sy
nodalen aus der DOR in pohtischer Verblen
dung dieAnnahme des unsellgen Militarseel
sorgevertrages ermOghcht hatten. Eine wei
tere Antwort der DDR-Reg1erung auf den 
MSV war es. die vor allem die Schuler der 
8. Klasse und deren Eltern ausbaden mul'l
ten, daB die Teilnahme an der Jugendweihe 
mit brachialen Mitteln Im SchulJahr 1957 /58 
durchgesetzt wurde. 

Oaruber hinaus hatte der Ruckgang der 
Studentenzahlen besonderszwischen 1968 
und 1973 mehrere weItere Ursachen. das 
Wirken des schon erwahnten Dr Romer als 
M/L-Beauftragter. die EtnfOhrung von ZivIl
verteidigung und m1htanscher Qualifizierung 
fQr die Studenten an alien Hochschulen und 
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Univers1taten. d h.. eine Zulassung von 
wehr-tauglichen Studenten erfolgte prinzi
p1ell erst nach Ableistung des Militard1enstes, 
und am Ende des 2. Stud1enjahres stand 
ein sechsw6chiges Lager tor ZV (fur Stu
dentinnen undwehruntaugliche Studenten) 
bzw. eIn Lager zur MQ unter militarischem 
Be-fehlsregime (tor Studenten, die zum 
Wehr-dienst eingezogen waren). Oas war 
der Grund dafur, dall eIn groller Teil der 
Manner. die Theologie studieren wollte, 
nicht an die staatlichen Sektionen kam. 
sondern die kirchlichen Ausbildungsstatten 
bevorzugte. Zeitweise waren wir daher eine 
a usgesprochene Studentinnen-Sektion (bis 
zu zwei Dritteln Madchen). Es ist das 
unstreitige Verd1enst von Hemrich Fink, 
daB er die strengen mllitarischen Vorgaben 
nach und nach auftockern konnte und ge
gen erheblichen Widerstand im Hoch
schulministerium durchgesetzt hat, daB alle 
mannlichen Theologiestudenten, also nicht 
nur die gewesenen Bausoldaten, sondern 
auch die, die sich an derWaffe hatten aus
bilden lassen, wahrend des Studiums nur 
noch am ZV-Lagerteilnehmen muBten. Ein 
weiterer fur die geringen Studentenzahlen 
um 1970 waren auch die geburtenschwa
chen Jahrgangederersten Nachkriegsjahre. 
Man sehe sich daraufhin einmal die Pyra
m1dedes Lebensbaumes der DOR an, Ober
prOfe aber auch einmal die Studenten/in
nen-Zahlen um 1970 am Sprachenkonvikt. 
Jedenfalls begann nach der Abberufung vo 
Dr. Romer und der Ruckkehr von Helmut 
Dressier ab i 973 die Zahl unse;e; Studien
bewerber wieder kontinuierlich zu steigen, 
und bis zum Ende der 80er Jahre hatten wir 
etwa mitdem Sprachenkonviktgleichgezo
gen. Die Anstrengungen von Sektionsange
hOrigen. den Henn ROmerwiederloszuwer
den, werden sich vermutlich kaum schrift
lich belegen !assen, weil sie mondhch kon
spirat,v Ober legitime Kanale gelaufen sind 
(Zur Beruhigung fur mir..trauische Leser. Es 
waren keine Stasi-Kanale!). 

hochschu le ,,s1 .111 It I ~12 

Unter Pun kt 13 erwahnt Mau, daBdie Dozen
ten des Sprachenkonvikts bei westlichen 
und auslandischen Kollegen anerkannt ge
wesen waren und es an Einladungen zu 
Gastvorlesungen und Kongressen nicht 
gefehlt habe. Sollte er es nichtwissen, daB 
auch SektionsangehOrige solche Einladun
gen erhalten haben? Ferner sollte er der 
Vollstandigkeithalber auch hinzufogen. daB 
eine Teilnahme an Kongressen im "Devi
senausland" fur SektionsangehOrige weit 
schwerer zu realisieren war als for Konvikts
dozenten. For unswar es fast aussichtslos 
die benOtigten Reisedevisen von der Univer~ 
sitatbewilligtzu bekommen, denn alle Bahn
oder Flugkosten ins westliche "Devisenaus
land" muBten prinzipiell in harter Wahrung 
bezahttwerden, und das bedeutete, daBdie 
Einladenden nicht nur tor unsere Aufent
hattskosten au!kommen, sondern auch un
sere direkten Reisekosten tragen mullten. 
Dies Problem hatte das Sprachenkonvikt 
nicht. I nfolgezentraler kirchlicher Vereinba
rungen mit dem Finanzministerium (Wel
che Rolle spiette KoKo dabei?) konnten alle 
kirchlichen Dienstreisenden ihre Bahnfahr
karten hin und zurOck in DOR-Mark bezah
len und auBerdem pro Reise 100 DOR
Mark bei der Staats bank in 100 OM umtau
schen. Als AngehOt"iger der Sektion konnte 
man froh sein, wenn man for eine Reise 
einen sog. Sicherungsbetrag in harterWah
rung erhielt. der aber nur in Notsituationen 
in Anspruch genommen werden durfte und 
im allgemeinen nach der ROckkehr zurOck
zuzah!en war. !ch se!bst kann aus eigener 
Erfahrung nur sagen, daB das "Geschafts
gebaren" der Reisestelle beim Kirchenbund 
in der AugustusstraBe hOChst dubios war 
und beispielsweisefOr AngehOrigeder Evan
gelischen Verlagsanstalt ebenfalls recht un
durchsichtig. lch brauche nicht zu betonen, 
welcher Kampf um Reisedevisen unter Sek
tionsangehorigen ausgetragen wurde: Je
der ein Einzelkampfer und jeder gegen je
den. wobei niema nd dem anderen einen Tip 
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zu dessen Vorte1I gab, weil in dieser Frage 
jeder sich selbst der Nachste war. 

Was Mau in Bezug aufGastvorlesungen an 
der Sektion verschweigt. weil er nur das 
Sprachenkonv1kt nennt, mOchte ich hiermit 
erganzen: lnfolgeder Abgrenzungstendenz 
in der DDR-Reg1erungspolitik bis minde
stens zur KSZE-SchluBkonferenz 1975 in 
Helsinki, war es bis zu dieser Zeit tor die 
Sektion recht schwierig, die tor Gastvorle
sungen nOtigen Geldmittel und Genehmi
gungen zu erhalten Vom Ende der 7oer 
Jahre bis 1989 wurden regelmaBige Gast
vorlesungen auch an der SektionzurSelbst
verstandlichkeit. Zu den unstreitigen Ver
d1ensten von Heinrich Fink gehOrtdie Erwei
terung von Einladungenzu Gastvorlesungen 
von Professoren aus der Bundesrepublik 
und dem deutschsprachigen westlichen Aus
land. Nicht unerwahnt bleiben. sollen Gast
vorlesungen im Zusammenhang mit Okume
nischen Kolloqu1en. Symposien und ande
ren Anlassen. be1-;p1elsweise zum 40. Jah
restag des Endes des 2.Weltkrieges mit 
Vorlesungen in brechend vollen Horsalen 
zu FOBen von Ernst Kasemann und Walter 
Jens. 

In einem Fall mochte 1ch das Engagement 
von Finkzur ErmOglichung einer Gastvorle
sung besonders hervorheben. weil ich dar
a n selbst d irekt bete1hgt war Seit etwa 197 O 
stand ich mit dem Herausgeber des Fe
stung-Breslau-Tagebuches. das derkatho
!ische C~ist!!che Pau! Pe!ker w!hrend der 
Belagerung der Stadt 1945 gefOhrt hatte. 
dem polnischen Rechtshistoriker Karol 
Jonca, in regelmaBigem Briefwechsel. Bei 
einem Betriebsausflug nach Wrocl,iw 1973 
hatte er uns in die Aula Leopoldina des 
Universitats-Hauptgebaudes und durch das 
Rathausmuseum gefuhrt. Etwa 1976 hatte 
ich ihn im Auftrag der Sektionsleitung ge
fragt, ob er uns eine Gastvorlesung Ober die 
Kirchenpolit1k des Nazistaates in den 1939 
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okkupierten polnischen Geb1eten halten 
kOnnte. Daer aber als Dekan mehrere Jah
re nichtabkOmmhchwar. wurdedieseGast
vorlesung auf das Fn.ihJahsemester 1981 
verschoben. Zu diesem Zeitpunkt war die 
polnische Krise ein halbes Jahr alt, und die 
Solidarnosc bt:nerrschte weitgehend das 
Offentliche Leben in Polen. Die SED-Fuh
rung hatte kurz vor ihrem X.Parte1tag grM,
te BefOrchtungen. die polnischen Unruhen 
kOnnten auf die DOR Obergreifen und steu
erte mitverleumderischen Mittelnzur Schu
rung alter deutscher Vorurte1le gegenOber 
den Polen bei. Die Un1versitatsleitung 1n 
Gestalt des Rektors trug gror..te Bedenken, 
in dieser Situation einen poln1schen Gast 
redenzu !assen. dessen pol1tischer Haltung 
sie nicht sicher war und zOgerte daher die 
Zustimmung lange hinaus Fink konnte ih
ren W1derstand durch ein Umgehungs
manover brechen, ind em erder Universitats
leitungvorschlug, erwurde 1n meiner Beglei
tung (aufGrund me1ner polnischen Sprach
kenntnisse) den Kollegen Jonca besuchen. 
um seine Haltung zu Sohdarnosc und eine 
mOghche Gefahr fur die ,nnere Sicherhe1t 
der DOR zu erkunden W1r haben also eine 
zwe,tagigeDienstre,se nach Wroclawange
treten. unseren Auftrag aber ke1neswegs im 
S1nneder Universrtat1e1tung ausgefuhrt: Na
torlich hatten w1r Plauderstundchen mit 
Jonca zu seinem zukunft,gen Besuch. 1m 
ubrigen unternahmen wir eine Bes1cht1-
gungsfahrt zu dem Barockkloster auf den 
Trebnitzer HOhen nordOstlich von Wroclaw 
und besichtigten in der Stadt eine Ausstel
lung Ober die Morde an den polnischen Of
fizieren im Walde Kalyn. Fink hat nach un
serer Ruckkehr die Un1versitatsleitung 1n 
e1ner Weise beruh19t. dan s1e 1hren Wider
stand gegen die Gastvorlesung aufgab. lch 
bin einige Tage nach der Gastvorlesung 
zum Fachreferenten fur die theologischen 
Sekt10nen 1m Hochschulmin1sterium be
stellt und von ihm e1ngehend uber me1ne 
Einschatzung der 1nneren S1tuat1on in Po-
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len bdragt warden. Dabe, habe 1ch m1r e,n 
vergnOgen daraus gemacht, ihn gezielt zu 
desinformieren. Allerdings war zu d1esem 
Zeit~unkt meine Sympathie fur Solidamosc 
noch recht groB. Das anderte sich EndeJuh 
nach persOnhchen Erlebnissen in Polen 
und am GrenzObergang. als ich ihr Hasard
sp,el nach dem Motto "Je schhmmer die 
Situation in Polen, je besser fur uris" durch
schaute 

Mau hebt auf S. 18 das intensive interne 
Leben der Studenten und Dozenten des 
Sprachenkonvikts hervor {Mittagstisch, An
dachten, Exkursionen. Semesterfeste und 
andere Feste). Darin unterschied sich das 
Sprachenkonvikt aber kaum von der Sek
tion. E1n gemeinsamer Mittagst1sch war tor 
uns aus technischen Grunden nicht mog
hch. Gleichwohl war es aber moglich. da!1 
sich Studenten und Lehrkrafte in der Un,
versitatsmensa sehen und treffen konnten, 
wenn sie wollten. Semesteranfangs- und 
Schlu!1gottesd1enste mit Fachvorlesungen 
waren ein integraler Bestandteil des inne
ren Lebens der Sektion, dazu gehOrten 
auch Adventsfeiern, Balle, Betriebsausflu
ge und studentische Exkursionen. Mehr 
ge1sthches Leben, also wOchentliche An
dachten, sind von den Studenten zwar ,m
mer w1eder gefordert und von der Sektion 
auch eingerichtetworden. nurgl!lnzten nach 
einer kurzen Anlaufphase gerade die Stu
denten durch Abwesenheit. 

Es war auch keineswegs das Privileg des 
Sprachkonv1kts, dal1dorthin hochqualif12ier
te AngehOrige aus anderen Berufen wech
selten, um Theologie zu stud1eren. weil 1hre 
bisherige Tatigkeit sie frustnert hatte. Mau 
meint, ihnen sei die Universitat in einem sol
chen Fall sowieso verschlossen geblieben 
Nun. wir hatten auch Studenten, die vorher 
bere1ts in einem anderen Beruf ausgebildet 
warden waren und in ihm gearbeitet hatten 
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In einem Halbsatz (S.16) stellt Mau die Be
hauptung auf, sie Sektion habe an Aktivita
ten mrt dem Ziel mrtgewirkt, dem Konviktzu 
schaden, u.a. durch dievon der Sektion ver
sehene Zensurtatigkeit. Gemeint ist mit 
dieser Andeurtung, die Sektion habe zu ein
gereichten Manuskripten fOr die Evangeli
sche Venagsanstalt dem Amt tor Literatur 
und Verlagswesen innerhalbdes Kulturmini
steriums politisch bestimmte Gutachten 
zugeliefert, von denen die Druckgenehmi
gung abhangig gewesen sei. lch schlielle 
nicht aus, da!1 sich einzelne Sektionsange
hOrige dazu hergegeben haben kOnnten, 
aber dann als Privatpersonen und ohne 
Auftrag der Sektionsleitung. Wenn schon 
dieseAndeutung in den Raum gestelltwird, 
dann bitte Name und Vorgang im einzel
nen!! ! Die Akten des DDR-Kulturministe
riums im Bundesarchiv in Potsdam m0!1ten 
dazu Auskunft geben kOnnen, aber auch 
nur sie, nicht irgenwelche Behauptungen 
und GerOchte. 

Auf S. 14/15 hebt Mau for das Sprachenkon
vikt hervor, daB die Hauptdisziplinen dop
pelt besetzt waren, so daB wissenschaftli
che Konkurrenz zwischen den F achvertre
tern durch ihre je eigene Stoffbehandlung 
und damit WahlmOglichkeiten fOr die Stu
denten bestanden hatten. Das gilt auch tor 
die Berliner Sektion, allerdings mit einigen 
Abweichungen, die ich nicht verschweigen 
mOchte. Im Fach Altes Testament haben 
alle Fachvertreter die in Betracht kommen
den Vor!esungen geha!ten. !m neuen TC> 
stament haben sowohl Schenke als auch 
Baumbach die exegetischen Vorfesungen 
Synoptiker, Johannes und ROmerbrief so
wie die neutestamentliche Theologie gele
sen. Den 1.Korintherbrief und die Zeitge
s~h,chte hat nur Baumbach vorgetragen. 
die Apostelgeschichte und die Einleitung 
nur Schenke. Komplizierter war es mit den 
Fachern, die auch vom Ehepaar MOiier/ 
MOiier-Streisand vertretenwurden (Kircher.-

hoch~chul, ,,,1 1ul1 l 'N2 

gesch1chte und systematische Theologie ). 
Dazu muB man zur Vorgeschichte wissen, 
daB sie seit ihrer Berufung Ober ein halbes 
Jahrzehnteinem faktischen Boykottausge
setzt waren. Symptomatisch war ein stu
dentischer Sketch auf dem Fakultatsball im 
Februar 1960 Frage Was ist der Unter
sch1ed zwischen MOiier und einem Tele
fon? Antwort: Das Telefon hat wenigstens 
e,nen HOrer. Das war nicht nur eine Fest
stellung, das war auch Programm. Seit der 
Berufung der Mullers 1958 bis zu Elligers 
Weggang nach Bochum (Ende 1963) stan
den Studenten, die bei 1hnen hOrten odar 
hOren wollten. unter erhebl1chem politisch 
motiviertem Druck 1hrer Kommilitonen. 
Daher wares menschlich verstandlich, daB 
das Ehepaar be1 derSekt,onsgrOndung und 
der Neugestaltung des Vorlesungsablaufeis 
a lies daransetzte, ethche Vorlesungen zuge
sprochen zu bekommen. um sich dadurch 
einen festen Horerkreis zu sichern. In der 
Kirchengeschichte kam es zu einerweitge
hendenAul'teilung des gesamten Stoffgebie
tes ZWischen Frau MOiier-Streisand und 
Herrn DOpmann bis zu 1hrer Emeritierung 
1983. 

Ansatze zu einer solchen Teilung gab e,s 
auch indersystematischen Theologie: Haf),, 
fried MOiier las Dogmatik im Oberblick un d 
Hans-Georg Fritzsche Ethik im Obert>lick. 
Bei den ST-Spez1alvorlesungen war diese 
Aufteilung weniger deutlich (Trinitatslehre, 
Schriftlehre, Chnstologie, Sakramentslehra, 
Eschatotogie us\v.). In diasar Hinsicht vr-a
ren beide Fachvertreter relativ selbststandig 
und unabhangig, aber sie hatten auch recht 
unterschiedliche Konzeptionen: WAhrend 
Fritzsche sehr starkes lnteresse an ethi
schen F ragen hatte ( siehe seine publizierte 
Evangelische Ethik), wollte MOiier eigent
lich keine spezifisch ch ristliche Ethik gelten 
!assen. Die von MOiier vorgetragene Dog
matikwar durc" seine Rede in sehr kompli
zierten Satzen fur die Studenten nicht ohne 
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weiteres verstandlich. Er hatte in der Evan
gelischen Verlagsanstalt eine Dogmatik 
publiziert, die grOn eingebunden war und 
von Studenten gelegenttich etwas ironisch 
als das "grOne Ungeheuer" bezeichnet 
wurde. Gleichwohl war MOiier gegenuber 
Fritzsche beim mOndlichen Staatsexamen 
der bessere PrOfungspadagoge. der auf 
Grund seiner ganzen Konzeption aber lie
ber Dogmatik als Ethik prOfte, wenn aber 
Ethik, dann mehr sozialethische als indi
vidualethische Fragen. 

", In der praktischen Theologie war infolge der 
( in letzter Zeit ungemeIn angewachsenen 

Stoff-FOlle die Aufteilung starker: Jenssen 
las Liturgik, Homiletik und Seelsorge, Fink 
Ober Gemeindeleitung und Katechetik/Re
ligionsptdagog1k Im gror..en und ganzen 
war fur die Studenten wahrend ihres Studi
ums eine WahlmOglichkeitzwischen unter
schiedlichen Hochschullehrern also durch
aus gegeben. Eine ausgesprochene Ver
schulung strebte um 1970 der Assistent tar 
Erziehung und Ausbildung, Michael Glom
bitza, an. Er hatte fur die Gestaltung des 
Studienablaufes sichv1ef zuv,ele Vollmach
ten herausgenommen und sie auch erhal
ten. Nach seinem Abgang in die "sozialisti
sche Produktion" ohne Fert,gstellung sei
ner Dissertation wurde nach 1973 vieles 
von dem wieder korng,ert. was unter sei
nem EinfluB installiert worden war, z.B. die 
Trimestereinteilung. 

In dem Artikel von Mau ze,gt sich auch das 
Unverstandnis gegenOber einer an der Ber
liner Theologischen Fakultat traditionsrei
chen Disziplin, namI1ch der Missionswissen
schaft. Auch nach deroffiziellen Annullierung 
dieser Bezeichnung durch die DDR-Hoch
schulreform wurden ihre Anliegen im Fach
bereich Okumenik in der Weise aufgenom
men. darl der traditionelle Ka non der klas
sischen theologischen D1sz1pllnen um ein 
sechstes Hauptfach erweitert wurde Das 
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war durchaus Universitas htterarum auf 
kleiner Flamme. 

Aus der Luft gegriffen ist die Behauptung 
Maus, an derSektionwarees einenichtsel
tengeubtePraxisgewesen, daBsich Profes
soren durch Dozenten oderOberassistenten 
hatten vertreten lessen. Bitte dazu Name 
und Adresse! 1st damit vielleicht gemeint. 
daB Karl-Heinz Bernhardt in der Zeit als 
Sektionsdirektor die Alttestamentlichen 
Lehrveranstaltungen durch den langjahrig 
ausgewiesenen Dozenten Ludwig Wachter 
und den Oozenten deskirchlichen Lehramtes 
Herbert Peucker in der Dienststellung eines 
Oberassistenten hat halten lassen? Jeden
falls hat die Qualitit der alttestamentlichen 
Ausbildung darunter nicht gelitten. 

Was melnt Mau mit ''EinbuBen an gesamt
theologischer Kompetenz und Ausstrah
lung (ungeachtet fachlicher Spezialisie
rung)"? lch finde es unberechtigt, daB Mau 
den Prof. Elliger als die theologische lden
t,fikitionsfigur der Zeit 1960 heraushebt 
(S.16). 

Oas waren Heinrich Vogel, Otto Haendler, 
Rudolf Hermann, Fritz Maass und Leon
hard Rost mindestens im gleichen Malle. 
AuBerdem hat Elliger mit den schweren 
Aufbaujahren nach 1945 gar nichts mehrzu 
tun: Er hat sich in das gemachte Nest ge
setzt, als er 1950 aus Greifswald berufen 
wurde. Eine ldentifikationsfigur fur minde
stens zwei Jahrzehnte bis zu seinem fro hen 
Tod 1987 war Hans-Georg Fritzsche, den 
Mau nicht der Erwahnung for Wert halt. 
Leider war er personlich nicht sehr kom
munikativ, sondem etwas schwerfallig und 
unzuganglich. Seine LehrbOcher und Vor
lesungen waren jedoch von internationa
lem Rang, und er war auch philosophisch 
eindeutig ausgewiesen Weshalb kommt er 
be, Mau Oberhaupt nicht vor? Rechnet er 
ihn unter die "angstbesetzt Angepaf1ten" 
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oder "politisch Beflissenen"? Es sei n,cht 
verschw1egen, dal3 Fritzsche in der Gorbat
schow-Zeit tor ein Gastsemester nach Mon
ster eingeladen war, ebenfalls Hans Hinrich 
Jenssen tor ein Gastsemester nach W ien. 
Auf S.15 erwahnt Mau ohne Namensnen
nung die Berufung von Baumbach vom 
Sprachenkonvikt an die Fakuttat. Das ge
schah am 1.Sept. 1965. lchgebezworeine 
Kurzbiographie von Baumbach: Studium 
Anfang der 50er Jahre in Berlin und Basel 
dann Aspirant und Promotion 1956. Ei~ 
Jahr Vikariat in ThOringen, zum 1.Sept 
1957 von Fa sch er als Assistent nach Berlin 
geholt, Habilitation im Herbstsemester 1961 
tor Neues Testament. Da 1960 schon Schen
ke auf eine neu eingerichtete Dozentur be
rufen worden war, die am 1.Sept. 1961 
durch Emeritierung freigewordene Profes
survon Johannes Schneider aber aus Spar
samkeitsgrOnden im DDR-Hochschulwesen 
nicht gleich wieder besetzt werden sollte 
Faschers Emeritierung aber noch einig~ 
Jahre in der Zukunft lag, hatte Baumbach 
zu diesem Zeitpunkt keine Chance zur Do
zenturierung. Deshalbschied erzum 1.Sept. 
1962 aus der Fakultat aus und Obernahm 
eine Dozentur am Sprachenkonvikt. Die 
Fachreferentin im Hochschulministerium 
hatte ihm angedroht, an eine Universitats
karriere ware tor alle Zukunft nicht zu den
~en, wenn er zum Sprachenkonvikt gehen 
wOrde, Baumbach tat es aber dennoch. 
Nachdem diese Person von ihrem Posten 
abgelost worden war (siehe Anfang dieses 
.A.ufsatzes ), war 1965 die Situation fQr Baum
bach wieder hoffnungsvoller. Fascher war 
1964 emeritiertworden. An seine Stelle war 
zunachst Traugott Holtz aus Halle getreten, 
der aber nur ein halbes Jahr blieb, sondern 
auf den durch den plOtzlichen Tod von Wer
ner Schmauch verwaisten Lehrstuhl ,n 
Greifswald berufen wurde. Damit war der 
Weg tor Baumbachs ROckkehr an die Fa
kultat, die er auch selbst wonschte, frei 
Jenssen als Dekan hat sie beantragt und 

durchgesetzt Wo aber s,nd die von Mau 
angesprochenen "aktenkundigen Belege", 
dar.. Jenssen d1ese Berufung bei den staat
lichen Stellen als begrOBenswerte MOglich
keitzur Schadigung des Sprachenkonvikts 
bezeichnet habe, dem die Muller-Fraktion 
mit der Begrundung widersprochen habe, 
Baumbach sei ke,ne polrtisch zuvertassige 
Person Wenn diese Belege Oberhaupt exi
stieren sollten, dan n hat Mau s,e zumindest 
in ihrem histonschen Kontext nicht richtig 
zu interpretieren verstanden. Zusammen 
mitDOpmannsollte Baumbachzum 1.Sept. 
1968 ordentlicher Professor werden. Die 
Berufungsurkunden waren bereits vom Mi
nister unterschrieben. da kam durch die 
staatliche Finanzrevis,on zutage. daB der 
damalige Rektor ,n Zusammenarbeit m,t 
dem Verwaltungsdirektor es verstanden 
hatte, durch Jongheren mit den Begriffen 
Stellenplan und Arbeitskratteplan das Fi
nanzvolumen der HUB erheblich zu Ober
ziehen. An mehreren Fakultaten waren die
ser Manipulation bere,ts ausgesprochene 
Berufungen zum Opfer gefallen. Auch der 
damalige Rektor mul3te seinen Hut neh
men. Mit MO he und Not konnte erreichtwer
den, daB OOpmann Anfang der 70er Jahre 
wenigstens zum a.o. Professor ernannt 
wurde. Die ebenfalls beantragte Ernennung 
von Baumbach scheiterte 1974 an einem 
vonStudenten verursachten politischen Zwi
schenfall , der Baumbach angelastet wur
de. weil er sie hatte gewahren lassen. Dar
Ober in Einzelheiten zu gehen wOrde, Ober 
den Rahmen dieses Artike!s hinausfC!hren. 

Am Sprachenkonvikt und seinem Lehrange
bot hebt Mau hervor (S 14), es habe Ober 
die 5 Haupttacher h,naus noc~ Angebote 
von Lehrbeauftragten in humanwissen
schaftfichen Disziplinen gegeben (Sprache 
undliteratur, Psychologie, Sozi0logieusw. ), 
wahrend er an der Sektion mit negativwer
tendem Unterton die Tendenz kritisiert, die 
Hauptfacher "mit e,nem Kranzvon Spezial-
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disziplinen zu umgeben", deren Studienle,
stungen auch an die Stelle derer In den 
Hauptdisziplinen hatten treten kOnnen. Wo 
solltedies wohl geschehen sein? lch kOnnte 
als Jahrzehntelanger Sekretar der PrOfungs
kommission mich an keinen entsprechen
den Seleg f(lr diese Behauptung erinnern. 
Oder meinter damit, der Lehrinhalt der sek
tionsspeziftschen Fecher Religionsge
schichte, Okumenik, Kirchenkunde der Or
thodoxie, Judaistik und Christliche Archao
logie und kirchliche Kunst sei nur Allotria 
gewesen und habe fOr zukOnf'tige Pfarrer 
keine Bedeutung? 

Mau konstatiert "Z>Nar die selbstverstandh
che MOglichkeiteines Stud1enplatzwechsels 
zwischen den 3 kirchlichen Ausbildungsein
richtungen in Naumburg, Leipzig ulid Ber
lin, erwahnt aber nicht, daB es auch zwi
schen den sechs theologischen Sektionen 
der DOR diese MOglichkeit gab, auch die 
MOglichkeit, von einer kirchlichen Ausbil
dungsstatte zu einer Sektion zu wechseln 
und umgekehrt. Davon 1st Gebrauch ge
macht warden, allerdings nicht in ausge
dehntem MaBe. 

Auf S.20 deutet Mau an. Anfang der 60er 
Jahre habe es mehrfach "Aufhebungen des 
Dienstverhaltn,sses mit unverhohlener ka
derpolitischer Begrundung" gegeben. lch 
kann mir denken. wen und was er damit 
meint undwill diese "Falle" etv;asentmytho
logisieren und die richtigen Relation en her
stellen: 

Fall 1: Joachim Rogge, heute Honorarpro
fessor und Bischof in GOrlitz. Er hat nach 
seinem Fakultatsexamen In aul!.erordent
lich kurzer Zeit Promotion und Habilitation 
abgeschlossen ( 1953-59). Da 1969 der kir
chengeschichtliche Lehrstuhl von Elliger 
und die Honorarprofessur mit DreB besetzt 
war, bestandzu diesemZeitpunktfOr Rogge 
keine Aussicht auf BefOrderung. Es ist mir 
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aber auch nicht bekannt geworden. daB 
Elliger sich um Rogge besondere MOhe ge
macht habe. Es ist im Gegenteil zu vermu
ten, dal!. er in ihm mit sicherem GespOr 
einen mOglichen Konkurrenten gesehen hat, 
kein Wunder bei Rogges wissenschaftli
chen Fahigkeiten und rhetorischer Bega
bung. Jedenfalls wollte Elliger als Nachfol
ger fOr Rogge einen zukunftigen Verwand
ten haben und wonschte dessen Einstel
lung als Assistant. Naturlich war Elliger auf 
Grund seiner polltischen Haltung bei den 
staatlichen Stellen der DOR nicht beHebt, 
und da er sich bei diesem Versuch zu N&
potismus eine BIO~e gegeben hatte, war es 
ein Leichtes, einen Grund fur die Ablehnung 
von Elligers Wunschkandidaten zu finden. 
Jedenfalls blieb die Assistentenstelle nach 
Rogges Ausscheiden und Obergang zum 
Sprachenkonvikt Jangere Zeit unbesetzt, 
bis sich Elligerzu einem anderen Kandida
ten durchgerungen hatte: Heinz Hoffmann. 
Dieser konnte '7>Har noch seine Promotion 
bei Elliger abschlieBen, bis dieser nach 
Bochum berufen wurde (Ende 1963), aber 
da Rosemarie MUller-streisand danach 
Elligers Professur erhielt, war fur ihn als 
ElligerschUler keine Perspektive an der Fa
kultat mehrvorhanden. Er ging in den kirch• 
lichen Dienst. Das kaderpolitische Unrecht, 
das 1959 an Rogge geschehen ist. hat die 
Sektion auf Finks Initiative hin in gewisser 
Weise wieder gut zu machen versucht: Er 
wurde Honorarprofessor und erhielt einen 
Lehrauftrag fur sein Spezialgebiet der Re
formationsgeschichte. Die Verieihung des 
theologischen Ehrendoktors, den Rogge 
im Herbst der Wende (1989) erhielt, ist 
auch bereits vor der erkennbaren Umwal
zung in der DDR in die Wege geleitet wor
d en. 

Fall 2: Hans-Georg MUller-Zetzsche. Er war 
seit 1956 Assistent und hat im Herbstseme
ster 1961 eine Dissertation Oberein kirchen
rechtlich-philosophisches Thema verteidigt, 
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sich aber Im Zusammenhang der Disputa
tion in der aur!erst brisanten Situation des 
Herbstes 1961 nach dem Bau der Mauer 
unvorsichtigerweise politisch sehrweit ··aus 
dem Fenster gelehnt", so daB die beiden 
Gutachter, der Kirchenjurist Prof. Strasser 
und die Religionsphilosophin Prof. Liese
lotte Richter, in politischer Hinsicht "kalte 
FOBe bekamen" und in ihrer Sorge um ihre 
eigene Position einen rockhaltlosen Ein
satz fur Muller-Zetzsche vermissen lieBen. 
Die Anerkennung der Dissertation konnte 
sie mit Unterstutzung des Dekans Fascher 
z:war gegen den anfanglichen Widerstand 
der Universitatsleitung nach einigen kleine
ren Korrekturen am Text der Arbeit durch
setzen, aberfurden Verbleib an der Univer
sitat setzten sie sich jedenfalls nicht mit 
dem notwendig gewesenen Nachdruck ein 
MOller-Zetzsche schied im FrOhsommer 
1962 aus der Fakultat aus und Obernahm 
ein Pfarramt. 

Fall 3: Rudolf Mau selbst: Rudolf Hermann 
hatte ihn bei seiner Berufung aus Greifswald 
1953 als Assistenten mit nach Berlin ge
bracht. Hermann wurde 1957 70 Jahreatt. 
Obwohl schon emeritiert, hielt er mit Lehr
auftragen unverdrossen waiter gut besuch
te Vorlesungen und Seminare. Ganz Uber
raschend starb er im FrOhsommer 1962, zu 
seinem Zertpunkt, als Mau dann zwar sch on 
promoviert war, aber seine Habilitations
schrift noch nicht fertiggestellt hatte. Dam it 
geriet er in eine haufig vorkommende und 
persOnlich tragiselie Situation: Er liatte zu 
einem entscheidenden Zeitpunkt seinen 
wissenschaftlichen FOrderer verloren. Der 
Hauptgutachter seiner abgeschlossenen 
Habilitationsschrift wurde der Hermann-

, sch Oler Erdmann Schott aus Halle. Aber an 
der Fakultat setzte sich keiner der .wstandi
gen Fachvertreter fur ihn ein, die aus einem 
anderen theologischen "Stall" kamen, so 
daB Mau 1964 aus der Fakultat ausschied 
und zum Sprachenkonvikt ging. In Anbe-
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tracht des geschilderten H1ntergrundes 
wurde ich mit der pauschalisierenden Wer
tung vorsichtig sein, es habesich um unver
holene kaderpolitische BegrUndungen ge
handelt. AuBerdem wurde ich nicht den 
herabsetzenden Ausdruck "Totalitat politi
scher Agitation, Beflissenheit und Ange
paBtheit" gebrauchen und mireherdieZun
ge abbeiBen, als so pharisaerhaft Ober Kol
legen zu reden 

Total verschwiegen wird von Mau auch 
Finks Engagement in der Berufungspolitik 
wahrend der 80er Jahre Ohne seinen Ein
satz hatte wed er die BefOrderung von Lud
wig Wachter, Gunther Baumbach, Hans
DieterDOpmann, Gerl in de Strohmaier-Wie
deranders, Stephan Schreiner und wohl 
noch einigeranderer kaum geklappt. Dabei 
ist die wissenschaftliche Qualifikation der 
namentlich genannten unstrittig, doch das 
allein genugte bekanntlich zu DDR-Zeiten 
nicht. Das war damals auch deutlich und 
wurde von jedem gewuBt, nur fur die Ge
genwart unternimmt Mau den miBglOckten 
Nachweis, daB es jetzt anders ist, namlich 
bei seiner Wertung der durchgefOhrten 
Evaluierung durch die Struktur- und Beru
fungskommission Sie hat bekanntlich in 
den Fallen Carl-JOrgen Kaltenbom, Hein
rich Fink, Dieter Kraft und Brigitte Kahl ge
urteilt, daB ihrewissenschaftliche Qualifika
tion trotz des erworbenen Titels Dr. sc. unzu
reichend sei Mau meint, daB polrtische 
Kriterien in diesem Fall nicht zur Anwen
dung gekommen seien. Formai betrachtet 
ist das nicht falsch. Niemand der Genann
ten hat es schriftlich bekommen, daB hinter 
der negativen Evaluierung politische Vor
gaben stehen. 

Bei der Evaluierung hat es seltsamerweise 
gerade die getroffen, die sich in besonderer 
Weise in derChristlichen Friedenskonferenz 
engagiert hatten. Dabe, sollten die Kritiker 
wissen, dar.. die CFK nun einmal die Orga-
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nisation fur die staatliche Sekt1on war, und 
dadurch auch die okumenische Ottnung 
des Theologiestudiumszu bewerkstelhgen. 
Angesichts der jetzt entstandenen Situati
on merkt jeder Kenner die Absicht und ist 
verstimmt. Hinter dem vorgeschobenen 
Grund der 1.1nzure1chenden wissenschaftli
chen Qualifikation verbirgt sich der getarn
te politisch-ideologische Knoppel, der nur 
mOhsam durch ein vertrocknetes Feigenblatt 
verhOllt ist. 

1st die heutige neue Situation der Fakultat 
wirklich eine so unvorstellbar viel bessere 
geworden, wie Mau meint? Die evangeli
sche Klrche im "Beitrittsgebiet" steht doch 
in der aur.lerordentlich gror..en Gefahr. e1-
nem neuen, allerdings geschickt getarnten 
Totalitatsanspruch anheim zu fallen. Was 
wird angesichts staatlicher Grol!.zOgigkeit 
gegenOber einerwohlgellttenen Kirche und 
Fakultat von uns an neuen Anpassungsge
sten erwartet? Diese Erwartung wird kaum 
so deutlich wie zu DDR-Zeiten artikuliert 
werden. aber die Versuchung durch das 
"goldene Kalb" ist umso gefahrlicher. Man 
will deutlich eine staatsstotzende, wenn 
nicht gar staatstragende Kirche: Reli
gionsunterrichtan den Schulen, Einziehung 
der Kirchensteuer durch die Staatsmacht 
und Militarseelsorge sind die einstweiligen 
Versuche der Korrupt1on. Die SEO wollte 
die Kircheeindammen und zuruckdrangen, 
als Fernziel sie ausschalten; heute lauft auf 
verschiedenen Schienen der Versuch zur 
Gleiel'isehaitung. Dre Zeit der NSDAP rrut 
den DC als ihren ideologischen Helfershel
fern liegt doch noch gar nicht lange zuruck. 
Die heutigen Versuchungen sind deshalb 
soviel gefahrlicher. weil getarnter und 
undurchschaubarer 

Mau erweckt den Eindruck, als se1 seitens 
der Sektion Oberhaupt n1chts geschehen. 
um dieWendezu ermoglichen und ihre ur
sprOnglichen Anhegen polit1sch und gesell-
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schaftlich zu fOrdern. Heinrich Fink Jeden
falls stand insofern mit in den vordersten 
Reihen. indem er sich ror diejenigen Stu
denten/innen und Mitarbeiter/innen der Sek
tion einsetzte, die sich an der Vorbereitung 
und DurchfOhrung der Okumenischen Ver
sammlungen fur "Gerechtigkeit. Frieden 
und Bewahrung der SchOpfung" beteiligten 
und sich so gegenOber dem Staat exponier
ten. Wenn diese eingeforderten Verande
rungen mit dem DDR-Staat versucht wer
den wollten, aber doch nur gegen ihn auf 
den Weg der Verwirklichung gebracht wer
den konnten, wardas ein politischer lrrtum, 
den sich die Reformkratte des Ostens 
gleichermaBen wie die Politiker des We
sten:; eingestehen mossen. 

Mein Gesamturteil Ober Maus Aufsatz kann 
nur folgenderll}aBen lauten: Er ist gekenn
zeichnet durch eine penetrante Selbstbe
weihraucherung des Sprachenkonvikts und 
einen weithin leichtfertigen Umgang mit 
den Quellen. Dabei schOpft er bei seinen 
Pauschalurteilen weithin aus den truben 
Quellen zweiter Hand. d.h. aus der Ge
rOchtekuche der mundlichen Tradition. Fur 
einen Zeithistoriker ist das ein besonders 
unverzeihliches Verfahren: Von seinen un
terschwelligen Unterstellungen kOnnen an
gesichts der heutigen schwarzen politi
schen-ideologischen Inquisition Lebens
schicksale abhangen. lch sehe eine grofle 
Versuchung for die theologischen Fakulta
ten darin, das Triumphgewand einer REGI
NA angeooten zu oekommen. Mir war ihr 
neckiges Aschenputtelgewand der ANCILLA 
in der DDR-Zeit das angemessenere Eh
renkleid. 

Joachim Rohde. Neutestamentler. zusam
men mit Christian Wolff und Udo Schnelle 
Hersusgeberdes Theologischen Handkom
mentsrs zum Neuen Testament. Assistent 
seit 1958. ab 1966 Oberassistent. Promo
tion 1962. Hablitstion 19 70. nicht zum Hoch
schullehrer berufen 
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Viel Aufwand, um anzulangen, wo wir schon vor zwei Jahren waren 

Der Runde Tisch derStudentlnnenschaften in Friedrichsbrunn (Ostha12) und Fortfolgendes 

Wir aus der (nicht mehr sowjetisch) besetz
ten Zone wissen -zwar immer noch nicht so 
richtig, was - um ein Beispiel zu nennen -
die Mehrwertsteuer nun eigentlich ist au Ber 
Kohle, die uns zusatzlich abgezockt wird. 
Aber wir wissen dafOr beispielsweise. was 
ein Runder Tisch ist. Namlich erstens durch-
fOhrbar ohne Tisch. also auch ohne runden. 
Zweitens ein Widerspruch in sich: eine in
stitutionalisierte Nicht-lnstitution. Drittens 
eine Sache, die an einem ganz bestimmten 
Pun kt durchgefuhrt wird: Wenn traditionel
le lnstitutionen und Ablaufe nicht mehrwei
terkommen, d.h. bezOglich.bestimmter Pro
bleme funktionsunfahig sind. Und deshalb 
viertens: Ein Zusammentreffen von Leuten, 
die irgendetwas oder auch sich selbst ver
treten, unabhangig von Legitimitaten, um 
zunachst mal anders als tradierte I nstitutio
nen ein (oder mehrere) Problem(e) zu !O
sen. Wie das dann geschieht, ist den Betei
ligten des Runden Tisches Oberlassen und 
entwickelt sich prozessual. 

Seit dem Zusammenbruch dervereinigten 
deutschen Studentenschaften (vds) 1990 
gab es eine intensive Diskussion um eine 
strukturelle Verdichtung der bundesweiten 
Zusa mmenarbeit der Student! nnenschaften 
- bekannter u nter dem nicht ganz korrekten 
Namen "Dachverbandsdebatte". In dieser 
Diskussion hatte:,, sich die etablierten Struk-
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turen studentischer lnteressen-b-zw. Selbst
vertretung mittlerwe1leals funktionsunfahig 
erwiesen. ZahlreicheAnsatzegabes: Grun
dung des Buros der Asten und Studentlnnen
Rate (BAS) im Sommer 1990, Bundes
Asten- und -StudentlnnenRate-Treffen 
(BAST) im November 1990 in Bremen, stu
dentischer Kongrer.. "Hochschule und Ge
sellschaft'' im Januar 1991 in Ffm., mehre
re T reffen des Bundes-Asten-Usten-StuRa
Ausschusses (BAUSA) usw. Siesind samt
lich gescheitert (Was nicht heiflen sol!. da B 
es auch Oberhaupt keinen SpaB gemacht 
hatte.) Neue ldeen brauchte die (heiB er
wunschte) Bewegung. Die fanden sich so 
schnell nicht. Also. Aus alt mach neu. Ossi 
griffin die Mottenkiste friedvoll-revolutiona
rer Erfahrungen anno 1989 und fOrderte die 
geniale ldee zutage: Runder Tisch. Ange
par..t an das konkrete Erfordernis: Runder 
Tisch der Studentlnnenschaften. 

FKS (Freie Konferenz der Studentlnnen
schaften an Fachhochschulen) und KdS 
(Konferenz der Studentlnnenschaften, 
Dachverband ostdeutscher Studentlnnen
Rate) storzten sich mit Vehemenz in die 
Vorbereitung dessen, was ganzanders sein 
sollte als alles bisherige. Schlier.llich starte
te das Ding am 22. Mai 1992 in Friedrichs
brunn (Ostharz). im ehemaligen Pionieffe
rienlager des ehemals Volkseigenen Be-
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triebes Sprengstoff.Nerke SchOnebeck. letz
teres noch nichtehemalig Obereinhundert 
Teilnehmerlnnen von 48 ASten. StuRa. 
studentischen lnltiat,ven und Verbanden 
waren angereist. 

Wie Oblich, kann das schwerste Versaum
nis erst hinterher konstatiert werden. Die 
Veranstalter hatten vorausgesetzt. allewoa.
ten um die Spezifik eines Runden Tisches. 
Sie hatten also, wie sich herausstellte, ver
saumt, an den Anfang ein Seminar zu set
zen: zu den spezifischen D1fferenzen und 
Leistungsfahigkelten von Kongressen bzw 
Runden Tischen Die Auswi rkungen waren 
fatal: Die meisten kamen wie zu einem Kon
grefl. Das heir?.t, die besondere. nicht dele
gierbare Verantwortung allereinzelnen Teil
nehmerlnnen fOr den Ablauf eines Runden 
Tisches war weitgehend nicht begriffen. Al
so beganndie Sacheauchw1eein Kongrefl· 
Die angeregte Diskussion um den Ablauf 
und dieStrukturdes Runden Tisches wurde 
als OberflOssig gebrandmarkt. denn: Die 
Organisatorlnnen hatten doch in fleiBiger 
Vorarbeit einen Tagesordnungsvorschlag 
erstellt. Dar.. dies er pnmar als Anregung ge
dacht war oder als Rettungsanker fOr den 
Zeitpunkt, wo die Ansammlung der lndivi
dualistlnnen sich uber die Tagesordnung 
heillos zerstritten hat. wurde nicht renektiert 
Folglich aber wurde d1eser Ablaufplan, wie 
bei Kongressen solcher Zusammensetzung 
eben Oblich. dann auch zur Halbzeit der 
Veranstaltung massiv knt1siert So als ob ir
gendjemandem etwas aufgezwungen wor
den war. 1st schon bee1ndruckend fur den 
soeben dem autoritareren Regime ent
fleuchten Ossi zu sehen. wie die freiheitlich
demokratisch-grundgeordneten jungen Bur
gerlnnen mit der Mund1gke1t umzugehen 
verstehen. 

DeralsAnregung gedachte Tagesordnungs
vorschlag war von eInem wesentlichen 
Defizit der bisherigen dachverbandsdebatti-
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schen Veranstaltungen ausgegangen: Es 
wurde bei diesen zuvorderst immer uber 
Strukturen geredet - nein, nein. nicht 
unwichtig, schon in der Russ,schen Revo
lution war die Organisationsfrage zentral! 
Aber Ohne zu wissen oder sich darauf zu 
ein1gen. wozu eine bestimmte Struktur da 
sein und was in ihrangefangen werden soll . 
wird die Sache Ober das kreir:!.ende Stadium 
wohl nicht hinauskommen. Oder es ent
steht eine Fehlgeburt wie das Buro von 
ASten und StudentlnnenRaten (BAS, bis
lang ohne letztere) (1st nicht persOnlich 
gemeint, aber ursprOngtich sollte der 1990 
niedergekommene lnformationszusam
menhangja sukzessivezum Dachverband 
mutieren.) 

W ie kOnnte nun ein entscheidender lmpuls 
zur Diskussion der lnhalte gegeben wer
den? Die Organisatorlnnen des Runden Ti
sches dachten sich: lndem eine Aufarbeitung 
der Defizite des Vergangenen ingang ge
setzt wird. Denn erstens ist daruber bi slang 
noch nie erne systematische Auseinander
setzung gefOhrt worden. Und zweitens hat 
j a studentische Politik immer mit ihrer ei
genartigen Geschichtslosigkeit zu kamp
fen - strukturell bedingt, Stichwort: perma
nente Generationswechsel. Atsdann, mein
ten die in der Vorbereitung Engagierten: 
Bieten wir eingangs eine Diskussion zur 
Gesch1chte studentischer Bewegung und 
speziell zu deren Fehlern an. Wenn es ke1n 
lnteresse findet, kann es ja abgelehnt war
den 

Das mangelnde tnteressean der Selbstorga
n1sat1on der Veranstaltung war starker als 
das Desinteresse an der eigenen Vergan
genheit: Weshalb begeisterte Zustimmung 
zum Vorschlag geheuchelt wurde. Die Re
ferate wurden ingang gesetzt. Das projekt 
archiv von der FU Berlin (sammelt die 
pap,ergewordenen - und meist papierblei
benden - Zeugnisse studentischer Politik) 
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erOrterte seine S1cht der vds-Gesch1chte 
und insbesondere der vds-Agonie. Die KdS 
stellte die Entwicklung student,schen 
Bewegtseins in Ostdeutschlandvom Herbst 
'89 bis Mitte ·92 vor. Beides wurde maBvoll 
diskutiert. Derart h1storisch informiert schntt 
die Versammlung sodann zum nachsten 
Pun kt der nichtoktroyierten Tagesordnung 
Kenntnisnahme der bisherigen Aktivitaten 
fOr einen bundesweiten Dachverband so
wie Selbstvorstellung einer Reihe von be
stehenden Strukturen (Bundes-Fachschaf
ten-Tagungen, Bundessoziatreferen-tlnnen
treffen. Lande~Asten- bzw. -StuRa-Konfe
renzen u. dgl.). Zwischendurch fanden auch 
immer sch on mal kleinereAussprachen zur 
kOnftigen bundesweiten Struktur statt. 

Zunachst zaghaft, dann immer massiver 
platzte der/dem einen oder anderen wah
renddessen der Kragen: Mensch sei hierher 
gekommen, um den Dachverband zu grOn
den, wie es in der Einladung stand! (Stand 
dort keineswegs.) Stattdessen werde die 
wertvolle Zeit vertan mlt Vergangenheits
bewaltigung, die nichts bringe! (War an
fangs anders artikuliert worden.) Wann 
komme die Runde denn nun endlich zu den 
STRUKTUREN?! (Alsowie gehabt.) Zuma I 
dafOrgenugend Vorschlagevonagenl (Wer
den seit zwe1 Jahren ununterbrochen pro
duziert: Ohne Massen vom Hocker zu rei
Ben.) Na, und so waiter. 

Schlier?.lich wurden die Konflikte noch Ober
!agert durch eine spez:ifische Auspr~gung 
des Ost-West-Gegensstzes. Der Runde 
Tisch fand nicht in einem Congress Center 
statt, sondern einem Ferienlagermit Perso
nal aufKurzarbeit. Auch a us KostengrOnden 
mur..te die Verpflegung selbst organisiert 
werden. Der sprichwOrtliche ostdeutsche 
Altruismus, Oberformtnoch durchdienach
wirkende staatskollektivistische Sozialisa
t ion und die kommunist1sch indoktrinierte 
Neigung zur Selbstversorgung, trieb an-
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fangs die Oss,s In die Kuc he Aur!erdem h~ 
ben ja auch Oss1s Hunger Dech dann blio
ben s1edortwe1tgehend alle1n Das regtesie 
naturgemar.. auf Wess, walzt die Probleme 
der ( studentischen) Welt ( und findet eh kei
ne LOsung) und Ossi puddelt an Abwasct,
becken und Kochtopf Das ist ja wie im rich
t1gen Leben' D,e Erregung steigerte sich: 
Regetmat:!.19 deleg1erte die KOche jeman
den ins Plenum zur Pubhkumsbeschimp
fung AnschlieBend folgte je<.ve1ls die aufge
regt vorgetragene Aufforderung zur Mitar
be1t an den Aufgaben zur Reproduktion dor 
elementaren lebensfunkt1onen. Derart 
deutlich drauf aufmerksam gemacht. fan
den s1ch dann auch 1mmer ein paar Freiw1l
l1ge So konnte mehrmals gerade noch 
die Grundung eInes Komltees tar Gerech
tigkeit abgewendet werden 

Der Konfh ktwurzelte in versch1edenem. Zu
nachst war eingangs die Sache der Setbst
versorgung schhcht nicht deuthch dargo
stellt word en. Das ware Voraussetzung go
wesen, um d ie Congress Center-Mentall
tat. mit der student,sche West-Fuktionartn
nen gewohnlich re,sen zu unterhOhlen Zurn 
zweiten e,gnete naturhch einem T e1t der An
wesenden ein gew1sse Faulhe1t. Auch wenn 
die Diskuss1onen als Od empfunden wur
den, konnte mensch sich Ja noch braunen 
!assen. Denndas Plenum lag imGras. Zurn 
dritten stand auch in Fnedrichsbrunn d1e 
Aufhebung der Arbeitstellung historisch 
noch nicht aufdem Programm. Und mensch 
war ja wesent11ch zum Diskutieren anao
reist. Zurn V1erten ward1e KOcheauch kom
munikativer Fluchtpunkt· fur einen Teil der 
von der Zahig ke1t der Diskussion entnervten 
ostdeutschen Teilnehmerlnnen. Das trei
l1ch muB gleichfalls gesagt werden. Es ist 
,m Osten zum einen Vlei fa ch noch nicht ver-
1nnerhcht. daB demokratisch organisierte 
Aussprache auch das Ertragen der (ver
meinthch oder tatsachlich) OberflOssigen 
Debattenbe1trage e1nschher:!.t Zurn ande-
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ren empfinden ostdeutsche Te1lnehmerln
nen viele Diskussionen deshalb als unnO
tig, weil sie auf einem vOllig anderen (nam
lich westdeutschen) Erfahrungshintergrund 
stattfinden. Das zu durchbrechen. ist eine 
gemeinsameAufgabe: Wenn gemeinsame 
ost-west-deutscheKommun1kationwirklich 
gewollt wird. Westdeutsche kOnnen bei 
bestimmten Stichworten nicht den Ratten
schwanz von Assoziationen. die Jahrzehn
te westdeutscher Auseinandersetzungen 
beinhalten, unerlautert voraussetzen. Ost
deutsche sollten nicht nur das Verstandnis 
for einundvierz1g Jahre DOR-Geschichte 
einfordern, sondern sich auch um Kennt
nisnahme von vier Jahrzehnten Bundesre
publik und der darin stattgefundenen Aus
einandersetzungen bemOhen. Soweit die
se arroganten Belehrungen. Jetzt erstmal 
wieder etwas versOhnlensch: 

Bei all dem war JS der Runde Tisch in Fried
richsbrunn nicht ergebnislos. Es 9Ing nicht 
ohne Strukturdebatte. und sIe hat sogar 
etwas gebracht: 

( 1) Zunachst wurde die schwere Geburt 
vollbracht. den Unterschied zwischen Oach
verband und Netzwerkzu klaren (Der Dach
verband ist so ein Ding mit Mitgliederver
sammlungen, die Bindendes beschliel1en, 
und einem Vorstand, der Verbindliches 
macht. Oas Netzwerl< verknOpft Knoten
punkte, welche die Aktivitaten tragen. und 
entsteht in einem Selbstorganisat1onspro
zeB. Wasimpulsgebende ln1tiat1ven tor letz
teren nicht ausschhel1t.) (2) Dann konnten 
sich die Anwesenden auf ein Nachstes 
ein1gen: Die VerknOpfung der Knotenpunk
te von Alctivitaten. also die Selbstorganisa
tion eines Netzwerkes sollte initi1ertwerden. 
Dabei wurde voraussetzhch festgehalten: 
NetzwerkekOnnen n1chtgegrOndetwerden. 
Sondernsiebildensich: Wenn es bei denje
weiligen Akteuren ein Bedurfn1s nach Vernet
zung gibt. MOglicherweise zu vernetzende 
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Knotenpunktes,nd in bestehenden Struktu
ren zu suchen: wie etwa Fachschafts
tagungen, vorhandene Verbande wie FKS, 
KdS oder BAS. Landes-ASten- bzw. -StuRa
Konferenzen usw. (3} Zum werteren sollte 
festgestellt werden: Wo fehlen die tor ein 
Netzwerk der Studentlnnenschaften not
wendigen Knotenpunkte noch. Deren Bil
dung sollte dann anim,ert werden. 

Die lntentionen, sich auf diese drei Punkte 
zu einigen, waren durchaus untersch1ed
lich: Die einen sehen im Netzwerk das Mo
dell der Zukunft. Es konnte Basisnahe ver
binden mit struktureller Verdichtung der 
bundesweiten Zusammenarbeitder Studen
tlnnenschaften. Und es WOrde vor allem der 
internen Ausdifferenzierung der bundes
deutschen Studierendenschaft Rechnung 
tragen konnen. Die anderen sehen im Netz
werk einen Nukleus. Aus diesem kOnnte 
sich der kOnftige. eigentlich angestrebte 
Dachverband naturwOchsig herausbilden. 

SchlieC!.lich wurde sich auch noch auf die 
DurchfOhrung eines weiteren Runden Ti
sches im Wintersemester und einen Ter
min for eine nachste Besprechung geeinigt: 
Vom 12. bis 14. Juni sollte in Essen der Stu
dierendenkongreC!. POSITION! stattfinden. 
Es wurde verabredet, sich am Rande des
sen Zeitzu nehmen torweitere Beratungen. 
lnsbesondere sollten dort bis dahin ange
stellte Oberlegungen zu den Knotenpunk
ten und der Artvon deren Vemetzung disku
t1ert werden. 

Was im letzten Satz wie ein KonJunktiv 
klingt, mull mittlerweile als Prateritum ge
lesen werden. Denn Essen war tor den Fort
gang der angestrebten Vemetzung ein Fi
asko. Die Diskussionen in Friedrichsbrunn 
hatten tor die meisten in Essen offens1cht
hch nicht stattgefunden. Den wenigsten 
kann dabei zugute gehalten werden. dal! 
sie etwa in Friedrichsbrunn abWesend ge-
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y.,esen waren. Als ob es nicht nachtelangen 
Streit mit Oberraschenden Einigungen auf 
Grundsatzliches gegeben hatte in der ent
spannten Harzer Atmosphare. In Essen be
gann mensch sofortwieder, Dachverbands
modelle vorzustellen und diskutiert haben 
zu wollen. Wenige, die dem widerstanden. 
Auf gelegentliche Ermahnung hin wurde 
zwar bisweilen auch von Netzwerl< gespro
chen. doch inhaltfch unverdrossen weiter 
von allen mOglichen Dachverbanden. 

Selbstverstandlich brachten diese Gespra
che in der Sache nichtweiter. Doch die Mei
ster des Selbstbetrugs verabredeten einen 
neuen Termin tor den nachsten Runden 
Tisch, um die netzwerklich drapierte dach
verbandl icheErregung dem erlOsenden HO
hepunkt zuzufOhren. DieserTermin istvom 
27 bis 29. November 1992. Ein Ort wird 
noch gesucht. 

lnzwischen g1bt es auch das Manifest die
ser etwas unseriOsen - weil bereits erarbei
tete Ergebnisse ignorierenden - Diskussio
nen. Es ist die Einladung zu einem Vorbe
reitungstreffen fur den Zweiten Runden Tisch 
am 15. Oktober in DOsseldorf, unterzeich
netvon Vertreterlnnen der ASten FHAachen 
Uni Dosseldorf, FH KOln und der FKS. . 

AusgewahlteZitate: " ... soll derzweiteRun
de Tisch vorbereiteter ablaufen als der er
ste". (Dann sollteerehr1icherweise sonstwie. 
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aber nicht "Runder Tisch" genannt wer
den ) "Er soil dem konkreten Ziel der Grun
dung eines Netzwerkes d1enen." (GegrOn
detwerden F am1lien. Ban ken oder Oachver
bande. Netzwerke dagegen kOnnen sowe
n,g gegrundet werden wie Liebesbeziehun
gen, Kartelle oder Seilschalten: Sie bilden 
sich.) "Dazu moss en schon im Vorfeld Mo
dellezur Struktur und zur Finanzierung ent
wickeft und EntwOrfefOreineGrundungser
klarung geschaffen werden." (Wem nur 
verschliel!t s1ch Jetzt Immer noch der signi
fikante Unte<sch1ed zwischen Dachverband 
und Netzwerk?!) "Der Runde Tisch ... muC!. .. . 
durch einen gut geplanten Ablauf ... ", " .. . 
soil geplant werden. was fur Referate und 
welche Arbeitsgruppen sinnvoll sind, wer 
d1eArbeitsgruppen moderiert etc "(Wis sen 
jetzt encl heh alle um die fundamentalen Dif
ferenzen von Kongressen und Runden Ti
schen?!) 

Was nun also entstehen soil, hatte bereits 
eher entstehen kOnnen. Ein Menge Oiskus
sionen ware uns erspart geblieben. Diejeni
gen. die schon vor zweI Jahren keinen hier
arch1sch aufgebauten bundesweiten Dach
verband haben wollten. dersich primar als 
studentischer Lobbyist - und mehr nicht -
versteht - siewerden auchjetztfernbleiben. 

Pas Tamaclc (Leipzig) 
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NACHRICHTEN 

Unverhofftes Geld 
fiir U niversitat Leipzig 

Der Rundesminister fiir RildunR und 
Wis,ensch11ft. Prof. l>r. Rainer Ortlch, 
hc,;uchte am 14. Mai 1992 die Unh·coitiil 
l.cipliJ. Nehcn Gespriichen mil dcr 
I lol"hschulleiluni und Sludcntcn,·cr
trctcrn iihcrJah der Bundcshi!~ungs• 
minister cinen Scheck in lliihe rnn 
6211 IHIO l>M an die Unh·cr..iliil l.eipziJ. 
Sic he~aR. ohnc l'S 111 wi,;,;cn. ,;eit Krieie~
cndc anf dcm (;chicl dcr alien nunde,;
rcpuhlik \lcrmiij!cn~,H•rll·. die nun 
cturch Runde,;minisll·r Ortl<-11 dcm rccht
maRiicn llesitur iihcrrcichl wnrden. 
l>ic,c Gelder "11rcn , om llundcsmini• 
,1cri111n zur \'cr"·:iltun~ an die dculsche 
,\11,ilcid1,hank j!C~dien \\orclcn. 

aus lnformationen Bildung Wissenschaft 
(hg vom BMBW) 5/92 
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Auch wcnn cs ~ich im Rahmcn dcr 
1.lc~-Jlschcn Einhcit uml dcrcn KMtcn nur 
um cincn rclativ hcschcidcncn Bctrn!!, 
hamklt. so :,cigt c~ dnch. dall der Ein• 
hcitsgcdankc iihcr fahr1.chnte him,c!! 
hcwahrt wordcn i~t. Aullcn.lcm d1,k11· 
mcnticrt c~ den rcchtsslaallidll'n lJm· 
gang mit trcuhiimlcrischcn . \'cr111ii)!c11s
wcrtc1r·. erkliirtc Orlkb hc1 1..h.:r Schcck
iihcrgahe. Der llum.lcshildung~ministcr 
wic~ dm auf hin. dal.1 ~ich da~ Vc11nii
gl'n Jurch gutc A111i1ge11 ,•nn 11)(,1> 

( 2(,() 000 DM) his hcutc mehr al~ vcrdor· 
pelt hahc. 

A11d1 die l'cch111~chc ll11i,c1~it:il 
Dn.:~dl'll . die Martin-Lulln:r-llnivcr,it;it 
1 lallc-Wittenherg c;owie die F.rnst
Morit1.-Arndt-llniversitat Grcifswakl er
halten die ihnen ,ustehentlen liclder 
1urtick. Der diekste Brucken nach der 
Uni Leip7.i!!, steht der Uni (,reifswald mil 
I )8 000 DM w . Die Uni I lallc-Wi11cn 
herg bekommt 45 ()()() DM 7urtick uml 
die TU Dresden darr sich Uher 14 ()(NJ 
DM freuen. n 
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I lochschulcrncuerungsprogramm hilfl crhehlich von den Fachhochsehulen in 
den allen Uindern. 

21 Fachhochschulen So gehort zum Beispiel anwendungs-
zum Wintersemester 1992193 ~rientierte Forschung und Entwicklung 

In seinen ,,Empfehlungen zur Errich
lung \'On Fachhochschulen in den neuen 
1.iindcrn" l'om S. Juli 1991 hat der 
Wissenschaflsral die Errichlung \'OR 

20 Facbhochschulen an 26 Standorten in 
den neucn Liindem mil einer Ge!liamt• 
kapa1.itiil ,·on zuniichsl 52 000, spiiter 
6:\ 000 nachcnbczogenen Studienpliitzen 
,·orgcschlagen. lnzwischen sind in Berlin 
(Ost), Brandenburg, Mecklenburg-Vor
pommem, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thiiringen Fachhochschulen errichlet 
worden. 

Zurn Wintersemester 1992/93 wird cs 
in den neucn Landern insgesamt 21 
staatliche Fachhochschulcn mil mehr als 
170 Aushildungsangehoten ( lngenieur
wissenschaften I 05. Wirtschaft 16. So
zialwesen 8 und lnformatik 19) gebcn. 
Dnmil Uherwiegcn die traditionellcn FII
Studienangebote aueh hier. Mecklen 
burg-Vorpommern und Saehsen-Anhalt 
planen aher fUr die Zukunfl zum Beispiel . 
intcrnntionale und neue Studicngange 
fi.ir rnedi,inische Assistem;- und Pflege
herufe. 

Zu den staatlichen kommen drei Fach
hochschulen in privater Tragerschah 
hinzu. die Katholisehe Faehhochschule 
fUr S01.ialwesen. Berlin. die Evangelisehe 
r:achhochschule fur So1.ialwcscn. Dres
den. und die fachhochschule dcr Bun
despostffe lekom. Leipzig. 

Jn Sach~cn ,vird darUhcr hinaus die 
Erricht uni ciner fcrnfochhochschule filr 
lngcnieurwescn crwogen. 

_An den 1<, Fachhc,chschulen, die be
re1ts zum Wintersemesler 1991/92 den 
l,ehrbetrieh aufgenommcn habcn, stu
tlieren der7.eil 7 270 Studentcn. Etwa ein 
Drittel sind Fach- und lngenieurschulab
solventen. die im Wege der Zusatzquali
ri,icrung irn Sinnc des KMK-Besehlusses 
vom I 0./11. Oktober 1991 das FH
Diplnm crwerhcn wollcn. 

Die fachhoch~chulen in den ncuen 
Liindcrn unlcr~cheidcn sich zum Teil 
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in allen neuen Landern zur Aufgabe 
der Fachhochschulen. 

Mit Ausnahme von ThUringen sehen 
die ncuen Lander Moglichkeiten einer 
kooperativen Promotion fur besonders 
hcfahigte Fachhochschulabsolventen 
vor. Die Zugangsmogliehkeiten und die 
Mtigliehkeit der Betciligung von Fach
hochschulprofessoren als Gutaehter und 
PrUfer sind untersehiedlieh. 

Die Lehrverpfliehtung fUr Faehhoch· 
schulprofossoren betrl!gt 18-Semester
Wochenstunden. In Saehsen-Anhalt gilt 
eine Lehrverpflichtung von 16-Semester
Wochenstunden. Zusl!tzliehe Reduzie
rungsmogliehkeiten sind fUr forschungs
aktive Professoren um bis zu 8-Semester
Wochenstunden vorgesehen. 

Im Jahr 1991 ist der personelle Aufbau 
der FachhochschLile aus dem Hochschul• 
erneuerungsprogramm des Bundes mil 
insgesamt 3,77 Millionen [)M gefOrderl 
worden. ZuslUzlieh wird durch das 
BMBW aus dem Hochschulerneue
rungsprogramm das Angebot von Fern
studienbrUckenkursen gefOrdert. Die 
Umsetzung beginnt im Sommerscmester 
1992 an der TFH Berlin und zum Win• 
tersemester 1992/93 in den Ubrigen 
neuen Llindern (vgl. auelt IBW 3/92. 
S. 38). 

Einige der neuen Fachhochschulen 
sind bereits in die Gemeinsehaftsaufgabc 
Hochschulbau einbezogen worden. Im 
2 I. Rahmenp!an s!nd im Bundeshaushah 
ca. 18 Millionen DM vorgesehen. FOr 
den 22. Rahmenplan (1993 bis 1996) lie
gen erheblich hOhere Anmeldungen 
vor. 

Die Entwicklung zeigt, da8 in lturzer 
Zcit fUr die Studierenden in den neuen 
Landero eine Reihe von Fachhochschul
angeboten geschaffen und cin wichligcr 
Beitrag zum Aufbau eines differenzierte• 
rcn Hochsehulsystems in den fUnf neuen 
Uindern ~eleistel wurdc. □ 

aus lnformationen Bildung Wissenschatl 
(hg. vom BMBW) 6192 
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0BERBLICK 

Die au6eruniversitlre Forschung war in der DOR in den lnstituten der versch1e
denen Akademien (Akademie derWissenschaften. Akademie der Landwirtschaftswissen
schaften, Bauakademie, Akademie der Padagog1schen W issenschaften) sowie der kom
binatseigenen lndustrieforschung institutionalisiert. 

Aus der Logikder gesellschaftlich ablaufenden Prozesseergab sich, dall auch die Struk
turen der aulleruniversitaren Forschung an die in Westdeutschland existierenden ange
pal'ltwerden. Die ROckfOhrung dieser Forschung an die Hochschulenwar anfangs als eines 
der grollen Ziele der Neugestaltung der ostdeutschen Wissenschaftslandschaft verkOndet 
word en. Die diesbezOglichen Ergebnisse I assen zweifeln, dall dies jemals richtig ernst ge
meint war (vgl. dazu auch hso Nov. 1991. S. 48 ff.). 

In denwestdeutschen Bundeslandern wird die aulleruniversitare Forschung - abgese-
hen von der industrieeigenen (vgl. dazu hso 6/92, S. 60 ff.) - von vier Strukturelementen 
getragen: Max-Planck-Gesel/schaf! (MPG). konzentriert auf die Grundlagenforschung: 
Fraunhofer-Ges&l/schaf! (FhG). stark anwendungsbezogen und vorrangig von Vertrags
forschung lebend; Grof!,forschungseinrichtungen, zusammengeschlossen in der Arbeits
gemeinschaft der Grol:!.forschungseinrichtungen (AGF); Einrichtungen der "Blsuen Uste", 
d.h. von Bund und Landern gemischtfinanzierte kleinere Projekte. 

Im folgenden ein 0 berblick, wieviele Einrichtungen dieser Arten mittlerweile im Osten 
0eutschlands existieren 

Max-Planck-Gesellschaft: 
- 2 Institute (MPI tor Mikrostrukturphysik Halle/S. - hervorgegangen ausdem AdW-lnstitut 
fur FestkOrperphys1k und Elektronenmikroskopie - und MPI for Kolloid- und Grenzflachen
forschung Berlin-Adlershof/T eltow): 
- 28 Arbeitsgruppen (vgl. dazu hso 5/92, S. 64 ff ) 

Fraunhofer-Oesellschaft: 
- 9 Institute 
- 12 Aul'lenstellen 
(Schwerpunkte dabe1 s1nd die Bereiche M1kroelektronik, lnformationstechnik und Ferti
gungstechnologien) 

n--n•-••-h••M-•-i-.. i,-.h•••"'-.--· llto.JII VYIVI O\,,IIUl,'-fOICIIII IV11'-U111:fC11• 

- 3 ostdeutsc~e Grollforschungseinrichtungen (Umweltforschungszentrum Leipzig/Halle. 
GeoForschungsZentrum Potsdam. Max-DelbrOck-Centrum fOrMolekulare Medizin Berlin
Buch): 
- 8 Aullenstellen in den ostdeutschen U!ndern von Grol:!.forschungseinrichtungen im 
Westen Deutschlands (Vgl hierzu hso 6/92. S 64 ff.) 

"Blaue Liste": 
- 34 neue Einrichtungen (reg,onale Aufteilung. 8 in Brandenburg , 7 in Sachsen, 4 in Sach• 
sen-Anhalt. 4 in Mecklenburg-Vorpommern. 2 in ThOringen). 

p.p. 
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ZITIERT 

Urll~h: In dnr VolkskAmmnr filhlle lch 
mlch noch echl Rls Abgoordnelor. 
Wcnn lr.h dor1 ans Rednofl)ult ~ . 
dann In dor Rogol mil elnoo briefmar· 
kongro~n Zellol. Houle glbt 1111 ■tau 
frclr.r llcdo Vorl(IS(lmanuskrlple, lch 
bin fllr dlA FOP der olnzfge Abgeord· 
unto Rt~ Ml)('klonburl(•Vorpommom. 
Ila kurnmn kh mlr manchmlll otwas 
tn•ulus 11r.11nnObor mclncm Dundns• 
l•ncl vur, Wl'II lr.h Ja al~ Bundosmlnf · 
,1.,r 11~• knfn ochtnr Abgoordnolor 
mnhr bin. Denn kh habe mlch lnjoder 
Rodn auch noch an die Kabfnellsdlszl· 
plln zu hllltcn. M,mchmlll merke lch 
clann auch noch bowu81, daB die 
Nuanrcn dor ost- und dor w11111.deut• 
~then Sprachn aurh Im Bundestag our 
srhwor vcrmlllnlbar alnd. lch bin be· 
rangon aurh In dlcsom Rolleowecbsel 
In der rolltlk. 

Ste ~Ind doch eln klualkber Oul
t·a11: Ab Bundcemlnl■ter mlllen drtll 
Im Zentrvm der MIM'bt and dennocll 
In dor filfenllkbea Dlll'lltell11111 eta 
traurlgcr NebflnroUftluteur. 
Ortleh: Es kommt daraul an, wta mlUI 
dRmll lebt. lch tue nlemandemdenGe· 
rallcn. mlch 90 zu ventaodeln, daB lch 
In cln vorR011Chrlebealle Pellllkerkll· 
echoo passe. lcb babe nlcht die Ab
alchl, z.B. llerm Mfillemann ID .. 1uer 
PubUrJtr %11 llbortrumpren. lch will 
Ooorhaupt olemand kopleren. lcb 
fllhrte 45 Jahre eln oormal1111 Leben 
und bin es pwllhnl. elnenSaebverb&lt 
durch Ot!nkeo %11 endllle8en, ucb el· 
ner gowlnen Zell zu elner Me1Dun1 :ru 
kommcn und dlcso dllDD konaequont 
2u vertreteo. Und daa lat eln Stll. der 
dll.• pollu.che Denkprodukt nlchl at, 
MarktgegeMIAnd alohL So 11'1 114Hl.r· 
llch mlluntor dM, wu lch tue, nlcht 90 
r.lnfach IIChlagzcOontrlchllg. Mein 
llnlorhllllungswor11st nlcht so hoch. 

Ortleb, Die Ceneralfrage 1st Ja: Wle 
ffihli man 1ich ai, Otipoi.iilierf ich 
will Jetzt mal nt der Frqe \'OD Herra 
KeUor 10 wle elo PDS-t,Ulllfed den• 
ken. kb kenoe Leute. die lch all SED
Dlalldenten bemlchnen wllrde. l!ln 
frDherer 11:olle,e eckte damala lau
fend In Parle! an, 1st aher aucb nlcbl 
lll9fetreten. 1'ell •r tlauhte: Jetzt 
bab lch ■le llelcb 90W91l. Jetzt 1110.
Mn die Demokntle machen. Wer Itch 
au! ell- Ar1 rur Demotrde diarch· 
arbeltete, 1111d du dllrft4i In der Sl!D 
durchau■ lchwer pwwen MID, weU 
ea don auch eloen St.aal80pp0r1Unla
mua 1111b, verdleot der nlcht docb un
sere Anerkennans7 
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Rainer Ortleb, Bundesminisler 
fOr Bildung und Wissenschaft 
in einem Rundtischgesprach, ' 
veranstattet von der Leipziger 
Volkszeitung, verOffenllicht am 
10. Juli 1992 

Onleb, Elnen ~dankcn, der hlor 
vorlwl mil tun auflaucble, wOrde 
lch gerae noch elnmal aur,relfcn: 
KIi.ma die Pollllk heNer an, wenn sift 
ebrltcher w&re7 lch aolber bin von 
der gaozen lnneren ElnsteUun« zur 
Sache lllr die ,rllBtmGslfcho orren
holt. Lassen S111 mlch eln flolsplel go
ben. Warum aagon wlr nlr.hl 1111nau· 
er, wtev!tl Jahre wlrd t11 denn dau• 
em? lch bezlohe es au! du, was lch 
:ru verantwor1en hahe: Wle win! stch 
die A111hlld1111ppla1Z111tuatlon Im 
Osten Oeut.schlanda In den nlchsten 
Jahren entwlckeln. Ba Ill.bl derzett el
neo zlemllch hohen Antell bet den 
atutllcb 11efflrder1A10 auJlerbetrlehll
cben AusbUduol!'Plltzen. Wenn tch 
dl1111e AnteUe maJ aufNuU hahe, dann 
bl unter dern Ceslchlllpunkl der 
Marktwtruch&ft du ()pUmum or• 
relchL Wean lch heute khltzen wilt· 
de, wte lange 1111 dauert, his dieter 
Zeltpunkt erTelchl let. dann wtrd 
utllrlleb won Jahr zu Jahr melne 
l'roptr»e 1ehlechler. -n wtr Ja 
wlhrend der Pahrt neu m-n mO.
■en, wu elpnlllcl'I paMJen lal Aus 
der Jetzlpo Slcht der Dtn,e traue lch 
rnJcb our :ru der Propoae, da8 etwa 
1995"96 damlt ru rechnen let, da8 
kelne au8erbetr1ebllchen Ausbll
dunpplltz.e mehr olllfl ■Ind. Cenau• 
er kfiMle lch ee Im Moment nlcht ... 
gen. lch ll•ube aher, wenn man 90 el
wu laut 61rentllch denkt. wtlrde du 
R-ntlments se,enllber der Pollllk 
abbauen und PoUllk nlcht nur ebrU• 
cher 900dem vor allem tr-paren• 
1er machen. Wat rur Pnlp hat. da8 
es auch nlcht %11 Aatelnanclenel• 
zunol'ormen kommt-ton Krawallen 
bis lnlllen - , IOCldern da8 DWI akh 
vemllnftl1 Ober die ~ unterhal• 
ten kann. Nur lat dann die Frap, ab 
manchem di-. Polltllt, wte er tie 
au■llhl, aucb noch Jetlllt: ob nlchl 
audl elo bl.8cbea di-. Spiel, du 
hlntenrum bl, IWD latrfa&11teohun 
sebt. prederu ,-uc:111 wlnl. WeUI..._, Im Zwellufall lat clla 
Bhrllchkeit ■tcber ~ 
Ortleb, Du alnd !elder nlcht unbe
dlngt iaeloe E.rrahruqen. 
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DOKUMENTATION 

Fe•tstellung der Oleichwertigkeit von Offiziersau•blldungen der ehemaligen 
DOR 

KMK erganzte ihren GleichwertigkeitsbeschluB fur HochschulabschlOsse der ehemali
gen DOR vom Oktober 1991 

Die Kultusministerkonferenz hat nunmehr 
auch far dieAusbildungenzum Berufsoffizier 
derehemaligen Nationalen Volksarmee und 
derGrenztruppen der DOR einen Besch lull 
zur Feststellung der Gleichwertigkeit mil 
AbschlOssen aus dem westlichen Bundes
gebiet verabschiedet. 

Der BeschluB erganzt denim Oktober 1991 
von der Kultusministe<konferenz verabschie
deten Beschlu!!.zur Feststellung der Gleich
wertigkeitvon BildungsabschlOssen der ehe
maligen DOR, derdiean Hochschulenerwor
benen DiplomabschlOsse, die dem Hoch
schulbereich zuzuordnenden Abschlusse 
kirchlicher Ausbildungseinrichtungen und 
AbschlOsse der Fach- und lngenieurschu
len umfallte, tor den militarischen Bereich 

Die Be,vertung der militarischen AbschlOs
se, die in Abstimmung mit dem Bundesver
teidigungsministerium vorgenommen wur
de, erfolgte auf der Grundlage des Art. 37 
Abs. I des Einigungsvertrages, der bestimmt. 
daB die im Gebiet der DOR und die in den 
anderen Landern der Bundesrepubhk 
Deutschland einschliellhch Berlin (West) 
abgelegten PrOfungen oder erworbenen 
Betahigungsnachwe1se ei na nder gl eichste
hen und die gleichen Berechtig ungen verlei
hen, wenn sie gleichwertig sind Einbezo
gen sind· 
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- Die AbschlOsse verpflichteter Offiziers
bewerberanzivilen Hochschulen und milita
rischen Sektionen ziviler Hochschulen 
- AbschlOsse der Offiziershochschulen 
- AbschlOsse der Militarakademie, der Mi-
litarpolitischen Hochschuien und des Mili
targeschich~lichen lnstituts. 

Nicht eingeschlossen sind die in der Bun
desrepublik Deutschland staatlichen Pru
fungsordnungen unterliegenden AbschlOs
se (LehramtsabschlOsse, medizinische und 
pharmazeutische AbschlOsse), die Ab
schlOsse der Militarflieger a lier Sparten und 
die Ausbildungen zum Offizier auf Zeit. 

Funktionelle Gleichwertigkeit und 
Berufsbeflhigung als MaBstab 

Die Kultusministerkonferenz hat sich bei 
der Feststellung der Gleichwertigkeit - wie 
~11rh h..arai+e h6i A.:i..r Qo,c,..hl,,nf~ce11nl"II f t'', r 
QU\,,,I I '-'llw'l 'Q'U,,.J ..,1i;;I \,'1:;JI I.J'l!;;;l~'-1 IIUIJICl.;;t--'UI I~ IUI 

den zivilen Bereich - von dem mit dem 
Einigungsvertrag verfolgten Ziel der Her
stellung uneingeschrankter Freizugigkeit auf 
der Grundlage gleicher Chancen fur alle 
Oeutschen im vereinten Deutschland leiten 
lassen. Gleichzeitig soil angesichts des 
sich vollziehenden Umstrukturierungspro
zesses im militarischen Bereich eine der 
erworbenen Qualifikationen entsprechen
de Eingliederung der Absolventen militari-
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scher Ausbildungsgange in den zivilen Ar
beitsmarkt erleichtert und unterstotzt wer
den. Vor diesem Hintegrund war Mallstab 
der Bewertung das Kriterium der funktiona
len Gleichwertigkeit und damitder unmittel
baren Berufsbefllhigung. 

Ausgehend von diesen Zielsetzungen hat 
die Kultusministerkonferenz bei der Bewer
tung der in der ehemaligen DOR erworbe
nen Abs chi Osse eine Gesamtbewertung vor
genom men, for die entsprechend dem Ein
gliederungsgedanken des Einigungsver
trages ein grol3.zOgiger MaBstab zugrunde 
gelegt worden ist. Dabei war jedoch auch 
der im Vergleich zu den zivilen Ausbildun
gen unterschiedlichen Struktur und Ausrich
tung der militarischen Ausbildung, die sich 
generell durch einen hohen Anwendungs
bezug und einen relativ groBen Umfang 
militarspe.zifischer und auf das Gesell
schaftssystem bezogener Antei le auszeich
net, Rechnung zu tragen. Trotz dieser er
heblichen Unterschiede konnte fur eine Rei
he von Fachrichtungen im technischen Be
reich eine Gleichwertigkeit in formaler wie 
auch materiellerHinsicht mit dem vergleich
baren zivilen AbschluB aus den westlichen 
Landern der Bundesrep-ublik festgestellt 
werden. In einer ganzen Reihe von Fach
richtungen (insbesondere Ausbildung der 
Kommandeure), die im Hinblickaufdievor
gesehenen Verwendungen im besonderen 

hochs,huk 0s1 ju!, l 'N2 

Malle auf die spezifischen m ihtarischen 
und gesellschaftswissenschaftl ichen lnhalte 
ausgerichtet waren. konnten dagegen eine 
hinreichende materielle Entsprechung der 
Ausbildungen mit vergle1chbaren zivilen Stu
diengangen in den westlichen Landern nicht 
festgestelltwerden. In diesen Fallen konnte 
ledighch Niveaugleichheit, nichtaberGleich
wertigkeit i.S. des Art. 37 Abs. I des Eini
gungsvertrages festgestelltwerden. Soweit 
bestimmte Fachnchtungen bzw. Ausbil
dungsprofile ausschlieBhch auf die militari
schen Qualifikationen und auf das Gesell
schaftssystem der DOR bezogen waren 
(Politoffiziere) konntewederGleichwertigkeit 
noch Niveaugleichhe1t festgestellt werden, 
da diese Fachrichtungen keiner entspre
chenden zivilen Ausbildung der west!ichen 
Lander zugeordnetn werden kOnnen. 

Die Zustandigkeit fur die Feststellung der 
Gle1chwertigkeit richtet sich auch fur die 
aufgrund dieses Beschlusses zu bewerten
den Abschli.isse nach dem bereits im Okto
ber 1991 beschlossenen Landerabkommen 
zur Regelung der Zustandigkeit f!ir die 
Gleichwertigke1tsfeststellung. Zustandige 
Stelle ist demnach der W issenschaftsmi
nister/-senator desjenigen Landes, in dem 
die Bildungse1nrichtung gelegen war, an 
der der jewe1lige Abschlull erworben wur
de. 
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KONGRESS 

Wert und Perspektiven der Hochschullehrerqualifi~ation im Osten 
und Westen der neuen Bundesrepubhk 

2. DeutachlandkongreB habilitierter Wiasenschaftler In Berlin vom 2. - 4. 0kt. 1992 

Der Kon reB ist dem gesamten Spektrum aller und neu hin~ug•~mmener Problem• der W~sen
acl'laft.i«g mit Habilitations- oder habilitationsAhnlicher Qualifikation aus Ost und W•t ge~":t 
unter denen heute eine empinsch nachweisliche groBe Zahl von Kol~ ~lier Ficher, ie_n 

d '-'de haben Er soil cler Selbstor~nisatiOn der 1nteressl81'19n 
beerntete Prdessoren sin , ZJJ '"" n · . . L nslitz tor eine 
Batroffenen und der Atbelt an weitsichtig und gerecht konz1?erte~ Osungsa en . 
kOnftige Wissenschaflslandschaftdienen. F emer soil die Of-fe~ichke~11on Betr~n selbs: 
deren Situation in Ml realistsches Bild gesetztwer-oen. E1neOfl'enttiche D•~ mit~issensc 
und Sozialpolitikem und vertretem wichtiger wissenschaftsnaher Or~anisatiOnen W1rd angestrett, 
um raktische Schntui und Verantwor11ichkeiten fur LOsungswege irvJ,rhalb und auBerhalb ~ 
Hoc~schulbereichs zu erortern und. scwelt mOglich,abrusp<echen. lnteressante PersOnlichke118n 
fur die Podiums- und Plenumsd1skussion sind e,ngeladen. 

Ein erster gesamtdeutscher Hab1litiertenkongre~ hat im vergangenen Jahr mit beachtli~ gr~Ber 

R 
· M ··nster/Westfalen stattgefunden. Formeller Veranstalter des Jetz1gen 

esonanz 1n u · · · 1 · · ti " o· 
Fortsetzungskongresses ist der Verein "Arbe1tskreis Berliner HabHmerten- n~tia t; ~ ie 

KongreBorganisation wurcle \/On dem TragerkreisfOrdie Veranstaltung des_2. D~ .1.a~. - ~ /ns 
• iert d bgestimmt dem neben den Vertretem des Berliner Ar•beitSkreises fOr 1e • 1ner ~:~:.iUi: :uch Kontaktleute fur einige Universitlten an-<lerer alter und -~uer Bundeslander 

Jed .... un··--»"tsortdes Bun-<1-bietskann undsoll m1teiner Kontaktperson angeh0r8'Nn erwei, .. re , • .,,~.., ---...- . • • Die 
im Trt erkr~s vertreten se1n, sowe1t es dort lnteressenten _gibt. die ~,ch darauf e1n1gen. 
laufend~ GeschAfte der vorbereitung fGhrt eine Arbeitsgruppe 1n Berin. die auch tor Anmeldungen 

und Nachfragen zustand1g 1st. 

Alie betroffenen Wissenschaftskollegen v-terden zu diesem Kongrell nachdrOcklich eingel~~n ~nd. 
wenn sie an der Forderung cler Kongre~nliegen mitv.irken m~ten, ~~r g~bet~n·.~.~--in ~i~r 
'hn n mOglichen Wfi.se an der Kongre~110rbereitung an 1hrem un1-11ersnatsona zu oete111gel'l~d: 
~~n sie ggf. die vorbereitende Gruppe in Serrin kon-taktieren. Der KongreBerfolg kann 110n s c r 

persoolichen Mitwirkung wesenttich abhln-gen 

Tl un sort· Mathemat>k-GebAudederTU Berlin. StraBedes 17 Juni 136, W-1000 Berlin 12. TU
Z~tral: Tel.: C14-0 (Eigener T elephonanschlul!. Wcihrend der Tagung). Die Veranstaltungen linden 

in den RAumen MA 005. MA 361 . MA 362 und MA 363 statt. . 
Zelt: Freitag. 2. 0kt. 1992 (abends) bis Sonntag. 4 0kt. 1992 (mit1ags). 

vorbereltende Gruppe In Berlin: PD Dr Christian Gizewski, W-1 000 5:rfin ;51 T:;~ : · 
Tel : /8337810, PD Dr Miron M1Sin. W-1000 Berlin 33, SeebergstraP..e 1 a, 8 

· • 

Dieter Dohnke 0 -1055 Berlin RykestraP..e 47. Tel 14492654. 
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Programm dea 2. Deutschlandkongresses habilitierter Wissenschaftler in 
Berlin vom 2. bis 4. 0kt. 1992 

Freitag, 2.10., ab 19.00: KongreP..erOtfnung. Auttaktveranstaltung: Benchte ausden einzelrnn 
Un11ersiUiten des Bundesgebie11as. Bekanntmachung der KongreBtetlnehmer m1teinander. 
Samstag, 3.10. , ab 9.00: Plenumsveranst.altung: Die ernpinsche Untersuchung der LIi!~ 
ungesichert« Wissenschaftler mit Hochschullehrerqualifikat>on im Osll!n und West., derwreinig
ten Bundesreeublik. Beitrlge mehrerer Referenten zu ihren Forschungsprojekten. 
11.00-13.00: BegrO&ung1wor11t und Olskusslon1beltr.lige eingeladener Rep<lsentanten der TU 
Berlin und anderer Unillersititenaus dern Berliner Raum SO'Nie der Berliner WissensohaftsY9rWaltl.ng. 
Plenumsdlskusslon. 
1300-14.30: Mittagspause 
14.30-17.30: Arbeltsgruppe I (Berufsperspektiwn. Sozialsicherung. FOrdenung tor Wissen
schaftter): Verbesserung der Berufschanoen und der Berufs11ermittlungssysteme fur ungesic:Nr18 
Habilitierte imerttalb und au!lerhalb des Hochschulbereichs. Wissenschaftlerso~jal118rsicherur,g. 
Verbessenungder DFG-FOrderung u.a. FOrderungssysteme Beschaftigungs-und Ubeneitungs1=·<>
gramme tor Wissenschaftler, besonders der neuen BundeslAnder; Konstruktion und Einwerbu,,g 
neuer Arbeitsfelder fOr wissenschaftfich Hochquahfizierte au!lerhalb der Uni11ersili1llln. 
Arbeltsgruppe U (Wissenschaftsorganisation}" Der Wissenschaftsumbau nach der politischo~ 
Einigung, Hochschulreform und gesellschaftlich sinnvolle Nutzung v1elfAltiger und ungenutzter Wis
senschaftlerpotentiale im Osten und Westen. 
ArbeltsgruP-pe Ill (Empirische Studien): Die empirische Untersuchung der Lage ungesicher1er 
HOchstqualilizierter Wissenschaftler gegen wissenschaftslnterrie Vorurte,le 1hr gegenGber und die 
Offentliche Verdrllngung notwendiger Konsequenzen aus ihr. 
ab 18.00: Plenum1veranstaltung: Beratung cler Arbeitsgruppenergebnisse und ihre Zusammen
fassung zu Beschlul!.IIOriagen. 
Sonntag, 4.10 . . ab 9.00: Plenumsveranstaltung mlt Podlumsdlskuulon: Das 
Wissenschaftlerausbildungs-- und -berufswegesystem und seme notwendigen Verlnderungen, 
insbesondere nach der deutschen Einigung. Vorgesehen ist eine Diskussion von und mit eingela
denen Vertretem aus Bundes- und Landerverwaltungen fur Wissenschafts-, Soz,al- und 
Arbeitsmark1fragen, des Wissenschaftsrats. der DFG, der BFA. des DHV und/oder anderer ggf. 
gespr11chsbereit&r Vvissenschaf'!swichtiger Organisationen. 
12.00-13.00: BeschluBtassung des Kongresses betreffend ein effekt>11es Minmum an Leitlin1en und 
Arbeitswrteilung fur eine gemeinsame Verttetung der Belange habilrtierter Wissenschaftler aller 
Arten in Deutschland. ' --~ ... -

Hlnwelse 
• Die Anmeldung zur Teilnahme am KongreB bitte bald mit genauen Oaten (mOglichst auc:h 
Telephonangabe) schriftlich richten an: PD Dr. M. Mislin, 110rbereitende Gruppe in Berlin. W-1!XXl 
Berlin 33. Seebergs1r. 14 a. Tel.: /8256693. 
- Die Unterbringung in Bet1in erfolgt ggf. Ober das Verkehrsamt H1nwe1se erhalten sie bei lhr-er 
Anmeldung zum Kongrell. 
- Erst wAhrend des Kongresses wird es ein TagungsbOro an der TU Berlin mit eigenem T elephon
anschluB geben. 
- Kongrel!.rnaterialienwerden am Tagungsort ausgehlndigt. Alie lnteressenten. die eigc,ne Positions
und Antragspapiere vorlegen wollen, kOnnen diese unter der Bedingung. daB sie kurzgehalten sin.d, 
auch 11orab zwecks Verftelftttigung im Rahmen eines 11orgesehenen Materialordners an die~ 
rei111nde Gruppe in Berlin schicken. Bitte mOglichst nur mit Kollegen diskutierte Papiere einreiche(t. 
Ein redaktioneles Ermessen fCrr Kurzungen und Weglassungen muB vorbehallen bleiben. 
- Da Geld und Arbeitskraft fur die Kongrellvorbereitung und -durchtohrung ausschlitlllich von Kol
legen bereitgestellt werden, ist flir einen nachweisbaren T eil der anfallenden Koste, 1 wAtvend d!9I 
Kongresses eine geringe Umlage nOtig. 
- Bitte halt&n sie in den nachsten Monat.en bis zum KongreBbeginn ggf. 11on sich aus Kon1akt zu ihrer 
Ortlichen Kontaktstele oder zu der vorbereitenden Gruppe in Bertin, da wir den Brief• und Telefon
aufwand gering halten mOchten 
- Bitt.e !assen sie sich trotz einiger notwendiger Belastungen fur alle Sete,ligten nicht \/00 einer 
KongrteBteilnahme abhalt.en. 

Mai 1992 Vorberelmnde Gruppe In Bertin 
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PUBLIKA TIONEN 

Ministerium fOr Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (Hrsg.): 
Umwelt-Forschung. Dokumentation 1991, Potsdam 1992. 239 s. 

Das brandenb~rgis~he W 1ssenschaftsm1n1sterium bietet mit vorliegender Broschore 
erstmals eine Ubers1cht zu laufenden Projekten der Grundlagen- und angewandten For
~chung auf dem ~b1et des Umweltschutzes e,nschlieBlich eines Verzeichnisses der pro
J~ra?enden lnstitut1onen und Forschergruppen in Brandenburg sowie teitweise in Fol
geeinnchtungen der ehemaligen Akademie der Wissenschaften in anderen der neuen 
LAndern. 

Kostenlos zu beziehen durch die Pressestelle des Ministeriums fur Wissenschaft 
Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Friedrich Ebert-Str. 4, 0-1560 ' 

Potsdam. Tel : 329 406 

FernatudienbrUckenkurse In den neuen Liindern. Eln Studienkonzept fUr 
Fachachulingenieure und Okonomen zum Erwerb des Fachhochschul

Diploma, 
hrsg. v. Bundesmin1sterium fOr Bildung und Wissenschaft (=Reihe Bildung - Wissen-

schaft - aktuell 2/92). Bonn 1992, 60 S. 

Diese Publikat1on erlautert Ubergangsmoglichkeiten fur Fachschulabsolventen der DOR 
(besonders der Abschlur..jahrgange nach 1975) zum neueingerichteten Fachhochschul
abschlufl und verwe1st auf die Gieichartigkeit und Unterschiede der einzelnen Studien
richtungen und -formen in den alten Bundeslandern und der ehemaligen DOR. 

Kostenlos zu beziehen durch das BMBW. Broschurenstelle. PF 200108. W-5300 Bonn 2 

Gewerkschaft Erziehung und W1ssenschal't (Hrsg.): Eingrupplerung Hochachule 
und Forschung in den neuen Llndern (=GEW-Ratgeber), Frankfurt a.M. 1992, 

22 S. 

~ie ~rl<larte Absicht der Auto_ren ist es. mitzuhelfen, daB die Gewerkschaftsmitglieder die 
f~r s,e zutreffende Eingrupp1erung durchsetzen k0nnen und die komplizierten Eingrup
p1erungsprozesse in ~ochschulen und Forschungseinrichtungen mOglichst schnell abge
schlo~sen w~rden. H1erfor werden detaill ierte Erlauterungen zu Kategorien und Verfahren 
der E1ngrupp1erung nach BAT-0 gegeben. 

Kostenlos zu beziehen bei den GEW-Geschaftsstellen oder beim Hauptvorstand der 
GEW. PF 900490. W-6000 Frankfurt a M. 90 
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Klaus Klemm/ Wolfgang Bottcher/ Michael Weegen· Bildungsplanung in den 
neuen Bundesllndern. Einwicklungatrenda, Perspektiven und Vergleiche, 

Munchen (Juventa-Verlag) 1992, 209 S , 26 - DM 

Mit dem "Bildungsgesamtplan '90" hatte die Essener Autorengruppe eine Untersuchung 
vorgelegt, die die planerischen Grundlagen fur eine reformorientierte Bildungspolitik in der 
alten Bundesrepublik legte. Dies ist durch die zwischenzertlichen Ere,gnisse in Teilen 
schnell 0berholt warden, und nun legen die gleichen Verfasser erste Oaten und Analysen 
zur Entwicklung in den neuen Bundeslandern var und schaffen damitdie Grundlagefur eine 
Erweiterung der Problemstellung im Sinne einer gesamtdeutschen Bildungsplanung, 
wobei sie sich bemohen, in ihren Vorschlagen Vorz0ge der be1den Bildungssystem 
miteinander verschmelzen zu lassen. 

Forum civ1que europ~en (Hrsg.): Die Entlassung des Rektors der Humboldt
Universitllt zu Berlin, Professor Heinrich Fink. Bericht llber den Beauch einer 
internationalen Delegation von Parlamentariern und Universitltavertretern, 

Berlin, 6. und 7.Januar 1992, Forcalqu1er/Berhn 1992, 40 S. 

Die Broschure enthalt den Abschlur1bericht der Delegation, Bemerkungen zur Funktions
und Arbeitsweise der Gauck-Beh0rdesowie Zusammenfassungen der Unterredungen mit 
Heinrich Fink, Hans J0rgen Fischbeck. Peter Althaus und RA Gert Trube und schliefllich 
das Protokoll einer 0ffentlichen Diskuss1on Im Senatssaal der HUB am 7. Januar 1992. 

Zu beziehen 9egen eine Spende von 5.- DM Ober: Europa1sches Burgerforum, PF 102, 
0-1026 Berlin oder Forum civique europeen. BP 42, F-04300 Forcalquier 

Gisela Karau: Die "Afflre" Heinrich Fink, SPOTLESS-Verlag Berlin 1992, 99 S., 
9.90 OM 

Die Autorin erzahlt noch einmal die Gesch1chte der Auseinandersetzung um Heinrich Finks 
vorgebliche IM-Tatigkeit und dokumentiert die Vorwurfe der Gauck-Beh0rde, Reaktionen 
von Fink selbst, der Berliner Senatsverwaltung fur Wissenschaft und der Offentlichkeit 
sowie vieler Kollegen, die sich ir, dieser Zeit an ihn wandten. 

Nur direkt zu beziehen beim SPOTLESS-Verlag, PF 830. 0-1020 Bertin 
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hochschule ost 
polltisch-akademisches ioumal aus ostdeutschland 

Herausgeber: 
Art>eitskreis Hochschulpolitische Cffentlichkeit Leipzig 

Wissenschafts- und Hochschulgeschichte der DOR • Kritische 
Begleitung des Umbauprozesses • Perspektiven der ostdeutschen 

Forschungs- und Hochschullandschaft • Analysen * aktuelle Berichte • 
Rezensionen • Literaturinforrnation • Dokumentation 

Themen: 

Oktober 1991: Die ostdeutschen Hochschulgesetze / Lage der 
Sozialwissenschaften in (Ost-)Oeutschland • November 1991: Die Emeue
rung und ihre Kriterien / DDR-Wissenschaftsgeschichte * Dezember 1991: 
Hochschulstruktur in Sachsen * Special: Heinrich Fink und der Umgang mit 
unserer Vergangenheit • Januar 1992: Anhorung des Bundestags
ausschusses Bildung und Wissenschaft / Ostdeutsche Geschichts
wissenschaft zwischen Gestem und Morgen Teil I• Februar 1992: Ost
deutsche Geschichtswissenschaft zwischen Gestem und Morgen T eii ii i 
Jurgen Teller Honorarprofessor I Fortsetzung zum "Fall Fink"• Marz 1992: 
Hochschulrahmenrecht nach der deutschen Neuvereinigung * April 1992: 
HRG- Genesis im Westen und Wiri(ung im Osten / Ehrenpromotion Hans 
Mayer in Leipzig / Europa-Universitat Frankfurt/Oder* Mai 1992: Kirchliche 
Hochschulen zwischen Nische und Fusion/ BdWi-Fruhjahrsakademie / 
Wissenschaft Ost 1989/90 Teil I* Juni 1992: Europaische Universitat Erfurt/ 
Wissenschaft Ost 1989/90 Teil II • Juli 1992: Fortsetzung: Geschichts
wissenschaft Ost / Wissenschaft Ost 1989/90 Teil Ill 

I 

Bestellung 

Bitte senden Sie mir •hochschule ost": 

1. ein Exemplar zum Kennlemeri 

• 2. . ....... ... mal das Journal im Norrnal-Abonnement 

3 ............ mal im Abo fur ostdeutsche Privatbezieher/ 

fur 55,- DM 

Studentenabonnement fur 33,- DM 

4. . .......... mal im Abonnement fur in der akademischen/ 
studenti~hen Selbstverwaltung in den 

FNL aktive Studierende (t~tig in folgendem 
Gremium ....... .... ......... ............................... .. . ) fur 20,- OM 

Die Bezahlung erfolgt nach Rechnungslegung mit dem ersten Heft. 

Habe ich mich tar Variante 2., 3. oder 4. entschieden, so erklare ich mich damit 
einverstanden, daB sich mein Abonnement jeweils um ein Jahr verlangert, wenn ich 
es nicht bis vier Wochen (Poststempel) vor Ablauf der Bestellfrist kundige. 

Name 

Adresse 

Datum Unterschrift 

Es ist mir bekannt, dae meine Bestetlung erst wit1csam w1rd, wenn ich sie gegenuber dem Anbieter 
nlcht innerhalb von sieben Tagen (Poststempel) schnftllch wiclemJfe. 

2. Unterschrift 

Bitte senden an: Arbeitskreis Hochschulpolitische Offentlichkeit, StuRa Uni 
Leipzig , Augustusplatz 9, PSF 920, 0 - 7010 Leipzig 
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